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Die wirtschaftliche Lage in Österreich 

W ä h r u n g , Geld- u n d K a p i t a l m a r k t 
Dazu slaiistisdie Übersiditen S. 129—130 

Die Wochenausweise der N a t i o n a l b a n k zeigen in 
der Berichtsperiode die unterschiedl iche L i q u i d i t ä t 
der österreichischen Kreditinstitute besonders deut
lich. Bei einigen dürf te sich die L i q u i d i t ä t weiter 
verminder t haben ; sie zogen im F e b r u a r 17 Mil l . S 
von ihren freien G i rogu thaben bei de r N a t i o n a l b a n k 
ab u n d legten dieser für 212 Mi l l . S Wechsel zum 
Diskont vor. N u r e in relat iv k le ine r T e i l des Zu
wachses im Wechselportefeui l le de r N a t i o n ä l b a n k 
entfiel auf „Aufbaukred i te" (83 Mi l l . S) 1 ) , de r größere 
Te i l (129 Mil l . S) auf Handelswechsel (vor a l lem 
wohl Rohstoffwechsel im R a h m e n der Finanzie
r u n g von ERP-Rohstoff importen) , welche d ie Insti
tute an u n d für sich aus R e n t a b i l i t ä t s g r ü n d e n mög
lichst lange im eigenen Portefeui l le zu beha l ten 
trachten. Bei a n d e r e n Kred i t ins t i tu t en t ra t dagegen 
eine E n t s p a n n u n g ein, die sich d a r i n äußer te , d a ß 
für 9 Mill . S Bundesschatzscheine n a c h § 27 W S c h G 
u n d für 90 Mil l . S Besatzungskostenschatzscheine 
(§ 2, 1 b, der Novel le zum Notenbankübe r l e i t ungs 
gesetz) rückgelöst w u r d e n . 

Öffentliche Stellen h o b e n im F e b r u a r von ih ren 
freien N a t i o n a l b a n k g u t h a b e n 176 Mil l . S ab u n d 
erhielten weitere 5 Mi l l . S gegen eine en t sp rechende 
E rhöhung der Fo rde rungen der N a t i o n a l b a n k an d e n 
Bundesschatz. Die zeitlich gesperr ten G u t h a b e n 
öffentlicher Stellen (Coun te rpa r tkon ten ) stiegen u m 
261 Mill . S du rch Erlöseingänge für ERP-Liefe
rungen sowie D r a w i n g R igh t -T ransak t ionen . Diese 
u n d einige kleinere Verände rungen a n d e r e r Konten 
(Abnahme des Devisenkontos u m 32 Mi l l . S, Z u n a h m e 
des Tei lmünzenbes tandes u m 2 Mil l . S) l ießen den 
ßanknolenumlauj i m Februa r um 40 Mil l . S steigen. 
Oer nach der kon t inen ta l en M e t h o d e 2 ) berechnete 
Geldumlauf („Gesamtumlauf" = N o t e n u m l a u f plus 
freie Giroverbindl ichkei ten der N a t i o n a l b a n k ) ver
minder te sich u m 153 Mil l . S. 

^ Der finanzierte Bestand stieg im Februar von 812 Mill. S 
auf 895 Mill. S. 

B) Die bessere Methode der Erfassung des effektiven 
Geldvolumens ist die angelsächsische (Notenumlauf plus freie 
Giroguthaben Öffentlicher Stellen bei der Nationalbank plus 
Scheckeinlagen bei den Kreditinstituten), weil sie auch das in 
der, modernen Wirtschaft wichtige Buchgeld einbezieht. Die 

i n der Zeit von J ä n n e r 1949 bis J ä n n e r 1950 wäre 
das Ge ldvo lumen nach k o n t i n e n t a l e r M e t h o d e unver
ä n d e r t gebl ieben ( + 0'1 % ) , n a c h angelsächsischer 
M e t h o d e berechne t ergibt sich dagegen e ine Steige
r u n g u m 13*2%. 

1 9 4 9 1 9 5 0 V e r ä n d e r u n g 

3 1 . 1 ii n n e r jn "/„ 

M i l l i o n e n S 

a) Notenumlauf 5.669 5.599 — V2 
b) Freie Giro Verbind

lichkeiten der Kredit
institute 485 220 — 54'6 

c) Freie piroVerbind
lichkeiten der 
öffentlichen Stellen . 787 1.129 + 43*5 

d) Scheckeinlagen 4.794 6.007 -f- 25'3 
e) Notenumlauf u. freie 

Giro Verbindlich
keiten ( a + b + c ) . . . 6.941 6.948 + 0 1 

f) Notenumlauf u. freie 
Giroverbindlich
keiten Öffentl. Stellen 
u. Scheckeinlagen 
( a + c + d ) ,.11.250 12.735 + 13*2 

D i e Einlagen bei den Kreditinstituten e r h ö h t e n 
sich i m - J ä n n e r u m 138 Mi l l . S (von 7.658 Mi l l . S auf 
7.796 Mil l . S), w o v o n 119 Mi l l . S auf Spare in lagen , 
19 Mi l l . S auf Scheckeinlagen ent fa l len . E i n T e i l 
(etwa 30 Mil l . S) des Spare in lagenzuwachses ist auf die 
Zinsengutschri f ten für das ve rgangene J a h r zurück
zuführen, so d a ß n u r der — bemerkenswer t hohe , 
aber teilweise sa isonbedingte — rest l iche Zuwachs auf 
die Spar tä t igkei t zu rückzuführen ist. 

Auf dem K a p i t a l m a r k t war d ie T e n d e n z von 
Mi t t e J ä n n e r bis Mi t t e F e b r u a r w e i t e r h i n s inkend . 
Der Kurs index von 36 I n d u s t r i e a k t i e n (Gesamt index) 
fiel u m 3'6% (von 305'9 auf 294'8; März 1938 = 100), 
wobei alle e r faßten Indust r iezweige m i t A u s n a h m e 
der Nah rungsmi t t e l i ndus t r i e u n d des Magnes i tberg
baues K u r s e i n b u ß e n er l i t ten . D e r M a r k t d e r Anlage
pap ie re bl ieb fester; der I n d e x fest verzinslicher Werte 

angelsächsische Methode will alle Zahlungsmittel außer jenen, 
die sich direkt „im Besitz der Banken" befinden, erfassen; 
korrekterweise müssen daher vom Notenumlauf die Kassen-
bestände der Banken jeweils abgezogen werden. Dies ist aus 
statistischen Gründen gegenwärtig nicht möglich; der daraus 
resultierende Fehler kann jedoch als geringfügig vernachlässigt 
werden. 
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sank n u r u m 0'2% (von 887 auf 88'5; 28. März 1945 
= 100). Bundesschuldverschreibungen 1947 zogen sogar 
geringfügig a n (von 39"00 auf 39'20 S p r o 100 S No
minale) . O b w o h l die Zeichnungsfr is t de r „Aufbau-
anleihe" bereits a m 30. N o v e m b e r v. J . abgelaufen 
war, wurde das Pap ie r noch n i c h t z u m Börsenhandel 
zugelassen- W e n n sich n ich t e in unkon t ro l l i e r t e r 
Pr ivat-Markt m i t ungüns t igen Kur sen entwickeln soll 
(die E r f a h r u n g zeigt, daß es oft schwer ist, die schon 
bestehenden Wer tvors te l lungen be i E i n f ü h r u n g i n 
d e n Börsenverkehr wieder zu korr ig ieren) , sollte die 
Anle ihe möglichst rasch offiziell mark t f äh ig gemacht 
werden . Eine zeitweise S tü tzung des Kurses wi rd auch 
d a n n no twend ig sein, d a viele, d ie die Anle ihe n u r 
wegen de r Steueramnest ie gezeichnet haben , bestrebt 
sind, i h re Stücke abzugeben. 

Das Kreditvolumen i m IV. Quartal 1949 
Das Kred i tvo lumen der Kred i t ins t i tu te n a h m i m 

letzten Q u a r t a l 1949 um 769 Mill S (von 6.237"t> 
Mil l . S auf 7.006'6 Mil l . S) zu. Dieser Zuwachs liegt 
n u r k n a p p u n t e r d e m bisher g röß t en v o n 7707 Mil l . S 
i m vier ten Q u a r t a l 1948. I m ganzen J a h r 1949 h a t 
sich das Kredi tvo lunien u m 2'8 M r d . S e rhöht ; i m 
J a h r e 1948 b e t r u g d ie E x p a n s i o n 2"1 M r d . S. 

D e n n o c h h a t d ie Zuwachsra te des Kred i tvo lumens 
(Ausweitung w ä h r e n d des Quar t a l s i n Prozent des 
Standes zu Quar ta l sbeg inn) a b g e n o m m e n . 

Die Zunahme des Kreditvolumens 
Z u n a h m e 

Z e i t in Z u -
M i l l . w a c h s -

S r a t e ' ) 

1948 I. Quart. 565 26'3 
II. „ 333 12*3 

IH. „ 392 12*9 
IV. „ 771 22'4 

Z u n a h m e 
Z e i t in Z u -

M i l ] , w a c h s -
S r a t e 1 ) 

1949 I. Quart. 709 16*8 
IL „ 562 11"4 

HI. „ 761 13"9 
IV. „ 769 12*3 

' ) Z u n a h m e g e g e n ü b e r d e m Vorquar la l in " / „ , 

D a im letzten Q u a r t a l 1949 auch d ie sonst zu 
Jahresu l t imo üb l iche relat iv s tä rkere K r e d i t e r h ö h u n g 
ausgeblieben ist, w ä h r e n d doch das ICrediterfordernis 
(z. B . V e r t e u e r u n g impor t i e r t e r Rohstoffe d u r c h 
Wechse lkursänderung) z u g e n o m m e n ha t , ist anzu
nehmen , daß bereits i m IV. Q u a r t a l e ine vorsichtigere 
Kredi tpol i t ik verfolgt wurde . I h r ist zum T e i l zu 
danken , d a ß das Preisniveau im letzten Q u a r t a l 1949 
n ich t noch s tärker gestiegen ist. 

Die L i q u i d i t ä t de r Kred i t ins t i tu te dür f te sich im 
vier ten Q u a r t a l 1949 n ich t wei ter verschlechter t 
haben ; absolut sind d ie l i qu iden Mi t t e l sogar etwas 
gestiegen. E i n T e i l der Kred i t auswei tung (262 Mill . S 
bzw. 34% des Zuwachses) bes tand aus „Aufbau
kred i ten" gegen Wechsel , die be i de r N a t i o n a l b a n k 
eskontierbar s ind („Aufbaukredi twechsel") . Fe rne r 

erhie l ten die In s t i t u t e i m IV. Q u a r t a l 585 Mil l . S 
neue Mi t te l d u r c h Erhöhung , d e r E i n l a g e n (davon 
al lerdings 498 Mil l . S Scheckeinlagen, de r en Ent 
s t ehung zum T e i l auf die E r w e i t e r u n g des Kredi t 
vo lumens selbst zu rückzuführen ist, u n d n u r 87 Mi l l . S 
Spare in lagen) . A u ß e r d e m h a b e n d ie Kred i t i n s t i t u t e 
w ä h r e n d des v ier ten Q u a r t a l s d e r N a t i o n a l b a n k 
Bundesschatzscheine für 66 Mi l l . S zu r F i n a n z i e r u n g 
vorgelegt, d i e z u s a m m e n m i t e i n e m T e i l des Einlagen
zuwachses auf das K o n t o d e r freien G i r o g u t h a b e n be i 
de r N a t i o n a l b a n k gelegt w u r d e n , d i e u m 136 Mi l l . S 
zunahmen . „Aufbaukred i twechse l " w u r d e n in d e r Be
r ichtsper iode n u r für 130 Mi l l . S be i d e r N a t i o n a l b a n k 
zu r F i n a n z i e r u n g eingereicht ; da fü r l eg ten d ie Inst i 
tu te jedoch für 100 Mil l . S H a n d e l s - (meist Rohstoff-) 
Wechsel vor. E i n ger ingerer T e i l d e r Kredi taus
w e i t u n g (etwa 24 Mil l . S) dür f te d a h e r aus Kassen
bes tänden finanziert w o r d e n sein. 

Die liquiden Mittel der Kreditinstitute 
(4. Quartal 1949) 

Mm. s 
Einkgenzuwachs 585 
Aufbäuwechsel 262 
Bruttozunahme an liquiden Mitteln 847 
Kreditausweitung — 769 
Nettozunahme an liquiden Mitteln . 78 

Transaktionen im Zusammenhang mit der Kredit
ausweitung1) 
(4. Quartal 1949) 

Vorlage2) von M M . S MJIL S 

Aufbauwechseln2) 130 Kreditausweitung .769 
Handelswechseln 2). 100 Erhöhung der freien 
Schatzwechseln2) 66 Giroguthaben der 

Einlagenzuwachs 585 Kreditinstitute . .136 
Heranziehung von 

Kassenbeständen usw. . . . . 24 
905 905 

l ) E s ist auch m ö g l i c h , daß Doch a n d e r e T r a n s a k t i o n e n s t a t t g e f u n d e n h a b e n 

(z. B . A n l a g e v o n K a s s e n res exven in W e r t p a p i e r e n ) ; i n d i e s e m F a l l e w ü r d e Bich d i e 

S u m m e v o n 9 0 5 M i l l . S a u f be iden Se i t en e r h ö b e n . — ") V o r l a g e b e i der N a t i o n a l b a n k . 

Das K r e d i t v o l u m e n k o n n t e d a h e r o h n e Beein
t r äch t igung d e r L i q u i d i t ä t e r h ö h t w e r d e n . 

Diese E n t w i c k l u n g trifft n u r für die Kredi t ins t i 
tu te i n i h r e r Gesamthe i t zu. E inze lne I n s t i t u t e oder 
ganze G r u p p e n dür f t en i l l iqu ide r , a n d e r e l i qu ide r 
geworden sein. So schein t d ie L i q u i d i t ä t de r land
wir tschaf t l ichen Kred i tgenossenschaften, a b e r a u c h 
de r Vo lksbanken u n d de r Sparkassen a b g e n o m m e n zu 
haben , w ä h r e n d d ie B a n k e n ( A k t i e n b a n k e n u n d teil
weise auch d ie Bankiers) z u m T e i l l i q u i d e r w u r d e n . 
Darau f d e u t e t auch , d a ß i m IV. Q u a r t a l 1949 der 
Ante i l der B a n k e n a m G e s a m t s t a n d de r aushaften
d e n Kredi te b e d e u t e n d gest iegen ist. 



H e f t 3 
1 9 5 0 

Stand Z u w a c h s 
3 0 . I X . 3 1 . X I I . I I I . Quartal I V . Quarta 1 

G r u p p e 1<M9 
in % 

Banken 70"9 71*9 65*4 80"4 
Sparkassen . . . . . . . . 15"4 151 14'3 12'6 
Landw. Kreditg. . . . 7"4 6'9 10*6 2'9 
Gewerbl. „ . . . 6'3 6'1 9 7 4'1 

lOO'O 100*0 lOO'O lOO'O 

Die S t ruk tu r de r i m IV. Q u a r t a l neu gegebenen 
Kredi te ist wei tgehend d u r c h die Auswi rkungen d e r 
Wechse lkursanpassung bes t immt gewesen, d a sich das 
Kredi terfordernis für die Rohstoff-Finanzierung viel
fach ve rdoppe l t ha t . D a h e r stiegen vorwiegend die 
Großkredite (über 500.000 S), de r en An te i l a n den 
gesamten Kred i ten sich v o n 6 3 7 % zu E n d e des 
I I I . Quar ta l s auf 65*3 % zu E n d e des IV. Quar ta l s er
h ö h t e . D e r Ante i l de r Kred i te von 50.000 bis 
500.000 S bl ieb gleich, w ä h r e n d de r d e r mi t t l e r en 
Kredi te (10.000 bis 50.000 S) relat iv u n d der d e r 
Kle inkred i t e (bis 10.000 S) relat iv u n d absolut ab
n a h m . 

A u c h d ie re la t iv starke Z u n a h m e d e r mit tel
fristigen Kred i t e (3 bis 12 Mona te ) dürf te sich aus d e r 
Rohstoff-Finanzierung ergeben h a b e n . W ä h r e n d das 
gesamte Kred i tvo lumen u m 1 2 3 % stieg, e r h ö h t e n 
sich d ie mittelfr ist igen Kred i te u m 21"5%, w o d u r c h 
ih r Ante i l a m Kred i tvo lumen von 30*3% auf 32*8% 
stieg. Längerfrist ige (12 M o n a t e bis 5 Jah re ) u n d ins
besondere langfristige (über 5 Jahre ) Kredi te w u r d e n 
relat iv weniger gegeben. 

Kreditvolumen nach Wirtschaftszweigen 

I U . Quartal I V . Quarta] 
S taad am 

Z u w a c h s 
Stand a m 

Z u w a c h s 

Z w e i g Quarta ls 
e n d e 

g e g e n 
ü b e r V o r -

quatta l 
in 

Q u a r t s l s -
e n d e 

% 

g e g e n 
ü b e r V o r 

quartal 

. 8'3 • 10'8 
/o 

7'6 2"0 
Industrie und Bergbau . .42"4 42"8 41'9 38'1 

, 9'8 8'0 9-6 8*2 
Handel und Verkehr . . . 16*5 12'8 17'9 297 
Länder, Gemeinden usw. . 6'9 6'2 6 7 5-8 

5'3 4-5 5*1 3'4 
Kreditinstitute 2"1 3 7 2"5 5-6 
Sonstige Kreditnehmer . . 8*8 11*3 8*6 7*4 

lOO'O1) lOO'O1) lOO'O1) lOO'O1) 
] ) D i e Di f ferenzen , d i e s i c h b e i m S u m m i e r e n der F-rozentzahlen g e g e n ü b e t 1 0 0 

ergeben , erklären sich a u s Auf- b z w . A b r u n d u n g e n . 

Ebenso entfiel infolge e rhöh te r F inanz ie rung d e r 
Rohstoff importe i m IV. Q u a r t a l e in außergewöhnl ich 
hohe r Ante i l de r Kred i t auswei tung auf H a n d e l u n d 
Verkehr (hier wohl vor a l lem auf d e n I m p o r t h a n d e l ) . 
H a n d e l u n d Verkehr e rh ie l ten 228'5 Mi l l . S oder 

2 9 7 % des Zuwachses, gegenüber n u r 97 Mi l l . S oder 
12*8% i m v o r h e r g e h e n d e n Q u a r t a l . D i e Landwi r t 
schaft h ingegen erhie l t im IV. Q u a r t a l n u r 15 Mi l l . S 
Kred i t e ( 2 % de r Kred i t auswe i tung) , w ä h r e n d sie in 
d e n v o r h e r g e h e n d e n drei M o n a t e n noch 82'3 Mil l . S 
(10 '8% des Zuwachses) e rha l t en h a t t e . A u c h Indus t r i e 
u n d Bergbau b ek amen weniger n e u e Kred i t e (292*6 
Mi l l . S i m IV., gegenüber 325'5 M i l l . S i m I I I . Quar
tal) . Die V e r s c h u l d u n g des Gewerbes sowie d e r Län
d e r u n d G e m e i n d e n stieg etwa i m gle ichen A u s m a ß 
wie i m v o r h e r g e h e n d e n Q u a r t a l . 

L o h n e , Preise , L e h e n s h a l t u n g s k o s t e n 
Dazu statistische Übersichten S. 1S1-1S& 

D a die L ö h n e d e r Bäckere ia rbe i te r ab 13. F e b r u a r 
e r h ö h t w u r d e n , stieg auch de r I n d e x d e r Arbeiter
nettotariflöhne r ü c k w i r k e n d u m 0 ' 3 % [von 422*0 auf 
423"2; A p r i l 1945 = 100] 1 ) . D e r s a i sonmäß ig e rwar te te 
V e rd i en s t rü ck g an g t r a t d iesmal erst i m J ä n n e r e in . 
D e r I n d e x d e r Arbeiternettoverdienste s ank vor a l lem 
infolge Rückganges de r Arbei tszei t (besonders i n der 
T e x t i l i n d u s t r i e , l ede rve ra rbe i t enden Indus t r i e , Süß
w a r e n i n d u s t r i e u n d i m Baugewerbe) u m 6'3 % (von 
403*2 auf 378*0; Augus t 1938 = 100). A m stärks ten 
w a r d ie Arbe i t sze i tabnahiue be i H i l f s a rbe i t e rn u n d 
A r b e i t e r i n n e n . 

D e r Pre i s rückgang i n d e n v e r g a n g e n e n M o n a t e n 
setzte sich besonders be i d e n Nahrungsmitteln fort. 
D i e Preise industrieller und gewerblicher Erzeugnisse 
s ind i m g r o ß e n u n d ganzen stabil geb l i eben u n d n u r 
n o c h vereinzel t gestiegen oder gefallen. Die Preise 
für M ö b e l beispielsweise s ind infolge d e r Vermin
d e r u n g de r Nachf rage trotz tei lweise beach t l i ch 
gest iegenen Kosten etwas gesunken . 

D i e v o n de r E n t w i c k l u n g der Lebensmi t te lp re i se 
sein- verschiedene Pre i sbewegung auf d e n M ä r k t e n 
für indus t r i e l l e u n d gewerbl iche P r o d u k t e h a t 
reale u n d psychologische Ursachen . Zu d e n erst
g e n a n n t e n zäh len die infolge de r Wechse lkurs
ä n d e r u n g e inge t re t enen V e r t e u e r u n g e n d e r R o h - u n d 
Hilfsstoffe, wie z. B. von Eisen; sie h a b e n sich n i c h t 
übe ra l l bis auf das F e r t i g p r o d u k t ausgewirkt . Psycho
logische F a k t o r e n s ind d ie E r w a r t u n g e n n e u e r steuer
l icher Be las tungen [hauptsächl ich zur E r fü l l ung d e r 

Im Index sind lediglich die Löhne der Bäckereifacia-
arheiter berücksichtigt, doch sind auch die Löhne der Hilfs
arbeiter und Arbeiterinnen in den Bäckereibetrieben erhöht 
worden. Außerdem sind die im Index ebenfalls nicht erfaßten 
Löhne für landwirtschaftliche Wander- und Saisonarbeiter 
(Akkordlohnsätze für gewisse wichtige Arbeiten) urn 20 bis 25% 
gestiegen. 

Anteile der einzelnen Kreditinstiiutsgruppen am 
Kreditvolumen und. an der Kreditausweitung 
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Gehal tsforderur igen de r öffentlichen Anges te l l ten] 1 ) 
u n d neuer Kosten Verteuerungen bei Vere inhe i t l i chung 
de r Wechselkurse [die auch im Hinb l i ck auf die Ein
g l iederung Österreichs in die geplante europäische 
Clear ing-Union noch bevors teht ] 2 ) . 

Welche Preis tendenzen sich auf den verschie
d e n e n M ä r k t e n tatsächlich durchsetzen werden , h ä n g t 
a u ß e r von de r Geldpol i t ik , der effektiven Nachfrage 
u n d deren Elast iz i tä t auch von d e m Grade des Wet t 
bewerbes bzw. de r Monopo l i s i e rung ab. Gegenwär t ig 
steigen G ü t e r m i t unelast ischer Nachfrage vielfach 
n o c h im Preis, weil i h re Märk te mein- oder weniger 
s tark monopol i s ie r t sind, der op t imale Monopo l 
preis aus verschiedenen Gründen jedoch noch n ich t 
erreicht werden konn te . Aber auch die Preise von 
G ü t e r n u n d Le is tungen , nach denen die Nachfrage 
elastisch ist u n d auf de ren Märk t en mehr oder weniger 
K o n k u r r e n z b e d i n g u n g e n gegeben wären , w u r d e n viel
fach e rhöht oder trotz ve rminder t e r Nachf rage n i ch t 
herabgesetzt. H i e r scheinen teils Kar te i i i e run gen (die 
sich bei .elastischer Nachfrage auch zu U n g u n s t e n 
de r Kar te l l ie r ten auswirken), teils das Fes tha l ten an 
übe rho l t en K a l k u l a t i o n s m e t h o d e n 3 ) die Ur sache zu 
sein. Die „Absatzschwierigkeiten" u n d die teilweise 
tatsächlich p r ekä re Lage einzelner Zweige von H a n d e l 
u n d Gewerbe dür f ten wei tgehend darauf zurück
zuführen sein. 

I n e iner Wirtschaft , die sich für das Markt
p r inz ip en tschieden hat , sollte versucht werden , 
a l lgemeine Auft r iebs tendenzen du rch wirtschafts-
j:>oli tische M a ß n a h m e n (währungs-, kredit- u n d 
handelspol i t i scher A r t sowie d u r c h F ö r d e r u n g der 
Konkurrenz) zu beeinflussen, n ich t aber d u r c h der 
Marktwir tschaf t i n a d ä q u a t e Preisgesetze u n d di rekte 
K o n t r o l l e n 4 ) . 

*•) Zu den erwarteten steuerlichen Belastungen käme, falls 
die Beamtengehälter nachgezogen werden, eine Verstärkung der 
Nachfrage nach Konsumgütern auf Kosten der Nachfrage nach 
Produktionsmitteln. Denn ohne eine wirklich grundlegende Ver
waltungsreform wird der Mehraufwand überwiegend durch Ein
nahmenerhöhungen gedeckt werden müssen. Dadurch aber 
werden, zumindest teilweise, Einkommen, die sonst gespart bzw. 
investiert worden wären, konsumiert. 

2 ) Die Wiedereinführung der individuellen Belassungs-
quoten dürfte sogar ein Rückschritt gewesen sein,-da diese 
teilweise doch wieder zur Kursverbesserung benützt werden. 

a ) Vielfach wird den mehr oder weniger als unbeeinfluß
bar angesehenen Stiickkosten ohne Rücksicht auf. die Nachfrage
bedingungen ein Gewinnsatz zugeschlagen, dessen Höhe sich 
nach Tradition oder nach überholten zwangswirtscliafiiichen 
Kalkulationsvorschriften richtet. Die Wirkung ist ähnlich der 
eines Preiskartells. 

4 ) Die novellierten Bewirtschafumgs-, Preisregehmgs- und 
rreistreibereigesetzc sind leilweise geeignet, den marktwirt
schaftlichen WirLschaftsablauf zu stören. Bei Stallhaltung der 

Die verfügbaren Preisindizes bes tä t igen die ge
schi lder ten a l lgemeinen T e n d e n z e n . Von Mi t t e F e b r u a r 
bis Mi t t e März sanken d i e Versteigeningspreise im 
Wiener Doroiheum im D u r c h s c h n i t t u m wei te re 4*1 %. 
Go ld (nicht zuletzt auch auf G r u n d des Preisrück
ganges auf den freien G o l d m ä r k t e n der We l t ) , 
D i a m a n t e n , Luxuspelze u n d Br i e fmarken w u r d e n 
bil l iger, w ä h r e n d der Si lberpreis leicht anzog u n d 
d ie Preise für Perser teppiche u n v e r ä n d e r t b l ieben . 
D e r I n d e x de r „schwarzen" Nahmngsmitte}preise, de r 
bis auf den Zuckerpreis berei ts we i tgehend ein 
I n d e x legaler Preise i s t 0 ) , sank ebenfalls u m 7 % . 
Freies R ind- u n d Schweinefleisch sowie Zucker 
w u r d e n bil l iger ( 2 4 % , 10% u n d 3 % ) . A u c h der im 
I n d e x n ich t .erfaßte „schwarze" But te rp re i s ist 
gesunken , der illegale Vol lmi lchpre i s b l ieb unver 
ände r t . Die Verb i l l igung von Fleisch ist. in letzter 
Zeit zum Sti l ls tand gekommen , wahrsche in l i ch teils 
we i l für den Sommerbedar f h a l b a m t l i c h e Stellen 
(Viehwirtschaftsverband) Fleisch zum Einf r ie ren auf
kauften 1 5 ) , teils sa isonbedingt . Die „schwarze??" 
Devisenkurse h a b e n sich v o n E n d e J ä n n e r bis E n d e 
F e b r u a r durchschn i t t l i ch u m 2 % e rhöh t . 

D i e Großhandelspreise ( I n d e x des Stat is t ischen 
Zent ra lamtes) s ind auch im März wei te r gestiegen 
(um 3 % , von 507 auf 521 ; März 1938 = 100). D i e 
N a h r u n g s - u n d G e n u ß mi t te lpre ise b l i eben fast unver 
änder t , w ä h r e n d sich der P re i s index für Industr iestoffe 
neue r l i ch u m 7 % e rhöh te . Insbesondere Baumwol l e , 
Kau tschuk , Holz , Dachziegel u n d (infolge Fre igabe 
de r R o h h ä u t e aus Bewir t schaf tung u n d Pre is regelung) 
L e d e r w u r d e n teurer . Bei H ä u t e n u n d Leder is t 
j edoch gegenwär t ig berei ts wieder e ine s tarke Preis-
senkungs tendenz wirksam; a u ß e r d e m steht verbi l l igtes 
Lede r für das S t a n d a r d p r o g r a m m zur Ver fügung . 

D e r Lebenshaitungskostenindex (für e ine vier
köpfige Arbei terfamil ie i n W i e n , n a c h e i n e m friedens
m ä ß i g e n Verbrauchsschema) sank im M ä r z u m wei tere 
1*5% u n d l iegt d a m i t bereits u m 5'2% u n t e r d e m 
S t a n d v o m Dezember 194-9. G e s u n k e n s ind die Preise 
für Eier, Gemüse (Spinat) , T e e , K a k a o u n d (gering
fügig) für Äpfel. D e r Marmeladei^reis s t ieg etwas u n d 
H a u s h a l t g e r ä t e w u r d e n teilweise füh lba r teurer . Das 
S t a n d a r d p r o g r a m m • h a t d i e i m I n d e x er faßten 

Währung kann lediglich gegenüber Monopolen eine Preis
kontrolle sinnvoll sein. 

5) Er wird lediglich ans Vergieichsgründen noch unver
ändert weitergeführt. 

") Die Aktion kann an und für sich durchaus vertretbar 
sein; fraglich ist nur, ob sie einer halbstaatlichen, bestimmte 
Interessen vertretenden Selbstverwaltungskörperschaft über
lassen werden soll, die zudem bestrebt sein wird, die Fleisch
importpolitik in ihrem Sinne zu beeinflussen. 



Tex t i l i en u n d Schuhwaren noch n ich t verbi l l igt . 
S tandardschuhe sind ü b e r h a u p t k a u m bi l l iger als die 
bisher i m I n d e x er laß teil Schuhe, sie h a b e n abe r 
offensichtlich eine sonst wahrscheinl ich e inge t re tene 
V e r t e u e r u n g der Schuhe verhinder t . 

E r n ä h r u n g 
Dazu statistisdie Übersichten S. 1S4 

I m F e b r u a r war das Angebo t auf den Wiener 
Nahrungsmi t t e lmärk t en — vor a l lem d a n k der er
h ö h t e n Anl ie fe rung heimischer P r o d u k t e — fast durch
wegs g röße r als im Vormona t . D a die Nachfrage ziem
lich k o n s t a n t blieb, g ingen die Preise de r meis ten 
ul ibewirtschafteten u n d nicht preisgeregelten W a r e n 
zurück. 

Besonders reichl ich war de r Fleischmarkt be
liefert. W e n n auch derzeit noch ke ine vol l s tändigen 
A n g a b e n übe r die Belieferung W i e n s m i t Vieh u n d 
Fleisch zu r Verfügung s tehen 1 ) , so k a n n doch auf G r u n d 
von Tei l s ta t i s t iken u n d fachmännischen Schätzungen 
a n g e n o m m e n werden, d a ß im F e b r u a r das Fleisch
angebot i n W i e n den. bisher igen Nachkriegshöchst
s tand erre ichte . Z u m T e i l wa r das jahreszei t l ich 
bedingt ; a m meisten aber h a t dazu die wei tgehende 
A u f h e b u n g d e r Bewirtschaftung-) beigetragen. Die 
v o m M a r k t a m t erfaßten Zufuhren a n Lebendv ieh , 
geschlachteten T i e r e n u n d Fleisch aus d e m I n l a n d 
haben sich von J ä n n e r auf F e b r u a r i m Durchschn i t t 
verdoppel t . A u c h d i e ausländischen Lie fe rungen 
n a h m e n bet rächt l ich zu. Die Schweinehnpor te erreich
ten m i t r u n d 10.000 Stück (7.600 aus der ÖSR, 2.400 

Zufuhren von Vieh und Fleisch nach Wien1) 
1 9 5 0 

A r t E inhe i t I U I I in % v o n I 

Rinder, lebend Stück 3.451 3.167 91*8 
davon Inland „ 1.764 1.420 80'5 

Ausland 1.687 1.747 103'6 
Schweine, lebend „ 1.262 12.906 1.022*7 

davon Inland „ 1.262 2.828 224"! 
Ausland , — 10.078 — 

Kälber, lebend , 20 38 190*0 
Schweine, geschlachtet. „ 4.219 10.243 242*8 
Kälber, „ „ 2.679 4.699 175'4 

davon Ausland . . . . . „ — 200 — 
Heisch 2) q 6.525*6 4.145*7 63*5 

davon Inland „ 1.639*4 3.884*5 236'9 
Ausland „ 4.886'2 261*2 5'3 

] ) N a c h d e n Marktnmtsber ich len . Be i den l e b e n d e n Tieren s ind d i e Zufuhren 

des Zentro lv ichmarktes u n d der K o n t u m a z a o l a g e s o w i e d ie A u ß e r m a r k t b e z ü g e b e 

rücksicht igt . B e i den A n l i e f e r u n g e n v o n gesch lachte t em V i d i u n d F l e i s c h s ind d i e 

über d e n Z e n t r a l v i e h m a r k t e ingegangenen Zufuhren n icht crFaßt; s i e w ü r d e n z u D o p -

peha'h iungen f ü h r e n . — e ) Rind- , K a l b - u n d Schweinef le i sch , W ü r s t e u n d S e l c h w a r e n . 

x ) Siehe auch Nr. 12 der Monatsberichte, XXII. Jg. (1949), 
S, 506. 

a ) Siehe Nr. 2 der Monatsberichte, XXIII. Jg. (1950), 
S. 58 f. 

aus Unga rn ) den bisher höchs ten Nachkr iegss tand u n d 
ein Dr i t te l de r durchschn i t t l i chen Mona t se in fuhr v o n 
1937. Al lerdings w u r d e n T e i l e dieser I m p o r t e im. 
Auf t rage des Viehwirtschafts Verbandes 3) z. T . zu. 
Preisen aufgekauft, d ie ü b e r den M a r k t n o t i e r u n g e n 
lagen, u n d für d ie fleischarmen S o m m e r m o n a t e 
eingefroren. D i e E i n f u h r e n k o n n t e n sich dahe r zu
nächst n i ch t voll auf das effektive Angebo t u n d d ie 
Preise auswirken. 

T r o t z d e m sanken d i e freien Verbraucherpre i se 
für Fleisch u n d W u r s t w a r e n von E n d e J ä n n e r bis 
E n d e F e b r u a r u m durchschn i t t l i ch 15 % u n d bis M i t t e 
März u m wei tere 8 bis 1 0 % . Insbesondere d ie freien 
Preise einzelner Sorten Schweinefleisch un te r sch r i t t en 
vielfach die amt l i chen Höchstpre ise . Da d i e Konsumen
ten grundsätz l ich ke inen A n s p r u c h auf e i n e bes t immte 
Sorte r a t ion ie r t en Fleisches h a b e n u n d auf M a r k e n 
meist d ie t eueren Stücke abgegeben werden , war d e r 
E inkauf von freiem Schweinefleisch vielfach bil l iger. 
Auf M a r k e n w u r d e haup t säch l i ch Rindfleisch gekauft , 
da h ie r be i a l len Sor ten die Unte r sch iede zwischen 
freien u n d Höchs tpre i sen n o c h g r o ß w a r e n 4 ) . 

Relative Preise verschiedener Nahrungsmittel1) 
1 9 3 7 1 9 4 9 1 9 5 0 

W a r e in.*) XH.E) XH. ! ) III. 1) 
Pre i s je E i n h e i t ( k g , S tück) i n ° / 0 der F l e i s c h p r e i s e 

Schweinefleisch3) lOO'O 100*0 100*0 100*0 
Eier 3 7 5*3 7*3 4*0 
Kabeljau 54'8 54*8 . 24*7 317 

F i l e t . . . . 71*0 77*4 3 9 7 48*8 
Seelachs 45*2 45*2 22*0 25'2 

' ) N a c h d e n Pre i sangaben d e s Marktamtes der Stadt W i e n . — E ) M o n a t s 

m i t t e . — a ) Freie Pre i se für Karree . 

A u c h das s te igende Angebo t a n Eiern u n d 
Fischen konkur renz ie r t e d e n Fleischabsatz. Da sich 
überdies de r Pre isunterschied zwischen Fleisch einer
seits, E i e r n u n d Fischen anderersei ts gegenüber der 
Vorkriegszeit u n d teilweise: auch gegenübe r den Vor
m o n a t e n merk l i ch ve rgrößer t hat , w i rd Fleisch viel
fach du rch Eie r u n d Fische subst i tu ier t . Die Werbe -

3) Der Viehwirtschaftsverband beansprucht — entgegen 
den Forderungen der Fleischhauer — die Verteilung der noch 
bewirtschafteten und preisgeregelten Importe von Vieh und 
Fleisch. Er ist bestrebt, die Importe vor allem für die 
Deckung der Versorgungslücken in den Sommermonaten her
anzuziehen, und versucht daher, bei günstigem Angebot Vor
räte anzulegen. Die Fleischhauer anerkennen zwar grundsätzlich 
die Notwendigkeit einer Vorratswirtschaft, verlangen jedoch, 
daß die Entscheidung darüber, wann und wieviel Reserven 
gebildet werden sollen, dem Gewerbe überlassen werde. Wenn 
auch die Einlagerungspolitik des Viehwirtschaftsverbandes die 
inländischen Viehpreise zweifellos stützt, so ist die Schaffung 
von Vorräten gerade gegenwärtig gesamtwirtschaftlich vertretbar. 

**) Siehe auch Nr. 2 der Monatsberichte, XXIII. Jg. (1950). 
S. 58. 
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110 H e f t 3 
1 9 5 0 

ak t ion des Fischhandels dürf te ebenfalls zu r H e b u n g 
des Fischkonsumes beiget ragen haben , zuma l d a a u c h 
d i e i n der Vorkriegszeit z u m Te i l g rundsä tz l i che Ab
n e i g u n g gegen Fische (insbesondere Seefische) im 
L a u f e des Krieges u n d de r Nachkriegszeit , n i ch t zu
letzt dank den verbesserten Konservierungsverfahren 
geschwunden ist* 

Auf dem Fettmarkie konn t e m a n schon gegen 
E n d e des Vorjahres beobachten , d a ß auf Marken 
i m m e r mehr d i e bi l l igeren Sorten ( ö l , Speisefett) 
a n Stelle von aus ländischem Schmalz gefragt w u r d e n 1 ) . 
M i t de r Freigabe von in länd i schem Schmalz u n d 
Speck h a t sich d i e Nachfrage n a c h r a t i o n i e r t e m 
Schmalz weiter ve rminder t . D a der Pre isunterschied 
zwischen d e m bewirtschafteten aus länd ischen u n d 
d e m freien in länd i schen Schmalz oder Speckfilz 
re la t iv gering i s t 2 ) , d a s in ländische ode r i m H a u s h a l t 
hergestel l te Schmalz das r a t ion ie r t e Impor t schma lz 
geschmacklich meist übertrifft u n d a u c h d i e be im 
Schmelzen anfa l lenden G r a m m e l n a l lgemein begehr t 
sind, ziehen es viele Haus f r auen vor, i h r e n Schmalz-
bedarf du rch d e n Kauf d e r freien Sor ten zu decken. 
So ergibt sich, d a ß das ra t ion ie r te Schmalz vielfach 
n i c h t abgesetzt werden k a n n , gleichzeitig a b e r d ie 
Nachfrage nach Erzeugnissen d e r Öl- u n d Fett
indus t r i e (insbesondere' Öl) die Rat ionen, übers te igt . 
I m Z u s a m m e n h a n g m i t dieser En twick lung gewinnen 
d a h e r die derzeit igen Rohstoff- u n d Preisschwierig
k e i t e n de r österreichischen Fe t t indus t r i e besondere 
B e d e u t u n g . D i e ERP-E in fuh rp l äne sehen für 1949/50 
gegenüber dem Vorjahre höhere Schmalze infuhren 
vor, wäh rend die E i n f u h r e n von Fettrohstoffeu ge
kü rz t wurden . Vor a l lem fehl t es a n Kopra ; d e r vor
gesehene Ersatz du rch Erdnüsse w i rk t sich ausbeute-
u n d pre ismäßig ungüns t i g auf d ie P r o d u k t i o n aus. 
E i n e höhere E in fuhr von Fettrohstoffen i m kommer
ziel len A u ß e n h a n d e l — bisher waren diese E i n f u h r e n 
re la t iv gering — w ü r d e j edoch die P r o d u k t i o n ver
t e u e r n 3 ) u n d d ie Verbraucherpre ise e r h ö h e n . D e r 
Milch- u n d Fet twir tschaftsverband versucht , aus 
dieser Si tuat ion die Notwendigke i t e iner Markt -

x ) Siehe auch Nr. 1 der Monatsberichte, XXIII. Jg. (1950), 
S. 10. 

-) Mitte März wurde in Wien inländisches Schmalz {Land
schmalz) um 14 bis 16 S je kg, Speckfilz um 15 bis 16 S je kg (bei 
einer 80%igen Ausbeute kommt dalier der Schmalzpreis auf 
1875 bis 20'— S je kg, sofern man die anfallenden Grammeln 
nicht bewertet) angeboten. Der amtliche Höchstpreis für ratio
niertes ausländisches Schmalz beträgt demgegenüber 14 S je kg. 

s ) Während die ERP-Einfuhren von Fettrohstoffen. zum 
Dollarkurs von 1 : 10 verrechnet werden, müssen die kommer
ziellen Importe zum Grundkurs (1:14*4) bezahlt werden. 

r ege lung u n d de r W e i t e r f ü h r u n g des Fet tausgleichs
fonds 4 ) abzulei ten. 

Saisonbedingt u n d wegen des m i t d e r besseren 
legalen Verso rgung a b n e h m e n d e n „schwarzen" Ab
satzes w a r d ie Mark t l e i s t ung an Milch i m J ä n n e r u m 
1 3 % (bezogen auf den Tagesdu rchschn i t t ) h ö h e r als 
im V o r m o n a t u n d u m 3 3 % h ö h e r als im gle ichen 
M o n a t des Vorjahres . D a abe r d ie B u t t e r e r z e u g u n g 
wieder s tä rker anst ieg [im J ä n n e r w u r d e n 167 i (12 %) 
m e h r B u t t e r auf d e n M a r k t geb rach t als i m Vor
m o n a t ] , n a h m der T r i n k m i l c h v e r b r a u c h n u r u m r u n d 
8% zu. Die bessere Verso rgung m i t K o n s u m m i l c h 
l ieß die Nachfrage n a c h M a g e r m i l c h e rheb l i ch zurück
gehen. I m J ä n n e r w a r d e r Absatz v o n M a g e r m i l c h 
i n Österreich u m 1*4 M i l l i o n e n hg ( 21%) , in W i e n 
u m 13 % ger inger als i m D e z e m b e r 5 ) . N a c h d e n b i sher 
vor l iegenden unvo l l s t änd igen M e l d u n g e n n a h m die 
Mark t l e i s t ung im F e b r u a r wei te r zu u n d d ie Milch
r a t i o n e n k o n n t e n abermals e r h ö h t werden . I n Kärn
ten Steiermark, Salzburg u n d T i r o l e r h a l t e n seit An
fang F e b r u a r al le E rwachsenen mein- M i l c h u n d in 
W i e n w u r d e n ab 27. F e b r u a r d i e Z u t e i l u n g e n an 
K i n d e r u n d J u g e n d l i c h e verbesser t 6 ) . Gleichzei t ig 
w i rd auch wieder Schlagobers m i t 3 2 % Fe t tgeha l t 
sowie süßer u n d saurer R a h m m i t 10% F e t t g e h a l t in 
d e n Milchsondergeschäf ten verkauf t . A m t l i c h w u r d e 
zwar d i e Abgabe von F e t t m a r k e n vorgeschr ieben, tat
sächlich erfolgt j edoch de r Verkauf frei. M a n e rwar t e t 
v o n dieser N e u r e g e l u n g u . a., d a ß d ie M i l c h m e n g e n , 
die b isher für d ie v e r b o t e n e E r z e u g u n g v o n Schlag
obers ve rwende t w u r d e n , in d i e Molke re i en geliefert 
werden . D e r d a m i t v e r b u n d e n e h ö h e r e Ausnu tzungs 
grad der Molkere ikapaz i t ä t en — d i e M o l k e r e i e n sind 
derzei t unterbeschäf t ig t — dürf te i h r e Kostenlage ver
bessern u n d d a d u r c h einerseits S tü tzungsbe t räge 7 ) ein-

4 ) Der Fettausgleichsfonds wurde Mitte 1947 geschaffen 
und wird vom Milch- und Fettwirtschaftsverband verwaltet. Er 
hat den Zweck, Unterschiede in den Produktionskosten ein
zelner Betriebe der Öl- und Fetterzeugung auszugleichen. Die 
Mittel werden vor allem dadurch beschafft, daß die Betriebe 
mit günstigerer Rohstoffversorgung oder besserer Kapazitäts
ausnutzung die Differenz zwischen dem niedrigeren Selbst
kostenpreis und dem festgesetzten Marktpreis in den Fonds 
einzahlen. 

B) Nach Angaben des Milch- und Fettwirtscliaftsverbandes. 
Die vom Marktamt erfaßten Zufuhren waren sogar um 30% 
geringer. 

i ) Kinder bis 3 Jahre erhalten nun 1 Liter täglich (bisher 
% Liter), Jugendliche von 12 bis 18 Jahren Y% Liter täglich 
(bisher % Liter). Arbeitende Jugendliche von 14 bis 18 Jahren 
erhalten an Stelle des bisherigen Zusatzes von 400 g Zucker je 
Periode täglich % Liier Milch zusätzlich. 

?) Die Betriebsverluste der Molkereien werden aus dem 
Milchausgleichsfonds gedeckt. 



sparen, andererseits die Pre isges ta l tung güns t ig beein
flussen 1). 

A u l dem W i e n e r Gemü$envdvk.t w a r i m F e b r u a r 
das Angebot n u r u m ] ' 3 % h ö h e r als i m Vormona t ; 
die Impor t e ( insbesondere aus I ta l ien , H o l l a n d , 
Dänemark) w a r e n gestiegen, d ie A u f b r i n g u n g aus 
dem I n l a n d u m 3.500 q (22%) gesunken . 

Die Xflrfo/fcianlieierung war i m F e b r u a r u m fast 
e in Dr i t te l h ö h e r als im Vormona t e . 

Zufuhren von Obst, Gemüse und Kartoffeln 
nach Wien1) 

1 9 5 0 Februar 1 9 5 0 

% •von 
A r t 1 I I I 

In 
I I 

1 0 0 0 g 
I . 1 9 5 0 I I . 1 9 4 9 

2 8 "2 4 7 ' 8 2 8 ' 8 3ü*7 127*4 7 6 , 8 

12 H 7 IVO 1.V1 l l ' O 8 4 ' 0 5 2 ' 4 

G c m t l e e ' ) in sgesamt . . . 40*6 23*6 23 'B 2 4 ' 1 1 0 1 ' 3 302*1 

1 7 ' 0 1 3 ' 4 7 ' 6 ii'4 150*0 85*1 

Kartoffeln in sgesamt . . . 1 0 * 0 2 1 ' 4 21*1 27"3* 1 2 9 * 4 127*5 

0*2 0*4 — — 
N a c h d e n Mar ktamtab erlebten. — C J E i n s c h l i e ß l i c h A g r u m e n . — B ) E i n -

schl ießl ich Z w i e b e l , K n o b l a u c h , Pilze. 

Größere Anl ie fe rungen von Äpfe ln aus dem In
l a n d e rhöh ten das Angebo t von Obst i n W i e n u m 
27 %. Vor a l lem infolge Besch ränkung de r E in fuhr 
von O r a n g e n b l i eben jedoch die O b s t i m p o r t e sowohl 
gegen den V o r m o n a t als auch i m Vergleich zum 
F e b r u a r 1949 erhebl ich zurück. W ä h r e n d i m J a h r e 
1949'18.000 t O r a n g e n impor t i e r t w u r d e n , sind für 
1950 n u r 10.000 t vorgesehen 2 ) . Die Preise für 
i talienische O r a n g e n waren d a h e r E n d e F e b r u a r u m 
durchschni t t l i ch 18% h ö h e r als z u r g le ichen Zeit des 
Vorjahres. Vielfach w u r d e de r Preisauf t r ieb auch 
d u r c h d i e vom G r o ß h a n d e l p rak t iz ie r ten Kopplungs-
verkäufe ve r s tä rk t 8 ) . 

L a n d - u n d Forstwirtschaft 
Dazu siatistisdte Überstellte» S. 134 

D a n k ger ingen Niederschlägen u n d mäß igen 
T e m p e r a t u r e n i m März konn t e i m Flach- u n d Hüge l 
l and schon sehr frühzeitig m i t d e m Frühjahrsanbau 
begonnen werden . F r ü h e Saaten geben meist auch 
höhere Erträge. E i n e ausre ichende Bodenfeucht igkei t 
begünst igte die Ke imung . Die Vegeta t ion ist allge-

*) Die Abgabe von Milch mit einem Fettgehalt von 3% 
(bisher 2"5%) ab Ende März konnte ohne Preiserhöhung durch
geführt werden. 

-) Allerdings dürfte auch diese Menge nicht erreicht wer
den, da nur etwa 5.000/ aus Italien eingeführt werden sollen 
und spanische oder israelische Orangen zu teuer kommen. 

a ) Die Obst- und Gemüsegroßhändler verkaufen den 
Einzelhändlern knappe Waren vielfach nur, wenn diese auch 
schwer absetzbare Ware kaufen. Die Kleinhändler sind dadurch 
genötigt, um Verluste zu verroeiden, einen Teil der Kosten der 
schwer anbringlichen Ware im Preis der leicht verkäuflichen 
zu decken, 

m e i n schon g u t entwickel t , wodurch a l lerdings a u c h 
d i e Gefahr von Frostschäden g rößer geworden ist. 
Das g i l t besonders für die Obs tbäume , d ie a u c h h e u e r 
re ichl ich B l ü t e n k n o s p e n t ragen. Die S te inobs ta r ten , 
wie Kirschen, M a r i l l e n u n d Pfirsiche, b l ü h e n bere i ts 
u n d versprechen gu t en Ansatz. Die im H e r b s t gesä ten 
Fe ldf rüch te h a b e n d e n W i n t e r o h n e besondere 
Schäden ü b e r s t a n d e n u n d entwickel ten sich befrie
d igend . 

D a die B ö d e n g u t bearbe i te t u n d g e d ü n g t wur 
d e n u n d g e n ü g e n d Winterfeuchtigkeit h a b e n — d ie 
Niederschläge v o n N o v e m b e r 1949 bis E n d e F e b r u a r 
1950 übers t iegen d ie l ang jähr igen Durchschn i t t swer t e 
meis t sein- e rheb l i ch —, dür f ten sich d ie K u l t u r e n a u c h 
we i t e rh in güns t ig entwickeln . Al le rd ings gab es i m 
Vor jahre trotz sehr ger ingen Win te rn i ede r sch lägen — 
diese e r re ich ten vielfach n u r die H ä l f t e d e r n o r m a l e n 
W e r t e — eine g u t e E r n t e ; damals w a r e n a b e r d i e 
Fi-ühjahrsniederschläge g u t ver te i l t u n d d e r M a i 
k ü h l u n d feucht , so d a ß sich d i e Wasse rvo r rä t e i n 
d e n B ö d e n i m m e r wieder rechtzei t ig e rgänzten . D a 
j edoch das F rüh l ingswe t t e r n u r sel ten so güns t ig ist 
wie i m J a h r e 1949, g ib t e in schon be i B e g i n n d e r 
Vege ta t ion v o r h a n d e n e r g röße re r Wasse rvor ra t e ine 
Gewähr , d a ß das W a c h s t u m d u r c h kürzere T r o c k e n 
p e r i o d e n n i c h t g e h e m m t werden wird . 

Niederschläge von November bis Ende Februar 
1948149 und 1949/501) 

W i e n e r B e c k e n I n n v i e r t e l ( O . - ö . ) 
u n d n ö r d l . u n d S a l z b ü r g e r G r a z e r B e c k e n 

Z e i t B u r g e n l a n d F k c h g a u 
1 9 4 8 / 4 9 1 9 4 9 / 5 0 1 9 4 B / 4 9 1 9 4 9 / 5 0 1 9 4 8 / 4 9 1 9 4 9 / 5 0 

0 1 8 8 1 / 1 9 3 0 = 1 0 0 

November 22 376 52 97 48 255 
43 111 32 152 50 80 
97 191 103 127 71 148 
^4 86 42 83 5 74 

Insgesamt. . . 47 190 58 117 45 149 
l ) N a c h A n g a b e n der Zentralanstf lk für M e t e o r o l o g i e u n d G e o d y n a m i k 

in W i e n . 

W ä h r e n d Kunstdünger d a n k E R P - I m p o r t e n be
darfsdeckend u n d ve rhä l tn i smäß ig b i l l ig z u r Ver
fügung s teh t — n u r d ie in l änd i schen D ü n g e m i t t e l 
K a l k a m m o n s a l p e t e r u n d Kalk s ind t eu re r als 
d ie impor t i e r t en Phospha t - u n d K a l i d ü n g e r 4 ) —, ist 
d ie Versorgung m i t Saatgut schwieriger. Bei Sommer
ge t re ide u n d Kartoffeln s ind zwar d ie R e l a t i o n e n 
zwischen d e n Saa tgu tpre i sen u n d P r o d u k t preisen 
ziemlich no rma l , j edoch ist das A n g e b o t v o n aner
k a n n t e r Qua l i t ä t sware k n a p p . Dagegen ist bei Fut ter 
sämere ien w o h l de r Bedarf infolge aus re ichender Im-

*) Der Preisindex für Superphosphat beträgt zur Zeit 245'S, 
für Thomasphosphat 228*3, für Kalisalz 180'0 (1937=100); da
gegen kostet Kalkammonsalpeter 2931%, kohlensaurer Dünge
kalk 345'3% und Mischkalk (1 : 1) 436"2% von 1937. 
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p o r t e gedeckt, j edoch sind d ie Preise stark ü b e r h ö h t 
(der Preis für Kleesamen bet rägt z. B. das Zehnfache 
von 1937). 

Entwicklung der Saatgutpreise im Vergleich 
zu den Produktpreisen 
Saatgut-Verbraucherpre ise P r o d u k t en -Graßhande l spre i se 

i m Würz i m März 
Ware 1 9 3 7 1 9 4 9 1 9 4 9 1 9 3 7 1 9 4 9 1 9 4 9 

S je 1 0 0 kg 1 9 3 7 = 1 0 0 S je 1 0 0 k& 1937 = 1 0 0 

W a s e n » ) 51 "31 1S?.*60 2 9 7 3ü'f i5 86*8(1*) 2 3 7 

K a r t o f f e l n 3 ) 2 ) . . . . . 13*00 93*00 7 1 5 8*75 55*00 6 2 9 

Z u c k e r r ü b e n 3 ) . . . . 1 1 0 * 0 0 8 0 0 * 0 0 7 2 7 4*70 2 5 * 0 0 5 3 2 

R o t k l e e ' ) 140"00 1 .500*00 1 .071 1 0 * 2 5 35*50 3 4 6 

L u z e r n e ' ) 1 5 2 * 5 0 1 .000*00 1 .049 10*25 3 5 * 5 0 3 4 6 

») Pre i se für Orig ina l Saatgut, o h n e Sfickekosten u n d Fracht . — ") Sorte 

B ö h m s Allerfri iheste . — D ) P / o d uzentenpi eis hei Vertragsnnbau. — *) G r o ß h a n d e l s 

preise für Saatgut österre ichischer P r o v e n i e n z , naturel l ; Großhande l spre i se für K l e e -

heui •— *•) K o n t i n g e n t ? r e i s . 

Die h o h e n Pi-eise für Fu t te rsämere ien werden 
al lerdings de r ü b e r m ä ß i g e n A u s d e h n u n g der Fut ter 
fläche, die d u r c h den Pre i svorsprung de r t ierischen 
P r o d u k t e gegenüber den pflanzlichen gefördert wird , 
entgegenwirken. M a n wi rd eher versuchen, d ie 
F u t t e r m i t t e l e m t e d u r c h in tens ivere D ü n g u n g der bis
her igen Fut ter f lächen zu erhöhen, so1 d a ß der Ge
t r e ideanbau trotz n i ed r igen Getre idepre isen flächen
m ä ß i g k a u m stärker zurückgehen wird. D e r Gen-eide-
anbau wi rd a u c h n o c h d u r c h andere F a k t o r e n be
günstigt , so z. B. d u r c h die relat iv ger ingen I m p o r t e 
von Fu t t e rge t re ide 1 ) , die Möglichkei t , be i der Ge
t re ideern te u n d d e n Druscharbe i ten i m m e r m e h r 
leistungsfähige Masch inen ve rwenden u n d Arbeits
kräf te e insparen zu k ö n n e n , sowie d u r c h d e n fixen Be
darf a n Stroh für d e n Stall. Versch iebungen zwischen 
d e n einzelnen Get re idear ten , z. B. eine s tärkere Be
tonung* des Weizen- u n d Gers tenanbaues zu Las ten 
von Roggen u n d Hafer , s ind auf G r u n d de r Preis-
verliältnisse schon ehe r zu erwarten. 

Die Preise für Schlachtvieh wa ren i n den letzten 
M o n a t e n rückläufig. Das seit N o v e m b e r 1949 saison
bedingt erhöhte: Angebo t aus d e m In- u n d Aus l and 
wirkte sich auf die Preisgestal tung u m so s tärker aus, 
als gleichzeitig die kaufkräftige Nachf rage infolge er
höh te r Arbeitslosigkeit zurückging. De r Abs tand zwi
schen d e n freien Sehl ach tvieh preisen u n d den letzten 
amt l ichen Höchs tpre i sen ve rminder te sich von 40 bis 
70% i m N o v e m b e r 1949 auf 20 bis 45%- i m März 
1950. Kälber u n d Fleischschweine waren s tärker ge L 

fragt als Fet tschweine, w ä h r e n d n o c h vor e inigen 

*) Dem für 1949/50 im Rahmen des Long-Term-Programms 
präliminierten Importbedarf von 520.000 t Mais, Gerste und 
Hafer standen von Juli 1949 bis Ende Februar 1950 ERP-Importe 
von 134.000 / gegenüber, während die vorgesehenen kom
merziellen Einfuhren fast ganz ausfielen. Im Durchschnitt der 
Jahre 1933 bis 1937 wurden demgegenüber jährlich 510.700f 
eingeführt. 

M o n a t e n Fe t t schweine t eu re r als Fle ischschweine 
waren . Da d ie Angebots lage auf d e m F e t t m a r k t 
wei te rh in güns t i g bleiben dürf te , wird sich in Z u k u n f t 
m e h r d i e Schnel lmast u n d die P r o d u k t i o n von 
Fleischschweinen für den M a r k t empfeh len . Die 
Preis lage auf dem Scblach tv iehmark t dür f te sich in 
der nächs ten Zeit stabil isieren, da das A n g e b o t saison
bed ing t wiedei- zurückgehen wird ; wei tere Preisrück
gänge sind vor dem Spätherbs t k a u m zu e rwar t en . 

I n den ersten drei Q u a r t a l e n des Forstwirtschafts
jahres 1949 (3. A p r i l bis 31 . Dezember) w u r d e n 
7*5 Mil l . fm Holz geschlägert, d. s. 9 1 % des auf 
8'25 Mil l . fm geschätzten Jahreszuwachses . M a n k a n n 
a n n e h m e n , d a ß i m 4. Quar t a l , d. i. v o m I. J ä n n e r bis 
31 . März 1950, n o c h r u n d 2 Mil l . fm H o l z geschlagen 
w u r d e n 2 ) . D i e Übersch läge rung wi rd d a h e r voraus
sichtl ich g r ö ß e r sein (1*25 Mil l . fm) als i m Vor j ah re 
(0*44- Mil l . fm). D e r wi rk l iche Einschlag 1 dü r f t e sogar 
noch etwas h ö h e r sein als de r statistisch ausgewiesene. 
So w u r d e n i m J a h r e 1949 4"4 Mil l . fm R u n d h o l z ver
schni t ten gegenüber 2'5 Mil l . i m J a h r e 1948 u n d 
ol Mil l . im J a h r e 1937. Auf G r u n d de r i m 
J a h r e 1948 3 ) statistisch er faßten P r o d u k t i o n von 
ß' l Mil l . fm L a u b - u n d Nade lnu tzho lz a l le r Sorti
m e n t e al lein wäre aber e ine de ra r t i g g u t e Rohstoff
versorgung de r Sägewerke im J a h r e 1949 n i c h t 
mög l i ch gewesen, d a n o c h r u n d 1'4 Mi l l . fm auf 
Schleifholz, Grubenho l z u n d Stangen entfielen. 

Diese E n t w i c k l u n g ist u m so bedenk l icher , als 
sich n a c h Ans ich t von F a c h l e u t e n d e r Stock n ich t 
n u r wegen langjähr iger Übersch lägerungen , s o n d e r n 
auch infolge größerer Auffors tungsrücks tände berei ts 
s tärker v e r m i n d e r t ha t . D i e vorgesehenen p roduk t ions -
e r h ö h e n d e n M a ß n a h m e n , wie Wiederaufforstung", 

Holzeinschlag für Eigenbedarf, Holzbezugsrechte und 
andere Zwecke1) vom 1. April bis 51. Dezember 1949 

E i g e n b e d a r f der Scrv i tu t sbo lz u n d 
W a l d b e s i t z e r - ) sons t iger B e d a r f 3 ) I n s g e s a m t 

Bundes länder N u t z - Brenn- N u t z - B r e n n - N u t z - B r e n n 
h o l z h o l z h o l z 

1 0 0 0 F e s t m e t e r o h n e R i n d e 

W i e n 0*1 2*9 0*0 0*0 0*1 2*9 

N i e d e r ö s t e r r e i c h . . 52*8 264*1 1*8 11*2 54*6 275*3 

Oberös terre icb . . . 65*7 246*3 1 6 ' 4 43*0 82*1 2 8 9 * 5 

Sa lzburg 28*0 ÖO'B 106*3 68*6 134*3 129*4 

Steiermark 74*7 2B0*1 28*7 3 6 * 3 103*4 316*4 

K ä r n t e n 48*1 175*5 3*9 2*0 52*0 177*5 

Tiro l 56*1 110*9 50*0 1 0 5 * 6 106*1 216"5 

V o r a r l b e r g 17*2 16*4 12*7 2 0 * 1 29*9 36*5 

B u / g e n l a n d . • 5*6 AVI 0*0 0*0 5*6 41*7 

Österre ich i n s g e s . . 3 4 8 * 3 1 .198*6 219*8 2 8 6 * 9 5 6 8 ' 1 1 .485*5 

») N a c h d e n A n g a b e n des B u n d e s m i n i s t e r i u m s f ü r L a n d - u n d Fors twir t schaf t . 

— c ) E insch l i eß l i ch A b g a b e n an das Fors tpersona l , W a l d a r b e i t e r u s w . — a ) Z . B . 

A b g a b e n für Brand statten, Trift s o w i e Ver lus te d u r c h W a l d b r a n d e , L n w i n c n , A b 

sen w e i u r n u n g e n u s w . 

•) Im 4. Quartal des Forstwirtschaftsjahres 1948 wurden 
2'1 Mill. ftn Holz gesell lagert. 

a ) Das in den Sägewerken verschnittene Rundbolz stammt 
überwiegend aus dem Einschlag des vorhergegangenen Jahres. 



bessere Bes tandeserz iehung 1 ) u n d Durchfo r s tung mit-
telalter Bes tände , sind dahe r ebenso d r i n g e n d wie d ie 
Inves t i t ionen zu r "wirtschaftlichen Aufsch l ießung de r 
Wälde r du rch Bringungs- u n d T r a n s p o r t a n l a g e n so
wie alle M a ß n a h m e n zur ra t ionel len V e r w e r t u n g des 
Rohholzes. 

Vom . G e s a n u e i n s c h l a g w a r e n 5'1 Mil l . fm (68%) 
N u t / , u n d Z-i Mil l . fm (32%) Brennholz . 75 % 
(5'4 Mill./?/)) w u r d e n verkauft (siehe T a b e l l e S. 134), 
de r Rest zu r D e c k u n g des Eigenbedarfes .der Wald-
bcsitzer u n d d e r übr igen Nutzbereeht ig ten verwendet . 

Die P r o d u k t i o n für den M a r k t w u r d e u m 
0*51 Mil l . fm ode r u m 1 0 % , j e n e für den Eigenbedar f 
u m 0'38 Mil l . fm oder u m 23 %, die Gesamte rzeugung 
somit u m 0'89 Mi l l . fm bzw. u m 14% h ö h e r als im 
gleichen Z e i t r a u m 1948 ausgewiesen. Vom Mehre in 
schlag entfielen 0'60 Mil l . fm auf Nutz- u n d 0'29 Mil
l ionen / m ' a u f Brennholz . De r größere T e i l des er
zeugten Brennholzes (I"49 von 2'37 Mil l . fm) ist für 
den V e r b r a u c h i n der Wald- u n d Landwir t schaf t 
vorgesehen, b e i m Nutzholz überwiegt dagegen d e r 
Verkaufs an teil (4*56 von 5'13 Mil l . fm). 

Gesamter Holzeinschlag vom 1. April bis 31. Dezember 
1949 im Vergleich mit 19481) 

H o l z e i n s c h l a g G e s a m t e r 
1 . Apri ! f ü r d e n V e r k a u f für den E i g e n b e d a r f H o l z e i n s c h l a g 

bis N u t z h o l z B r e n n h o l z N u t z h o l z B r e n n h o l z N u t z h o b . B r e n n h o l z 
3 1 . D e z . 1 0 0 0 Festn ie ter o h n e R i n d e 

1 9 4 8 4 .0G8*8 ! ! ) 8 6 1 * 4 454*6 1 .216*2 4 . 5 2 3 * 4 2 .077*6 

1 9 4 9 4 .557*9 861*9 568*2 1.485*5 5 .126*1 2 . 3 6 7 * 4 

! ) N n c h d e n A n g a b e n d es B u n d e s m i n i s t c r i u m s für L a n d - u n d Forstwirtschaft . 

-- s ) Einschl ieß l ich H o l z der U m l a g e B (Brennstoffreserve für N o t f ä l l e ) . 

Energiewir tschaf t 
Dazu statistische Übersichten S. 1S5-136 

Die Energ ieversorgung war auch i m letzten kri
t ischen 'Win te rmona t F e b r u a r störungsfrei. W ä h r e n d 
die wirtschaft l iche E n t w i c k l u n g v o m Kriegsende bis 
1948 in j e d e m W i n t e r rad ika l u n t e r b r o c h e n w u r d e , 
t ra t diesmal, n i c h t zuletzt d a n k des mi lden Wet te rs , 
n u r d ie n o r m a l e Saisonabschwächung e in . Die be
hörd l ich verfügten St romverbrauchseinsc l i ränkungen 
w u r d e n zwar vereinzelt s törend empfunden , beein
t rächt igten abe r d ie Gesamten twick lung n ich t wesent
lich. Da die Kraf twerke weiter ausgebaut werden , wi rd 
die Energiewir tschaft d e m k o m m e n d e n W i n t e r noch 
besser g e w a p p n e t begegnen k ö n n e n . 

A m 20. F e b r u a r 1950 k o n n t e die „Allgemeine 
Stromverbrauchsrege Jung" vom 13. O k t o b e r 1949 
außer Kraft gesetzt werden . A m ) . März 1950 w u r d e 
d ie Schaltstufe IV aufgerufen, so d a ß die Betr iebe von 
diesem T a g e an die Höchs tve rb rauchsmengen der 

A) Unter die Bestandeserziehung fallen die Läuterungen, 
•die in erster Linie der Korrektur des Mischungsverhältnisses 
dienen, sowie die mehrmaligen Durchforstungen. 

Stromerzeugung und -verbrauch 
G e s a m t e d a v o n in 

Z e i l S i r o m  Laufwnsser- Speicher- D a m p f - V e r b m u e l 
e r z e u g u n g Kraft w e r k e n 

D a m p f -

0 1946 254'13 142-77 81*79 29"57 186*40 
0 1947 269'52 15476 72*15 42'61 216-51 
0 1948 351*04 191-27 11475 45*03 277*73 
0 1949 347M-3 192*57 86*66 68*20 303*54 
1946 I. 237*83 132-59 43-41 61'83 216*85 

II. 208'32 117*18 58*46 32-68 183-33 
XII. 254*82 122*68 64*63 67*51 207*14 

1947 I. 218*79 104*28 45*54 68-97 192*16 
II. 197-48 92*80 37-44 67*24 176*57 

XII. 268*80 150*55 50*22 68-03 251*36 
1948 I. 268*95 174*39 60*70 33*86 257-53 

II. 29174 167*25 92*91 31"59 251*04 
XII. 319'32 110*83 55*94 152'55 305*08 

1949 I. 277'67 126*40 30"28 121-00 289*16 
II. 250'74 107*31 3534 108*09 256*30 

XII. 341*53 204*55 57 -68 7930 328-40 
1950 I. 352-03 162'08 68-57 121-38 333*93 

II. ' 318*30 151-66 77-87 88-78 298*52 

Dringl ichkei tss tufen I + I I + I I I + IV aus dem Ver
b u n d n e t z einzeln beziehen k o n n t e n . 

Die gesamte S t romerzeugung b e t r u g i m F e b r u a r 
318 Mil l . 'hWh ( J ä n n e r 352 Mil l . kWh), d a v o n 
229 Mil l . kWh aus Wasserkräf ten, das s ind 84 Mil l . 
kWh m e h r als i m F e b r u a r 1949. Dagegen wa r die 
kalor ische E r z e u g u n g m i t 89 Mi l l . kWh u m 19 Mi l l . 
kWh n iedr iger als im F e b r u a r 1949. 

D e r S t romverb rauch b e t r u g 298 Mi l l . kWh; er 
w a r zwar wegen der Kürze des Mona t e s n iedr iger als 
im J ä n n e r 1950, aber u m 15% h ö h e r als i m gleichen 
M o n a t des Vorjahres. 

D a die Lage der Verbundwir t schaf t befr iedigend 
war, k o n n t e a u c h im F e b r u a r auf das Öster re ich ver
t ragl ich zus tehende 30 M W Omgus -Band verzichtet 
werden . 

Die Kohlenversorgung de r Dampfkra f twerke war 
reichlich, so d a ß im F e b r u a r n u r 15.000 t aus den Vor
r ä t e n e n t n o m m e n werden m u ß t e n , d i e m i t E n d e des 
Mona tes noch i m m e r 185.000 t (Steinkohlenbasis) be
t rugen . 

Die Kohlenversorgung h a t w ä h r e n d des ganzen 
Winters , das ers temal o h n e Bewir tschaf tung, re ibungs
los funkt ion ier t . U n t e r s c h r e i t u n g e n der Lie fe rquoten 
aus d e m Aus l and w u r d e n r ege lmäß ig i m folgenden 
M o n a t e ausgeglichen. 

A u c h i m F e b r u a r s tand de r österreichischen 
Wir tschaf t aus der in länd i schen F ö r d e r u n g u n d de r 
E i n f u h r genügend Kohle zur Ver fügung . 

Gewerb l i che P r o d u k t i o n 
Dazu statistische Übersichten S. 337—142 

N a c h d e n endgü l t igen Ziffern ü b e r d ie Industr ie
p r o d u k t i o n i m J a h r e 1949 ist die des J ah re s 1948 um 
34 % übertroffen worden . 
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Indizes der Produktion, Beschäftigung und Produk
tivität 

Gcsamt indizea der Ind ize s der 

Zei t 
dauer  n i c h t 

Zei t P r o d u k t i o n B e s c h liftigung P r o d u h - haften dauerhaften 
ti vitfit G ü t e r 

0 1937 lOO'OO 100*00 lOO'OO 100*00 ioo-oo 
0 1948 88'67 135*32 65-54 104-37 73*27 
0 1949 118'49- 149'67 79'17 144*27 96-15 
1948 I. 66*97 127*95 52*34 74*07 58'81 

XI. 104*64 141*14 74-14 12030 90*48 
XII. 99*18 142*65 69-53 116-33 83-71 

1949 I. 90-20 142'45 63*32 109-87 73"01 
II. 102*11 142'99 71'41 121-15 85-72 

III. 106*33 144*34 73'67 132*70 84-29 
IV. 1 1 2 7 4 145*88 88'28 133*77 93*82 
V. 118-90 147'28 8 0 7 3 145*88 95*06 

VI. 1 2 2 3 3 148'96 82-12 145*55 100-97 

VII 120*00 150'52 7 9 7 2 149*42 94-03 
VIII. 117-27 152*09 77-11 147'69 90*80 

IX. 133*48 153-79 86*79 163-25 107*77 
X. 131*90 155*46 84 - 84 162*47 105-98 

XI. 136*90 155'98 87*77 162*31 115"26 
XII. 129-80 156-25 83"08 156-63 107*14 

Die zum. T e i l s t ruk turbed ing te Versch iebung d e r 
Erzeugung zuguns ten der P roduk t ionsmi t t e l h a t sich 
gegen 1937 u n d 1948 besonders im zweiten H a l b j a h r 
1949 n o c h vers tärkt . So war im Vergleich m i t 1937 d ie 
Erzeugung v o n dauerhaf ten G u t e m u m 4 4 % höher , 
d ie von n ich t daue rha f t en dagegen noch u m 4 % ge
r inger . N a c h 1938 führte 1 der Rüs tungsbedarf zu e iner 
Modern i s i e rung u n d Auswei tung de r Produkt ions-

D i e E n t w i c k l u n g der Produkt ion, B e s c h ä f t i g u n g u n d 
Produktivität 

(Logarithmischer Maßstab; 0 1937 = 100) 

150 
Beschäftigung 

150 

100 
Produktion 

100 
A / ' N 

90 

60 

90 

60 

eo ^Produktivität eo 

so / so 

_ \ 1 _!—__>__ 1 \ i I _ | _ i I 1 1 1 ' 1 I I 1 t r • i 
3ä 

i ii Iii iv v vi VII ym ix x xi xii 1 Ii III IV V Vi Vi VIIIIX X Xi XII 

i 
3ä 1948 

Die Produktion hat in den Jahren 1948 und 1949 ständig stark 
zugenommen. Nur im Winter 1948149 trat eine merkliche, 
saisonbedingte Abschwächen g, hauptsächlich wegen Energie
mangels, ein. Im Gegensatz dazu ist die Beschäftigung ohne 
Unterbrechung — allerdings weniger stark — gestiegen. Dem

entsprechend hat sich auch die Produktivität verbessert. 

mit te l indus t r i en , zum T e i l sogar auf Kosten de r 
Konsumgüte r indus t r i en , w ä h r e n d in den Nachkr iegs
j ah ren der aufgestaute Inves t i t ionsbedarf i n Öster
re ich u n d in der We l t die P r o d u k t i o n s m i t t e l i n d u 
str ien weiter begünst igte . • 

Die her rschende Invest i t ionspol i t ik l äß t aber auch 
für die nächs ten J a h r e noch eine wei tere Versch iebung 
des Schwergewichtes zugunsten der P roduk t ionsmi t t e l 
indus t r ie e rwar ten . 

Die Beschäft igung in der I n d u s t r i e ist bis Jahres
ende d a u e r n d gestiegen, w e n n auch viel wen ige r als 
d ie P roduk t ion (10'6 % gegen 34 % ) . Die P r o d u k t i v i t ä t 
e rhöh t e sich d a d u r c h seit 1948 u m 2 1 % , erre ichte 
aber n u r 79 '2% v o n 1937. 

I m Dezember ist der I n d e x de r I n d u s t r i e p r o d u k 
t ion sa isonbedingt u m 5 % gesunken . 

F ü r die M o n a t e J ä n n e r u n d F e b r u a r l iegen erst 
Indizes aus e inze lnen Indus t r iezweigen vor; sie s ind, 
abgesehen von n o r m a l e n jahreszei t l ichen Schwan
kungen , bemerkenswer t s tab i l gebl ieben . 

Die J3erg&aMproduktion w a r i m J ä n n e r u n d Fe
b r u a r etwas ger inger als i m letzten Q u a r t a l 1949, a b e r 
be t räch t l i ch h ö h e r als i n d e n gle ichen M o n a t e n des 
J ah re s 1949. Bei d e n T a g b a u e n , wie z. B. i m Eisenerz
be rgbau , h a t die P r o d u k t i o n u n t e r de r k a l t e n 
W i t t e r u n g gelitten. 

Produktionsindizes wichtiger Industriezweige 
( 0 1937 = 100) 

Z e i t G e s a m t 
i n d e x 

B e r g b a u M a g n c s i t -
I n d . 

E i senschaf fende 
I n d . 

0 1948 88 - 7 10r6 120*3 106*7 
0 1949 1 1 8 3 116*4 151-2 143'9 

1949 IX. 133*5 122'0- 168-9 158*2 
X. 13r9 121'8 154*8 1 4 9 6 

XI . 136 -9 126-7 154*3 139*9 
XII . 129-8 124-2 147*0 149*3 

1950 I. 116'6 140't 154-3 
n . 127*7 144*1 154*6 

MetaJJ-
h ü t t e o 

P a h r z e u g -
I n d . 

M a s c h . -
I n d . 

BaustofT-
I n d . 

0 1948 161*9 84*2 100'4 1 0 8 3 
0 1949 189'8 137*8 158-0 141'8 

1949 IX. 295-4 146-2 162*6 183-3 
X . 134-8 165*9 179*1 176-2 

XI . 103-5 1 5 2 7 189'6 155'8 
XII . 92'6 161*4 180*5 129*5 

1950 I. 9 9 7 78*0 
C h e m i s c h e 

I n d . 
Papier« 

l u d . 
L c d e r - u . 

S c b u h - I n d . 
T a r t i l -

I n d . 

0 1948 121*5 66'8 56*2 50'5 
0 1949 155*9 83'0 77*2 76*6 

1949 IX. 177'8 86*2 80*7 89"6 
X. 171*6 82*7 78-2 89*6 

XI . 172*9 85*7 86*0 90'8 
XII. 172-8 86-6 70*6 91*5 

1950 

1—
1 

• 8 7 7 
89*9 

76*7 
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Bergbauproduhiion 
Z e i t E i senerz B le i -Z inkerz K u p f e r e r z G r a p h i t 

in T o n n e n 

0 1937 157.058 9.396 602 1.513 
0 1949 123.968 7.585 4.650 1.174 
1949 XI. 138.640 7.432 5.992 1.245 

XII. 145.841 5.662 5.446 1.385 
1950 I. , 113.109 7.438 6.817 1.242 

II, 127.557 7.930 6.275 1.049 

Z e i t Snlzso le Roriknolin R o b t u l k u m T o n 
in a in T o n n e n 

0 1937 44.786 12.802 1.424 533 
0 1949 62.073 12.734 4.346 3.365 
1949 XI. 78.055 12.518 4.559 2.805 

X I I 83.771 4.009 4.704 2.410 
1950 I 28.934 10.870 4.572 2.408 

II. 44.438 9.696 3.875 2.283 

Die Mag?/Ölindustrie ha t auch i m J ä n n e r etwas 
weniger produziert , abe r n o c h immer u m 40 % niem
als i m J a h r e 1937. 

Die günstige Produkt ions lage der Schwerindustrie 
hä l t weiter an . A u c h d i e Roheisenexpor te , d ie beson
ders für die H ü t t e Linz zumindes t so l ange bedeu
tungsvol l sind, bis die We i t e rve ra rbe i t ung '(Blech
p roduk t ion ) anläuft , h a t sich nach vo rübe rgehende r 
S t ö r u n g wieder normalis ier t . 

Produktion der eisenschaffenden Industrie 
Z e i t R o h e i s e n Rohfitaiil 

in T o n n e n 
W a l z w a r e n 

0 1937 32.427 54.153 35.604 
0 1948 51.101 54.015 21.125 
0 1949 69.812 69.548 44.519 
1949 XII. 64.446 77.242 49.244 
1950 I. 70.297 78.021 49.307 

II. 66.825 75.556 42.340 

Die Erzeugung war i m Februa r wegen der ge
r inge ren Zahl der Arbei ts tage geringer als i m J ä n n e r . 

I n der MetallhüUenivLÖx^trie g ing d ie E rzeugung 
v o n A l u m i n i u m aus S t rommangel i m Dezember auf 
d e n tiefsten Stand zurück, d ie Blei- u n d Kupfer
e rzeugung h a t den Stand de r V o r m o n a t e a n n ä h e r n d 
geha l t en . 

D a die Ble ihüt te in Gaili tz m i t in länd i schen 
Erzen nicht ausgelastet we rden kann , vera rbe i te t sie 
a u c h italienisches Erz aus Ra ib ] i m L o h n . 

D a i n Österreich ke ine Anlage zur V e r h ü t t u n g 
de r ZwÄkonzentra te besteht, müssen diese n a c h Bel
g ien expor t ie r t werden. Gegenwär t ig w i rd a n e iner 
Rös tan lage für Zinkerze, de r eine Schwefelsäurefabrik 
angeschlossen ist (Kapazi tät r u n d 13.000 t), gebaut , 
die i m Sommer 1950 fertig sein wird. A u ß e r d e m wird 
eine Zinkelektrolyse mi t 5.000 t Jahreskapaz i tä t , die 
etwa zwei Dr i t te l des österreichischen Zinkbedarfes 
decken wird, bis 1951 fertig sein. Diese Invest i t ionen, 
die ungefähr 29 Mill . S erfordern, werden sich u n t e r 

B e d a c h t n a h m e auf die vorauss icht l ichen Konkur renz
preise n u r d a n n lohnen , w e n n es gel ingt , d ie Erzbasis 
zu erwei tern , d a m i t be i Erschöpfung d e r b isher igen 
Funds t e l l en die E rzeugung wei tergeführ t w e r d e n k a n n . 

D i e Fahrzeugmdmtric h a t ihre P r o d u k t i o n von 
1948 auf 1949 u m 6 4 % e r h ö h t u n d er re ichte im 
D u r c h s c h n i t t 1949 138% von 1937. 

Vor a l lem die Steyrwerke h a b e n i n d e r letzten 
Zeit i h r E rzeugungsp rog ramm wei te r ausgebau t . Es 
we rden je tz t m o n a t l i c h 18 bis 20 Diese lomnibusse 
erzeugt, d ie bisher fast ausschließlich von de r Post
ve rwa l tung ü b e r n o m m e n w u r d e n . I m Spä the rbs t ist 
die Se r i enp roduk t ion des 1-Zylinder-Kleintraktors an
gelaufen, für den sich schon seit l angem In- u n d Aus
l a n d interessieren. Derzei t läuft a u c h das zweite 
Assembling-Geschäft m i t den F ia twerken . Graef Sc Stift 
h a b e n e inen Ver t rag ü b e r d e n Z u s a m m e n b a u von 
tschechischen Aero-Minor -Wagen abgeschlossen. H e u t e 
k o m m e n d a h e r schon die meis ten Pe r sonenwagen 
d u r c h das Assembling-Verfahren auf den österreichi
schen M a r k t . D a d ie Nachfrage n i c h t zuletzt wegen 
de r Ü b e r a l t e r u n g des Kraftfahrze 'ugbestandes h o c h ist, 
b l e ib t d i e Verso rgung n o c h i m m e r u n z u r e i c h e n d . V o r 
a l l em fehlen W a g e n de r Mittelklasse, die b i sher n u r 
in ger inger Zah l haup t säch l i ch aus A m e r i k a , E n g l a n d 
u n d der ÖSR i m p o r t i e r t -wurden. • 

Die d u r c h d e n Kr ieg arg i n Mi t le idenschaf t ge
zogene Kugel lagerfabr ik in Steyr "wurde i n d e n letzten 
J a h r e n völ l ig wiederhergestel l t u n d m i t m o d e r n s t e n 
Masch inen , die z u m T e i l aus d e m A u s l a n d beschafft 
w u r d e n , ausgestat tet . D i e Erzeugung, d i e w i e d e r inter
na t i ona l en R u f er langte , wi rd zu 60% expor t i e r t . 

Die Maschinenindustrie h a t sich i m Laufe des 
Jahres 1949 m i t Erfolg von d e r nachkr i egsbed ing ten 
Behe l f sprodukt ion auf Q u a l i t ä t s p r o g r a m m e umge
stellt. Die Mark t l age begüns t ig t a l le rd ings vielfach 
n o c h i m m e r eine Zersp l i t t e rung des Erzeugungspro-
grammes , d ie sich a u ß e r o r d e n t l i c h u n g ü n s t i g auf d i e 
P roduk t ionskos ten auswirkt . V o r a l lem versuchen 
sich viele w ä h r e n d des Krieges au fgebau te ode r 
s tark erwei ter te Betr iebe, o h n e t rad i t ione l les Spezial
gebiet , gleichzeitig auf fast a l len Geb ie t en des Ma
sch inenbaues . A u c h die T y p i s i e r u n g u n d S tandard i 
sierung, d i e besonders i m Kr iege vo range t r i eben 
w u r d e u n d b e d e u t e n d e Kos tensenkungen e rmögl ich te , 
w i rd k a u m m e h r beachte t . Diese un ra t i one l l e Produk
tionsweise erk lär t das u n v e r h ä l t n i s m ä ß i g s tarke 
Steigen d e r Preise auf diesem Sektor, d ie in vielen 
Fä l len ü b e r 1000% v o n 1945 l iegen. 

D i e chemische I n d u s t r i e h a t im J a h r e 1949 u m 
29% mein- p roduz ie r t als im J a h r e 1948. D e r Gesamt
i n d e x dieses Zweiges erre ichte i m D u r c h s c h n i t t 1949 
156% von 1937. 
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Produktion der chemischen Industrie 

Zcii. 
K n l k a m m o n - Karbid 

snlpeter 
in T o n n e n 

Z ü n d h ö l z e r 

100Ü Schachteln 

Seife u n d Kautschuk 
W a s c h p u l v e r wnren 

in T o n n e n 

0 1937 524 1) 408 16.667 2.750 
0 1948 21.892 662 22.045 2.715 693 
0 1949 24.013 673 43.000 3.298 1,205 
1949 XL 23.106 660 56.180 3.050 1.470 

XII. 28.269 452 54.876 3.000 1.506 
' ) 1 0 3 8 

Die fii/7/(H(.;industxie h a t ihre Erzeugung' seit 1948 
fast verdoppel t u n d steigert sie noch weiter . D u r c h 
umfangreiche Invest i t ionen ist es den Semper ! twerken 
— dem einzigen U n t e r n e h m e n dieser A r t i n Öster
reich — gelungen, ih re frühere Stel lung in der mit tel
europäischen G u m m i i n d u s t r i e wieder zu er langen. 

Die Zündholzindustrie h a t die Exportschwierig
kei ten ü b e r w u n d e n u n d die Erzeugung seit 1948 m e h r 
als verdoppel t u n d gegenüber 1937 sogar m e h r als 
verdreifacht. 

Die Pap ie r indus t r i e hä l t nach wie vor das Pro
duk t ionsvo lumen de r letzten Mona te , das abe r noch 
i m m e r nicht an d ie Vorkriegsleis tungen heranre ich t . 
De r Maschinenpark ist so> veraltet , d a ß sich i n de r 
letzten Zeit wachsende Schwierigkeiten i m Expor t 
wet tbewerb mi t den nordischen L ä n d e r n ergeben 
h a b e n . T r o t z d e m k o n n t e die Papierausfuhr auch i m 
J a h r e 1949 noch u m 30% gesteigert werden , wäh rend 
d ie Erzeugung n u r u m 18% z u g e n o m m e n ha t . Der 
Gesamtproduk t ions index der Pap ie r indus t r i e (ein
schließlich Pappe , Zellulose usw.) st ieg i m selben 
Zei t räume u m 24% auf 83'0 von 1937. 

Die Gefahr, d a ß viele österreichische Papier
fabriken wegen i h r e r geringen P roduk t iv i t ä t be i 
Libera l i s ierung d e r europäischen Wir tschaf t aus d e m 
-Markt gedrängt würden , ve ran laß te die Aufs te l lung 
eines Invest i t ionsplanes. Die Betr iebe sollen zum 
Groß teil mi t n e u e n Pap ie rmasch inen ausges tatte t 
werden, die m i t wenigen A u s n a h m e n aus den USA 
bezogen werden, weil das deutsche Werk , abgesehen 
von den Zahlungsschwierigkeiten, j ah re l ange Liefer
fristen beanspruch t . A u ß e r d e m sind große Beträge für 
die Modern i s i e rung de r Zelluloseerzeugung vor
gesehen. Insgesamt ist für das vorl iegende P r o g r a m m 
ein Kapi ta l von 1 Mrd . S no twendig , das zu e inem 
erhebl ichen Te i l aus ERP-Mi t t e ln beigestell t werden 
m ü ß t e . 

Produktion der Papierindustrie 
Zeit G e s a m t  Holzschl i f f Ze l lu lose Papier Pappe 

index in T o n n e n 

0 1937 lOO'O 9.163 25.337 19.345 5.342 
0 1948 66'8 5.801 12.185 15.777 3.810 
0 1949 83'0 6.872 17.254 18.673 4.389 
1950 I. 8 7 7 6.693 20.263 19.379 4.325 

IL 89'8 5.930 18.491 17.927 4.302 

I m M o n a t F e b r u a r ist d ie P a p i e r e r z e u g u n g in 
allen Spar ten wegen d e r ger ingen Zahl de r Arbei ts
tage etwas gesunken. Die Erzeugung je Arbe i t s t ag ist 
gestiegen. 

Die P r o d u k t i o n de r Tcxi*/Industr ie ist seit 1948 
u m 5 0 % gestiegen. Die meis ten Sp innere ibe t r i ebe 
k o n n t e n mi t d e m Ü b e r g a n g auf den zwei- u n d drei
schichtigen Betr ieb d ie P roduk t iv i t ä t s teigern. D e r 
Rohstoffbedarf k o n n t e aus dem E R P n u r z u m Te i l 
gedeckt werden, de r Res t m u ß t e du rch E x p o r t e u n d 
A n k a u f von Agiodevisen beschafft werden . D a das An
gebot von Agiodevisen nach den n e u e n Devisenbest im
m u n g e n wegfällt, d e n k t die Indus t r i e da r an , die i m 
J a h r e 1949 stark e ingeschränkte L o h n v e r a r b e i t u n g 
wieder s tärker au fzunehmen . 

Produktion der Textilindustrie 
'Ach B a u m w o l l g a r n 1 ) W o l l g a r n * ) 

in T o n n e n 

B a u u i w o l l -
g e w e b e 1 ) 

1 0 0 0 

W o l i g c w c b c 

m 

0 1937 2.791 9.040-9 
0 1948 1.393 569 5.362'0 694*3 
0 1949 2.030 793 8.004'6 1.082*6 ' 

1949 XI. 2.220 930 9.618*2 1.172-3 
XII. 2.377 999 9.247*6 1.327*3 

' ) B insch l i eß] ich Z c l h v o l l g a n i c b z w . G e w e b e B - T y p . 
= ) E insch l i eß l i ch Z o l h v o l l g a n i e b z w . G e w e b e W - T y p . 

Umsätze 
Das» stiitistisehe Übcrsiditcn S. J4S 

I m F e b r u a r w a r d e r Geschäftsgang von B r a n c h e 
zu Branche sehr ungle ich , i m a l lgemeinen abe r rück
läufig. I n d e n W i e n e r W a r e n h ä u s e r n n a h m e n die U m 
sätze u m 1 1 % , im Gesamte inze lhande l u m 5 % gegen
ü b e r J ä n n e r ab . Diese E n t w i c k l u n g w a r ungewöhn
lich, d a der Sa isonindex i n vielen B r a n c h e n bereits 
im F e b r u a r steigt u n d die Umsätze auch im gleichen 
M o n a t des Vor jahres durchwegs z u n a h m e n . Die ge
r ingere Geschäftstät igkeit e rk lä r t sich in de r H a u p t 
sache aus der h o h e n Arbeitslosigkeit u n d der Kurz
arbei t . Vielfach dür f t e abe r auch die A n k ü n d i g u n g 
des Staxidardprogramm.es für T e x t i l i e n u n d Schuhe 
die Käufer zu rückgeha l t en h a b e n . D i e Faschings aus
g a b e n (die Faschingsverans ta l tungen waren in diesem 

Saisonübliche und tatsächliche Entwicklung der 
Einzelhandelsumsätze 

S a i s o n i n d e x 1 ) 1 9 4 9 1 9 5 0 
» w n e h e I I I I I I I 13 

V e r ä n d e r u n g e n g e g e n ü b e r d e m V o r m o n a t in % 

D a m e n b e k l e i d u n g . — 6 4 + 2G — 74 + 6 0 — 7 4 — 1 6 

H e r r e n b e k l e i d u n g ~ - 57 — 2 0 — 6 0 + 2 7 — 71 — 4 

M e t e r w a r e . — 3 4 -|- 2 8 — 4 6 — 11 

S c h u h e — 64 — 5 — 4 4 + 4 0 — 4 5 — 2 6 

Hausrat — 7 0 + 1 2 — 6 9 + 15 — 6 8 + B 

] ) Berechnet auf G r u n d der V o r t r i c g s i i m s ä i z e . 

http://Staxidardprogramm.es
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Jahr gu t besucht ) 1 ) t rugen ebenfalls dazu bei, d a ß 
verschiedene K o n s u m g ü t e r weniger gekauft w u r d e n . 

Am größten war die Umsa tzschrumpfung bei 
Textilien u n d Bekleidung. In den W i e n e r Waren 
häusern be t rug sie 13 %, im Gesamteinzelhandel Illent
als 32%. Die Umsätze von Schuhen gingen u m 2 6 % , 
die von Tex t i l i en u m 8% zurück. Besonders schwach 
war der Absatz von Damenkonfek t ion u n d Meter
ware. Eine gewisse Geschäftsbelebung' verzeichnete 
dagegen die Möbel- u n d Hausratshrmchc. I n den 
W i e n e r W a r e n h ä u s e r n n a h m e n diese Umsätze u m 5 % 
zu, im Gesamte inze lhandel sogar u m 7 ' 5 % . Größere 
Umsätze h a t t e auch die Parfüm erie- u n d Drogerie-
brauche (-f B%). Die Umsätze von Nahrungsmitteln 
stiegen trotz Preissenkungen bei einer Re ihe von 
W a r e n (siehe auch Abschni t t E r n ä h r u n g ) u m 2 % . 

Anfang F e b r u a r w u r d e von de r S tändigen Wir t 
schaftskommission der drei M^irtschaftskammern u n d 
des Gewerkschaftsbundes e in Standardprogramm, zur 
Erzeugung von bi l l igen Tex t i l i en u n d Schuhen be
schlossen, das dazu be i t ragen soll, verschiedene Preis
e r h ö h u n g e n infolge- d e r Wechse lku r sände rung ab
zuschwächen. 

Das S c h u h p r o g r a m m sieht eine m o n a t l i c h e Er
zeugung von 125.000 P a a r R indsboxschuhen (A-Pro-
g ramm) sowie von 62.500 Paar aus Boxcalf (B-Pro
g ramm) vor u n d ist zunächs t bis 30. J u n i befristet, 
das T e x t i l p r o g r a m m d ie Erzeugung v o n H e r r e n 
wäsche (400.000 H e m d e n , 50.000 Unterhosen) , 
800.000 ni Stoff für Bet twäsche u n d 1'8 Mi l l . m 
Kleiderstoffe, Kleider- u n d Schürzendrucke. 

Die Schuhe werden dadu rch verbill igt, d a ß m a n 
R o h h ä u t e aus ERP-Lieferungen wei te rh in zum Vor
zugskurs von 1 : 10 zur Verfügung stellt, die Tex t i 
l ien du rch Ra t iona l i s i e rung de r P r o d u k t i o n u n d 
s t renge Kalku la t ion . O b w o h l die vorgesehenen Men
gen n ich t sehr groß s ind (bei Schuhen s ind es aller
dings mein - als die Hälf te der m o n a t l i c h e n Produk
t ion), dür f ten die S t anda rdwaren t ro tzdem preis
d rückend wi rken u n d d e n Konsum u n d d a m i t auch 
die Einzelhandelsumsätze e rhöhen . Dies u m so mehr , 
als es sich n ich t u m typisierte W a r e n , sondern u m 
verschiedenart ige Model le allerdings einfacherer Aus
f ü h r u n g u n d Qua l i t ä t hande l t . Sie sollen insbesondere 
in d ie Indus t r ie - u n d Nots tandsgebie te geliefert wer
den; regionale Lieferkont ingente w u r d e n j edoch n ich t 
festgelegt. D i e ersten W a r e n kamen im März auf den 
M a r k t u n d dür f ten die Unisatztät igkei t in diesem 
M o n a t etwas belebt haben . 

Der Verbrauch von Tabakwaren 
Die re ichl iche Ver so rgung m i t R o h t a b a k u n d 

eine elastische Pre ispol i t ik e rmögl i ch ten es d e r 
T a b a k r e g i e , in den J a h r e n 1948 u n d 1949 den 
Schwarzen M a r k t m e h r u n d mein- zurückzu
d rängen . D i e Statist iken de r T a b a k r e g i e u n d fach
männ i sche Schätzungen ü b e r diese res t l ichen Schwarz
m a r k t u m s ä t z e vermi t te ln e in ungefähres Bi ld v o m 
Gesamtverbrauch an T a b a k w a r e n i n Österreich. 

Die wertmäßigen Umsätze 

De r m e n g e n m ä ß i g e Absatz de r T a b a k r e g i e im 
I n l a n d h a t sich seit 1946 v o n J a h r zu J a h r e rhöh t . 
Vor a l l em l ießen i h n die Pre i sherabse tzungen in d e n 
J a h r e n 1948 u n d 1949 (besonders im zwei ten H a l b 
j a h r 1949) rasch steigen (siehe Übers ich t ) . De r Ziga
re t t enumsa tz wa r i m J a h r e 1949 sogar u m 11'5% 
h ö h e r als i m J a h r e 1937. Die U m s ä t z e in d e n üb r igen 
T a b a k w a r e n b l ieben al lerdings h i n t e r d e n e n d e r 
Vorkriegszeit noch weit zu rück (Zigarren u m 41*8%, 
R a u c h t a b a k e u m G8'9%, Schnupf t abak u m 72"2%). 
Bezieht m a n d e n Schwarzen M a r k t e in , so e r h ö h t sich, 
de r Zigare t ten verbrau cli i m J a h r e 1948 n o c h u m r u n d 
1'7 M r d . Stück u n d i m J a h r e 1949 u m 1*5 M r d . Stück 
(d. s. 4 3 % u n d 3 1 % " des offiziellen Verkaufes) . D e r 
h o h e Z igare t t enkonsum e rk lä r t sich aus d e r schwie
r igen Beschaffung geeigneter R o h w a r e für a n d e r e 
R a u c h w a r e n , aber a u c h aus den Ä n d e r u n g e n i n den 
Verbrauchsgewohnhe i t en . Sowohl d ie Kriegs jahre m i t 
ih re r rohstoff- u n d ve rb rauchsbed ing ten h o h e n Ziga-
r e t t ene rzeugung (Militär, Z u t e i l u n g e n a n F r a u e n ) als 
auch d e r Schwarze M a r k t in d e n N a d i k r i e g s j a h r e n 
h a b e n d i e Nachfrage zuguns ten d e r Zigaret te ver
schoben. 

Inlandsabsatz der Tabakregie 
Z i g a r e t t e n 

MiH. S i t . % 
Zigarren R a u c h t a b a k e Schnupf tabake 

' % Jahr 
Z i g a r e t t e n 

MiH. S i t . % Mi l l . Stk. Ol 
/o / 70 

Schnupf tabake 
' % 

1 9 3 7 4 . 2 1 1 "3 lOO'O 103*1 lOO'O 4 . 1 0 2 ' 2 1 0 0 * 0 9 7 - 0 1 0 0 * 0 

1 9 4 6 2 . 3 1 1 ' 2 6G'8 6 6 ' 3 6 4 * 3 2 5 1 ' 4 ü ' l 11 "6 1 2 ' 0 

1 9 4 7 3,24r5 77*0 6 0 7 58*8 202*1 4 9 ' 3 1 5 ' 1 15*6 

1 9 4 8 4 . 0 0 1 - 3 95"0 6 5 "2 6 3 ' 2 4 1 4 * 3 10*1 26*5 27 "3 
1 9 4 9 4 . 7 7 9 ' 9 l l f 5 60*0 5B*2 1 . 2 7 6 ' 2 3 1 ' 1 2 7 ' 0 27"8 

*) In Wien fanden in diesem Jahre 1974 (1949: 1738) Fa-
scliingsveranstalttingen statt, die von 530.000 (1949: 454.000) 
Personen besucht waren. Die Gemeinde Wien nahm dadurch 
]'55 (1949: 1'37) Mill. S Vergnügungssteuer ein. 

D e r Gesamtve rb rauch von T a b a k w a r e n w a r i n 
Österreich auch n o c h i m J a h r e 1949 n iedr iger als i n 
de r Vorkriegszeit . R e c h n e t m a n d ie e inze lnen Sor ten 
auf T a b a k u m (nach durchschn i t t l i chen Gewich ten 
aus de r Vorkriegszeit) , so be t räg t de r V e r b r a u c h i m 
J a h r e 1948 o h n e Schwarzmarktumsätze 53 %, i m J a h r e 
1949 71 %'• von 1937, e inschl ießl ich d e r „schwarzen" 
W a r e 71 % u n d 87 %'. T r o t z h o h e m Z iga re t t enkonsum 
ist also d e r Gesamtve rb rauch n o c h n iedr ig . Es w i r d 
n ä m l i c h n o c h i m m e r sein" wenig R a u c h t a b a k erzeugt, 
auf den i n den Vorkr iegs jahren 4 6 % de r T a b a k 
menge entfielen. 

18* 
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Verbrauch von Tabak1) 
legaler Markt m i t Schwarzmarkt 

> b r / « / . / % 

1937 2) 8.680*8 lOO'O 8.680*8 100*0 
1948 3) 4.557*6 52*5 6.186'2 71'3 
1 9 4 9 a ) 6.143*3 70*8 7.580*3 87"3 

J ) Z igare t t en u u d Zigarren u m g e r e c h n e t auf Tabak auf G r u n d durchscbn i t t -

l icher G e w i c h t e ( Z i g a r e t t e n 0'95fi g , Zigarren 4'35 g ) , Rauchtabake , S c h n u p f t a b a k e . 

— a ) O h n e G e s p u n s t e . '—'*) O h n e Kautabak. 

Die wertmäßigen Umsätze 

Die Verkaufserlöse der Tabakreg ie e r re ich ten im 
J a h r e 1948 m i t 1*53 Mrd . S ihren b i sher höchs ten 
Nachkr iegss tand u n d gingen im J a h r e 1949 auf 
1*37 Mrd . S, d. i. u m 1 1 % zurück. Bezieht m a n auch 
die „schwarzen" Umsätze ein (1948 700 Mi l l . S u n d 
1949 450 Mi l l . S), so dürf ten die Ausgaben für T a b a k 
im J a h r e 1948 2'23 Mrd . S u n d im J a h r e 1949 
1*82 Mrd . S be t ragen haben . 

Verkaufserlöse der Tabakregie 
d a v o n 

Jahr 
I n s g e s a m t 

Mil l , S % 
Zi

garetten 
Z i 

garren 
R a u c h 
tabake 
in % 

Schnupf
tabake 

K a u 
tabake 

1937 281 'S lOO'O GB'B 6'3 24'2 < n 0-6 
194Ö 755"9 26B'5 
1947 1.414'8 502-6 " 97'0 2'4 0-6 0 - 0 o-o 
1948 1.530'1 543'6 95 - 5 2'6 TB O'O O'l 
1949 1.368'6 486-2 90'4 3'4 6*1 o-o 0'1 

J) 1937: G e s p u n s t e . 

Infolge der. s tarken Preissenkungen für Zigare t ten 
im W e t t b e w e r b zwischen Tabakreg ie u n d Schwarzem 
M a r k t sind d e m n a c h die Tabakumsä tze m e n g e n m ä ß i g 
gestiegen, w e r t m ä ß i g aber gefallen. So sank der 
Durchschni t t spre is de r Regiezigaret ten von 42'3 Gro
schen i m J a h r e 1947 (920% v o n 1937), auf 25*9 Gro
schen 1949 (563% von 1937), also u m 3 9 % . D e r 
mengenmäß ige Absatz stieg im gleichen Ze i t r aum u m 
48 %. Aber a u c h d i e Schwarzmarktpreise sanken von 
durchschni t t l i ch 40 g im J a h r e 1948 auf e twa 30 g i m 
J a h r e 1949, d. i. u m 2 5 % . 

I m Vergle ich zu 1937 fällt die übe r r agende Be
d e u t u n g de r Zigaret ten inne rha lb de r Gesamtumsätze 
auf (im J a h r e 1937 entfielen 69% de r Erlöse auf 
Zigaretten, i m J a h r e 1947 schon 9 7 % u n d i m J a h r e 
1949 immer n o c h 9 0 % ) . M e n g e n m ä ß i g fäll t e in ge
r ingerer T e i l auf Zigaretten, d a die R a u c h t a b a k e bil
l iger sind. W e n n d a h e r d e r Konsum von Rauch- , 
Schnupf- u n d Kau tabaken auf Kosten der Zigaret ten 
weiter steigt, werden auch d ie Wer tumsä t ze wei ter 
s inken. 

Wertumsätze auf Preisbasis 1937 
legaler Markt m i t S c h w a r z m a r k t 

Jahr Mi l l . S 1937=100 M i l l . S 1937=100 

1937 1) 279*8 100*0 279"8 100*0 
1948 E) 202*1 72*2 280'3 100*2 
1949 B) 251*4 89*8 320*5 114*5 

J ) O h n e G e s p u n s t e , — = ) O h n e Kautabak. 

Absatz u n d Pre i se v o n R e g i e z i g a r e t t e n 
(Logaritbmiscbei- Maßstab; 0 1 9 4 7 = 100) 
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Im Jahre 1947 war der Zigarettenabsatz der Tabakregie haupt
sächlich von den Zuteilungen sowie dem Angebot au] dem 
Schwarzen Markt abhängig und schwankte daher ständig; 
(auffallend sind, die hohen Umsätze im Dezember infolge der 
„Angstkäufe" von freien Zigaretten vor dem Währungsschulz
gesetz). Seit 1948 stieg der Absatz der Tabakregie infolge der 
Preisherabsetzungen ständig an, während der Schwarze Markt 

immer mehr verdrängt wurde. 

I m Gegensatz zu d e n Mengenumsä tzen re i chen 
die auf d ie Preisbasis 1937 bezogenen W e r t u m s ä t z e 
n ä h e r a n den Vorkr iegss tand h e r a n u n d , w e n n m a n 
den Schwarzmark t einbezieht , überschre i t en sie i h n 
sogar, d a de r g roße An te i l de r Zigare t ten m i t se inen 
h ö h e r e n Durchschni t t spre i sen d e n Gesamtwer t l iebt . 

Aufwand und Verbrauch je Kopf 

D a ß der Aufwand d e r K o n s u m e n t e n für T a b a k 
w a r e n i m J a h r e 1949 d e n de r Vorkriegszeit u m 15% 
überschr i t t , ist angesichts des gesunkenen Reale in
k o m m e n s zunächst übe r raschend . Es ist j edoch zu 
berücksicht igen, daß d ie Bevö lke rung v o n 6*76 Mi l l . 
auf 7'09 Mil l . ( um 5 % ) , de r Beschäft igtenstand ( n u r 
Unselbs tändige) von 1*39 Mil l . auf 1'94- Mi l l . ( u m 
40 %) gestiegen ist. J e Kopf h a t d a h e r de r A u f w a n d 
n u r u m 9% zugenommen . Die m e n g e n m ä ß i g e Ko|?f-
q u o t e bl ieb gegenüber de r Vorkriegszeit sogar u m 
17%' zurück. 

Kopfquoten 1937 und 19491) 

Verbrauch 
je K o p f der 

Jahr Bevö lkc i -ung B e s c h ä f t i g t e n 8 ) 
g % E "I» 

1937 1.285 100*0 6.268 100*0 
1949 a) 1.070 83*3 3.917 62*5 

Aufwand21) 
s . •/• s •/„ 

1937 41*4 100*0 202*1 100*0 
1949*) 45*2 109*2 165*6 81*9 

l ) 1937 o h n e G e s p u n s t e , 1949 o h n e K a u t a b a k . — ' ) A u f Preisbasis 1937. — 

• ) N u r U n s e l b s t ä n d i g e . — *) E i n s c h l i e ß l i c h S c h w a r z e r Markt . 
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Verbrauch von Tabakwaren je Kopf der Bevölkerung^) 
Verbrauch v o n A u s g a b e n für 

Jahr Z i - Z i - R a u c h - Schnupf - T a b a k w a r e n 
garetten garren tflbskc rabak i n s g e s a m t 

Jahresvcrbrmtdi je Kopf der Bevölkerung 
Stück Stück g e s 

1937 624 15 608 14 41*68 
1946 328 9 36 2 107*24 
1947 467 9 29 2 203*93 
1948 566 9 59 4 216*37 
1939 675 8 180 4 193*15 

Jahresverbraudi: 1937=100 
1946 52*6 60*0 5*9 14*3 257*3 
1947 74*8 60*0 4*8 14*3 489*3 
1948 90*7 60*0 9*7 28*6 519*1 
1949 108*2- 53*0 29*6 28*6 463*4 

' ) O h n e Käufe auf d e m Schwarzen Markt . 

Die fiskalische Bedeutung des Tabakwarenverbrauches 

Die E i n n a h m e n des Staates aus d e m T a b a k -
warenkons t im in de r Nachkriegszeit s ind n i ch t ohne 
weiteres mit denen vom J a h r e 1937 vergle ichbar . 
W ä h r e n d damals keine Verbranchss teuer für T a b a k 
w a r e n bes tand u n d n u r der M o n o p o l e r t r a g in die 
Staatskasse floß, h e b t der Staat seit Kriegsende auch die 
T a b a k s t e u e r u n d d e n Aufbauzuschlag e in . A u c h der 
R e i n g e w i n n der Tabakreg ie scheint als E i n n a h m e 1 im 
B u d g e t auf; doch sind bis zum J a h r e 1949 Gewinne 
zwar e rmi t te l t 1 ) , aber noch nicht abgeführ t worden . 

I n den ersten Nachkr iegs jahren war der T a b a k -
warenverkauf eine sehr ergiebige E i n n a h m e q u e l l e . 
A u f die T a b a k s t e u e r einschließlich Aufbauzuschlag 
entfielen in den J a h r e n 1947 u n d 1948 nahezu 20% 
d e r gesamten Staa tse innahmen. Die s teuer l iche Be
l a s tung der Tabakumsä tze be t rug damals 76% u n d 
7 2 % . I m J a h r e 1949 jedoch gingen die E i n n a h m e n , 
obzwar die Absatzmenge stieg, infolge mehrfacher 
Preisherabsetzungen u m Ki% zurück. I h r An te i l an 
d e n gesamten S taa t se innahmen sank auf 1 5 % (1937 
.13%)). Gleichzeitig verminder te sich auch d ie steuer
liche Belastung auf 68% (1937 62%,). E ine Ste igerung 

Der Reingewinn der Tabakregie betrug im Jahre 19413 
10'fi Mill. S, 84*4 Mill. S und 1949 etwa 80 Mill. S, er fällt 
aber gegenüber den Einnahmen an Tabaksteuer kaum ins 
Gt-wiclii. 

der S taa t se innahmen aus dem T a b a k k o n s u m dürf te 
ohne höhe re s teuerl iche Belas tung n u r mögl ich sein, 
w e n n de r Schwarze M a r k t ohne g rößere Preis
senkungen wei ter zurückgedrängt werden k ö n n t e . 

Einnahmen des Staates aus dem Tabakxoareiwerhauf 
Mi]) . S in "/„ 

Jahr der Staats- de s U m s a t z e s 
e i n n a h m e n der Ti ibnkregie 

19371) 174*0 12*6 61*8 
19462) 503*0 18*8 66*5 
1947») 1.070*5 19*8 75*7 
19483) 1.102*1 19'3 72*0 
19492) 925*4 15*2 67'6 
] ) M o n o p o l ertrag. — tt) T a b a k s t e u e r e insch l i eß l i ch A u f baw.uschlftß. 

Arbei ts lage 
Dazu statistische Übersichten S. 344—J4S 

D i e Arbei ts losigkei t h a t M i t t e F e b r u a r ih ren 
H ö h e p u n k t überschr i t t en . Die sei therige Besserung-
beschleunigte sich im März m i t d e m A n l a u f e n der . 
Bausaison. Die Zah l der verfügbaren Arbei ts losen, d ie 
Mi t t e F e b r u a r bis auf 195.466 angest iegen war, g ing ' 
bis E n d e F e b r u a r auf 189.444 u n d bis 15. März auf 
172.687 zurück. Die Zahl der vo rgemerk ten Stellen
suchenden lag jeweils u m 6.000 bis 7.000 höhe r . 

Der Beschäf t ig tenstand w a r E n d e F e b r u a r m i t 
1.827.000 2) u m 6.000 n iedr iger als E n d e J ä n n e r u n d 
bloß u m 9.000 n iedr iger als vor e i n e m J a h r . I m Fe
b rua r w a r z u m ers tenmal seit März 1949 a u c h die 
industr ie l l -gewerbl iche Beschäft igung ger inger als im 
gle ichen V o r j a h r s m o n a t (im J ä n n e r e rgab sich die 
ger ingere Beschäf t igung gegenüber d e m J ä n n e r des 
Vorjahres n o c h ausschließlich aus der Landf luch t ) . 
I m F e b r u a r 1950 w a r e n 1,379.300 Pe r sonen i m Berg
bau , Indus t r i e , Gewerbe u n d H a n d e l beschäftigt , 
w ä h r e n d es i m F e b r u a r 1949 1,381.000 u n d i m F e b r u a r 
194-8 n o c h 1,389.600 waren . Diese schwach rück
läufige T e n d e n z de r Feb rua rzah l en ist — angesichts 
de r bisher gest iegenen J ah re sdu rchschn i t t e — liein 
Zeichen für einen a l lgemeinen R ü c k g a n g d e r Beschäf
t igung, zeigt abe r deut l ich , d a ß die wachsende Saison
arbeitslosigkeit n i ch t n u r als e ine Folge des h ö h e r e n 
Beschäft igtenstandes ist, sonde rn a u c h da raus ent
stellt, d a ß bei genauere r Ka lku la t ion infolge g rößere r 
G e l d k n a p p h e i t die F i n n e n i m m e r weniger gene ig t 
u n d ims tande sind, d e n vol len Arbe i t e r s t and übe r die 
tote Saison zu ha l t en . D a diese E n t w i c k l u n g n o c h 
ausgeprägter we rden wird , sol l ten n i ch t n u r Vor
k e h r u n g e n gegen die a l lgemeine Arbeitslosigkeit , son
d e r n auch solche gegen die Saisonarbeits losigkeit ge-

-) Die Krankenkassen meldeten vorläufig erst 1,821.400 
Beschäftigte, doch sind die Meldungen der Privatbahnen noch 
ausständig, deren Heselläfügtenstand etwa 6.000 beträgt. 
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D a von 1937 bis 1949 die Preise für T a b a k w a r e n 
s tä rker als die E i n k o m m e n stiegen (Regiezigaret ten 
u m nahezu 5 0 0 % , Net toverdiens te de r Arbe i t e r u m 
r u n d 300%) u n d die Nachfrage nach T a b a k w a r e n 
sehr unelastisch ist, wa r der Anteil der Ausgaben für 
T a b a k w a r e n am Gesamte inkommen im J a h r e 1949 
g r ö ß e r als im J a h r e 1937. W ä h r e n d vor dem Kriege 
für Tnbakwaren 4%, des Volkse inkommens aus
gegeben wurden , waren es im J a h r e 1949 6 % . 



iao. 
troffen werden. Es ist in vielen L ä n d e r n bereits ge
lungen, im Baugewerbe und in a n d e r e n Wirtschafts
zweigen die Beschäftigung kons tan te r zu ha l ten ; in 
anderen Fäl len k o n n t e n für die Saisonarbeitslosen 
komplementä re Beschäftigungen in a n d e r e n Branchen 
organisiert werden . 

Die Zahl de r 'Anges te l l t en , die i m J ä n n e r etwas 
zurückgegangen war, n a h m im F e b r u a r wieder zu. 
Dies sowie eine vermehr te E ins te l lung von F rauen 
bei den Bundesbahnen wirkte sich auf die Frauen-
beschäft igung vortei lhaft aus, so d a ß diese im 
Februa r mit r u n d 620.000 übe r d e m J ä n u e r s t a n d lag. 
A u c h regional stieg die Beschäft igung im F e b r u a r 
zum Tei l wieder an . Die französische Zone (T i ro l 
u n d Vorarlberg) zählte 135.900 Beschäft igte 3 ) gegen
übe r 135.400 im Jänner ; der Mi tg l ieders tand der 

-Wiener Gebietskrankenkasse stieg u m 900 auf 516.800. 

In den W i n t e r m o n a t e n bis F e b r u a r ist d ie Zahl 
de r vorgemerkten Stel lensuchenden (die E n d e F e b r u a r 
196.400 betrug) in allen Bundes l ände rn u n d Berufen 

•gestiegen, haup t säch l i ch jedoch bei d e n Bau- u n d 
Hilfsarbei tern. I m F e b r u a r dagegen h a t die Arbeits
losigkeit in diesen Branchen p rozen tue l l n u r noch 
wenig zugenommen, obwohl die abso lu te Z u n a h m e 
immer noch ins Gewicht fiel. 

Die Zahl de r Arbeitslosen stieg bei den Bau
arbei tern n u r u m 500 auf 40.500 u n d bei den Hilfs
arbei tern u m 1.500 auf 60.200. Abso lu t u n d pro
zentuel l n a h m die Arbeitslosigkeit n o c h be i d e n 
Land- u n d Fors tarbe i te rn (von 7.900 auf 9.000, d. i. 
u m 15%) u n d bei den Bekle idungsarbe i te rn (von 
7.700 auf 8.700, d. i. u m 14%) in g r ö ß e r e m A u s m a ß 
zu, während prozentue l l die Arbeitslosigkeit bei den 
Holzarbe i te rn am stärksten stieg ( u m 15*7 % auf 
5.955). 
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Polen u n d Jugoslawien, wobei diesmal n i ch t n u r 
Rohle , sondern a u c h „ a n d e r e G ü t e r " a b n a h m e n . Die 
E i n n a h m e n lagen i m F e b r u a r u m fast 30 % n iedr iger 
als im Dezember . 

Einnahmen, aus dem Transitverkehr 

M o n a t 

I n s g e s a m t 
1 0 0 0 in % d e s 

S c h w e i z e r Vorjahr-
Prunken m o n a t e s 

K o h l e 
1 0 0 0 in % des 

S c h w e i z e r Vorjahr-
F r a n k e n m o n a i e s 

A n d e r e G ü t e r 
1 0 0 0 i n % d e s 

S c h w e i z e r V o r j a h r -
F r a n k e n m o n a t e s 

D e z e m b e r 7 . 3 3 5 8 6 ' 3 B 1 . 2 0 7 4 5 * 1 6 6 . 1 2 8 1 0 5 - 3 1 

Jänner 5 . 6 9 1 7 8 ' 3 9 7 9 1 3 4 ' 4 2 4 . 0 0 0 0 8 ' 7 5 

Februar 5 . 1 5 7 8 8 ' 8 7 6 9 3 4 7 ' 4 0 4 . 4 6 4 1 0 2 - 8 3 

A u c h de r Personenverkehr w a r d e r Jahresze i t 
en tsprechend etwas gesunken ; im J ä n n e r w u r d e n u m 
457.400 Stück wen ige r F a h r k a r t e n verkauft . I n d e n 
M o n a t e n F e b r u a r u n d März wird der F r e m d e n v e r k e h r 
wieder eine Belebung- gebracht h a b e n . 

D e r Fremdenverkehr n a h m im J ä n n e r wei ter zu. 
Die Zahl der Ü b e r n a c h t u n g e n stieg von Dezember 

.auf J ä n n e r u m 2 4 % u n d er re ichte d a m i t S1'5 % v o m 
J ä n n e r 1937. Diese S te ige rung ist ausschl ießl ich den 
aus ländischen Gäs t en zu verdanken , de r en Näch t i 
g u n g e n von 138.300 im Dezember 1949 auf 219.200 
i m J ä n n e r 1950 st iegen; das ist u m 6 2 % m e h r als 
im J ä n n e r 1949. D e r Aus l ände r f r emdenve rkeh r 
erreichte d a m i t 6 1 % des Mona t sdurchschn i t t e s des 
Win te rha lb j ah re s 1936/37. Diese günst ige Entwick
l u n g k o m m t a l lerdings fast n u r den L ä n d e r n Salzburg, 
T i r o l u n d V o r a r l b e r g zugute . Die Aus länder -Über 
nach tungen i n diesen L ä n d e r n v e r m e h r t e n sich v o n 
N o v e m b e r bis J ä n n e r auf das Sechsfache u n d i h r 
Ante i l am gesamten Aus l ände rve rkeh r stieg von 40 % 
(November) auf 7 7 % . D e r In länder -Re iseverkehr 
zählte i m D e z e m b e r 309.600, im J ä n n e r 333.300 
Näch t igungen , b l ieb abe r i m m e r noch u m 6 % h i n t e r 
dem Vor jahrss tande zurück. 

V e rkehr 
Dam statistische Übersichten S. J49—J50 

Die Verkehrsleis tungen der B u n d e s b a h n e n sind 
im Mona t J ä n n e r stark zurückgegangen. I m Güter
verkehr sanken d ie geleisteten Nutz las t -Tonnenk i lo 
meter von 563'3 Mil l . im Dezember auf 465'S Mil l . 
im Jänner . Diesen stark Übersaison m a ß igen R ü c k g a n g 
verursachte vor a l lem die V e r m i n d e r u n g de r I m p o r t e 
von 799.498 * (Bahni racht ) auf 668.211 t. Die Ausfuhr-
und Durch fuhrmengen n a h m e n u m j e 20% ab . 

Der Trans i tve rkehr ist nach de r Be lebung von 
November auf Dezember 1949 wieder s tärker zurück
gegangen, besonders in der R i c h t u n g aus Deutschland , 

Ohne Öffentliche Bedienstete. 

Entwicklung des Fremdenverkehrs 
d a v o n aus d e m A u s l a n d 

i n Sa lzburg , in den S u m m e 
M o n a t I n s g e s a m t T i r o l , i n W i e n übr igen A n z a h l in % v o n 

( 1 9 4 9 / 5 0 ; V o r a r l b e r g B u n d e s l ä n d e r n 1 9 4 8 / 4 9 
1 0 0 0 Ü b e r n a c h t u n g e n 

N o v e m b e r 4 2 4 ' 7 3 l - 9 3 8 ' 8 1 0 - 2 8 0 ' 9 139'0 

D e z e m b e r 4 4 8 - 0 0 2 - 7 3 3 ' 9 1 1 ' 7 1 3 8 ' 3 1 5 6 ' 6 

J ä n n e r 5 5 2 ' 5 16B'6 3 6 ' 3 1 4 ' 3 2 1 ö ' 2 \(,V5 

Problematik einiger Tarif- und Verkehrsmaßnahmen 

Das Nachlaufbarpme im Samme]gutverkehr 

Die T a r i f m a ß n a h m e n d e r B u n d e s b a h n e n sieit 
A n f a n g 1950 be t rafen vorwiegend d ie Erweiterung-
al ter u n d die G e w ä h r u n g n e u e r Ausnahme ta r i f e 
{ A T 67—78). U n t e r den Erwe i t e rungen ist vor a l lem 
das m i t de r N e u a u s g a b e des Güter ta r i f es T e i l I I 
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Heft A 1 ) wieder e ingeführte Nach lau f bareme-) im 
Sammelgut tar i f hervorzuheben . Da a u ß e r d e m seit 
dem 11. J ä n n e r 1950 auch de r Versender e iner 
Sammel l adung (bis dah in n u r der Empfänger) die 
Wei t e r l e i tung als Stückgut im Frachtbr ief verfügen 
kann , dürf te das N a c h l a u i h a r e m e den Sammel ladungs-
verkehr wei ter begünst igen, dessen mengen- und ent
fernungsmäßige Auswei tung sowohl im Interesse de r 
B a h n wie de r Verfrachter gelegenrist. F ü r die Bundes
b a h n ergeben sich al lerdings n u r d a n n Vorteile, wenn 
der Sammel ladungsverkehr-auch zumindes t auf einem 
Te i l jener Strecken zun immt , wo jetzt das Nachlauf-
bareme in Anspruch g e n o m m e n wird, sonst w ü r d e 
das neue B a m n e lediglich eine zweifelhafte Wet t 
bewerbsmaßnahme gegen den S t raßenverkehr sein. 
D e n n zunächst wird d a d u r c h der völlig un ren t ab l e 
S tückgutverkehr 3 ) begünstigt , der auf längere Sicht 
sowohl aus volks- als auch aus b a h n wirtschaftl ichen 
G r ü n d e n abgebau t u n d auf den S t raßenverkehr über
geleitet werden sollte. 

U m den Sammelgutverkehr zu fördern u n d seine 
A b w a n d e r u n g auf die Straße zu ve rh indern , h a t d a h e r 
d i e Deutsche B u n d e s b a h n den Sammelgut tar i f in be
s t immten Verkehrsre la t ionen von der Gewichtsgrenze 
(in Österreich mindestens 5.000 kg) losgelöst 4 ) . Die 
E r m ä ß i g u n g wird für j e d e S e n d u n g e ingeräumt , die 
e ine m o n a t l i c h e Mindes tmenge von 20, 4-0 oder 60 i 
erreicht"). D a m i t k a n n de r Spedi teur jede beliebige 
Menge Sammelgu t versenden, so' d a ß d i e sonst übl iche 
Sammelzeit für ganze W a g e n l a d u n g e n (oft mehre re 
Tage) wegfällt u n d das G u t i n kürzester Fris t am 
Best immungsor t ist. Da es n ich t zuletzt auch die Zeit
ersparnis ist, die zur V e r w e n d u n g der Lastwagen 
führt, wäre es für die Österreichischen B u n d e s b a h n e n 
prüfenswert , ob n ich t d u r c h ähnl iche M a ß n a h m e n 
neuer Verkehr gewonnen oder seine A b w a n d e r u n g 
verh inder t we rden k ö n n t e 0 ) . 

*) Am 1. Jänner 1950 wurde der seit 1. Juli 1948 gültige 
Gütertarif Teil II, Heft A (enthaltend reglementarische und 
Larifarische Bestimmungen und Ausnahmetarife) neu ausgegeben 
und die Ausnalimelarife in einem besonderen Gütertarif, Teil II, 
Heft C zusammengefaßt. 

2 ) Das Nach lauf barem e ermöglicht die Weiterbeförderung 
(vom Empfangsort der Sammelladung) von Gutem einer Sammel
ladung als Stückgut, aber zu Frachtsätzen, die um zirka 30% 
unter denen des normalen Stückguttarifes liegen. 

a ) Siehe Nr. I der Monatsberichte (Jänner 1950), S. 19 ff.: 
»Reformbedürftiger Stückgutverkehr". 

") Vgl. Zeitschrift „Verkehr", Nr. 6 (1950). S. 165. 
G) Da solche Sendungen von oft n u r 1.000 kg den Wagen

raum nicht ausnützen, wird das Sammelgut einem Wagen mit 
Stückgut zugeladen und der Wagen entsprechend abgeteilt. 

°) Die Verladetäügkeit müßte dem Spediteur verbleiben, 
damit die Rationalisierung der Stückgutabfertigung nicht be
hindert wird. 

rZus t e l l ung des Durchfuhrtarife« 

D er seit 15. März 1917 in Schweizer F r a n k e n 
erstellte Durchfuhr ta r i f wird ab 1. A p r i l 1950 
wieder auf Schi l l ing umgestel l t . Die B u n d e s b a h n e n 
b e g r ü n d e n diese M a ß n a h m e dami t , d a ß sie infolge 
der Schi l l ingkursrege lung vom 25. N o v e m b e r 1949 
Trans i t l e i s tungen für R e c h n u n g de r Osts taaten n u r 
zum G r u n d k u r s (im H a n d e l s v e r k e h r m i t den Ost-
s taa ten ist kein P rämienkur s zugelassen) von der 
N a t i o n a l b a n k gutgeschr ieben e rha l ten , w ä h r e n d die 
T r a n s i t e zu Lasten der übr igen Staa ten z u m Prämien
kurs abgerechne t w e r d e n 7 ) . D i e B u n d e s b a h n e n 
erhiel ten d a h e r für die gleiche T rans i t f r ach t von 
] 00 Schweizer F r a n k e n bei F r a c h t z a h l u n g in U n g a r n 
330 Schill ing, bei F r ach t zah lung in der Schweiz abe r 
r u n d 600 Sch i l l ing 8 ) . Die U m s t e l l u n g auf Schilling
basis (wobei das jetzt ge l tende Sch i l l ingbareme des 
Durch fuhr t a r i f es vom 1. J u n i 1949 u m das Drei fache 
e rhöh t w i r d 0 ) , gleicht diese Differenz aus u n d ergibt 
für d i e B u n d e s b a h n e n das gleiche wie d ie bisherige 
Ver rechnungsa r t zum Prämienkurs . 

So erf reul ich die d a m i t v e r b u n d e n e E i n n a h m e n -
Steigerung a u c h sein mag, so ist diese L ö s u n g doch 
n ich t u n p r o b l e m a t i s c h . Erstens w i rd n u n m e h r deu t l i ch 
sichtbar , d a ß de r Trans i t t a r i f ü b e r d e m Lokal tar i f 
liegt, d a sich d e r Durchfuhr ta r i f (Lokal tar i f vor dem 
1. J u n i 1949) verdreifachte, der Loka l ta r i f abe r d u r c h 
die dama l ige T a r i f reform n u r u m 7 3 % e r h ö h t 
w u r d e . Normale rwe i se liegt aber de r Durch fuhr t a r i f 
u n t e r d e m Lokaltar if . Al lerdings gehö ren auch je tz t 
noch die österreichischen Trans i t sä tze zu den niedr ig
sten i n E u r o p a 1 0 ) . 

7) Die Transitfrachtsäue wurden ziffernmäßig in Schweizer 
Franken erstellt (Transittarifsätze in ö. S mal 0*5 als Umrech
nungszahl = Schweizer Franken, die Bezahlung konnte aber 
auch in einer stabilen ausländischen Währung oder auf Grund 
von Handels- und Zahlungsabkommen erfolgen. Die Umrech
nung der Schweizer Franken erfolgte dann zu den jeweils ver
einbarten Bahnumrechnungs- oder Devisenkursen, deren Höhe 
je nachdem, ob der Prämienkurs oder Grundkurs galt, variierte. 

B) Einem Schweizer Franken entsprechen in der Verrech
nung mit Ungarn 3*36 S gegen rund 6 S mit den Weststaaten. 

n) Bei der Tariferhöhung vom 1. April 1949 wurde der bis 
dahin geltende Lokaltarif zum Durchfuhrtarif erklärt und die 
in österreichischen Groschen angegebenen Frachtsätze mit 07) 
multipliziert, um den in Schweizer Franken zu zahlenden Betrag 
zu erhalten. Durch die dreifache Erhöhung wird jener Schilling
betrag erreicht, der sich nach der bisherigen Verrechnung dann 
ergab, wenn die Nationalbank der Bundesbahn die Schweizer 
Franken zum Prämienkurs (1 s fr=GS) in Schillingen ver
rechnete. Schillingtarif X 0*5 X 6 = Schillinglarif X 3. 

i") Die Zeitschrift „Verkehr" brachte in Nr. 42 (1949), S.991, 
folgenden Frachtvergleich: Der DurchschniUssatz für einen 
Tonnen-/(?jj Transitfrächt beträgt per' 100 kg zu 15-f-Frachi-
sätzen in Schweizer Centimes in Italien: 7 7 , in Österreich: 9'4, 
Deutschland: 9'5, CSR: 11 '6, Schweiz: 12'3, Jugoslawien: 157, 
Ungarn: 16*5. 

19* 
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Zweitens e r h ö h t das n e u e ScIiiJlingbaröme d i e 
Trans i t f rachten f ü r die O s t s t a a t e n u m zirka 8 0 % , 
nämlich nm die Differenz zwischen Grund- u n d 
Prämienkurs , da d ie neuen Frachtsätze entsprechend 
dem Prämienkur s für Schweizer F r a n k e n in Schil
l ingen erstellt werden, die Oststaaten aber zum G r u n d 
kurs, u n d zwar j e nach den gel tenden Zahlungs
abkommen in Dol lar oder L a n d e s w ä h r u n g ver rechnen 
müssen. Dies wäre grundsätz l ich n i ch t bedenkl ich, 
wenn nicht die Tschechoslowakei , Polen u n d Deutsch
land starke Konkur r enz berei te ten. Es m u ß dahe r 
befürchtet werden , d a ß gewisse T rans i t e m i t Fracht
zahlungsbasis Os teuropa auf diese Wege a b w a n d e r n . 
E i n e en tsprechend bewegliche Umrechnungszah l 
könn t e dem R e c h n u n g tragen u n d die gefährdeten 
T rans i t e e rha l ten . 

Bedauer l ich an de r jetzigen Lösung ist, d a ß n ich t 
wie in der Schweiz die Transi tsä tze regional differen
ziert sind. Dies w ü r d e keine Di sk r imin ie rung be
deuten , da sich eine solche regionale Differenzierung 
auf verkehrsgeographiseh einhei t l iche Gebiete u n a b 
häng ig von den Staatsgrenzen erstrecken w ü r d e . 

Die Einführung der Frachtzahlungsfreiheit 

Mit W i r k u n g vom 1. März 1950 wurden n a c h den 
Beschlüssen de r Eisenbahnkonferenz von M o n t r e u x 
(Apri l J949) d ie bisherigen Frachtzahlungsbeschrän
k u n g e n 1 ) aufgehoben u n d für eine Re ihe von Ver
kehrsbeziehungen die Frachtzahlungsfre ihe i t 2 ) wieder 
eingeführt . D e m n a c h steht es dem Verfrachter frei, 
eine übe r d i e Staatsgrenze ro l lende S e n d u n g a m 
Aufgabe- oder Bes t immungsor t zu f rankieren. Die 
Frachtzahlungsfreihei t gilt al lerdings noch n ich t für 
alle Verkehrsbeziehungen. A u ß e r d e m w u r d e n d ie bis
her igen Ver rechnungsbes t immungen (Art. 47 de r I Ü G ) 
dah ingehend abgeänder t , daß T r a n s i t b a h n e n grund
sätzlich ihren F rach tan te i l vom Empfangs land zu 
e rha l ten haben , das die Frachtschuld n u r in j ene r 
Valuta , die i m jeweil ig bes tehenden Zahlungsab
k o m m e n vere inbar t ist, zu begleichen h a t 3 ) . 

*) Die Frachtzahlungsbeschränkung wurde in den Nach
kriegsjahren (auf Grund Art. 65 des IÜG) wegen der unsicheren 
Währungsverbälüiisse eingeführt und bedeutete ganz allgemein, 
daß die Frachtkosten vom Absender bis zur Grenze des Versand
landes und ab Grenze bis zum Bestimmungsbahnhof vom 
Kmpfänger zu zahlen sind. 

-) Frachtzahlungsfreiheit bedeutet nach Art, 17 der IÜG 
(Art. (iß ist nur für Ausnahmefälle gedacht), daß die Fracht
kosten vom Absender oder vom Empfänger bezahlt werden 
können. 

:') Nach den bisherigen Bestimmungen des Art. 47 IÜG 
wurde jedes Transitland von der das Transitgut übergebenden 
I.isenbahnvenvaltuug mit allen bisher aufgelaufenen Fracht
kosten belastet, was natürlich nur bei gesunden Währungs-
verhäl missen möglich ist. 

D i e Frachtzahlungsfre ihei t e r le ich te r t den A u ß e n 
h a n d e l erhebl ich , da sich de r E x p o r t e u r ode r Impor 
t eu r d ie rentabels te F rach tzah lungsa r t auswählen 
k a n n . T r o t z d e m bestehen auf l ange Sicht gewisse 
Gefahren , die sich aus der Differenz zwischen Bahn
u m r e c h n u n g s k u r s 4 ) u n d den (seit 25. N o v e m b e r 1949) 
verschiedenen Devisenkursen ergeben u n d den 
in t e rna t i ona l en Akt ionsrad ius de r österreichischen 
Sped i teure e inzuschränken d r o h e n . D a d ie Bahn
umrechnungsku r se übe r den P r ä m i e n k u r s e n l iegen, 
wird z. B. de r Österreichische I m p o r t e u r u n t e r U m 
s tänden b e m ü h t sein, seine Frach tkos ten z u m Grund- , 
Effektiv- u n d P rämien k u r s zu bezah len . D a n k d e r 
Frachtzahlungsf re ihe i t ist das jetzt mögl ich , d a er d ie 
aus ländischen Frachtkos ten in d e n Preis de r I m p o r t 
ware e inka lkul ie ren lassen k a n n (L ie fe rung f ranko 
österreichische Grenze), d ie je nach W a r e n a r t zu e inem 
de r d re i Devisenkurse verrechnet wird , w o d u r c h e r 
den h o h e n B a h n u m r e c h n u n g s k u r s ve rme iden k a n n . 
Die sich da raus e rgebenden F rach tkos t enun te r sch i ede 
s ind zum T e i l erhebl ich. W e n n z. B . bei e i n e m T r a n s 
p o r t aus H o l l a n d an Frachtkos ten 500 H o l l a n d g u l d e n 
u n d 1.000 D o l l a r auflaufen, so k ö n n e n sich folgende 
F rach tkos t en in Schil l ingen ergeben. 

Bei FraEinzahlung 
in Österre ich in H o l l a n d {"1.330 H o l l and g ü l d e n ) z u m 

z u m B a h n k u r s Prüroienkuts Effekrivkurs G r u n d k u r s 
F r a c b i k o s t e n i n Sch i l l ing 

Frach tkos ten 30.530'50 29.683 T50 24.451'10 16.622'— 
Differenz z u m 

B a h n k u r s % — 2'45 19'90 45'55 
Diese Ver l egung de r F r a c h t z a h l u n g i n das Aus

l a n d k a n n auch für den E x p o r t e u r vor te i lhaf t sein. 
Z. B . m ü ß t e de r E x p o r t e u r für e ine F r a c h t z a h l u n g 
von 1.000 Dol l a r be i F r a n k i e r u n g i n Österre ich 
27.000 S bezahlen, w ü r d e a b e r d a n n für diese 
1.000 Dol la r , die i h m v o m aus länd ischen Käufer 
bezah l t werden , n u r 21.360 S (Effektivkurs für 
ablieferungspflichtige Devisen) von de r N a t i o n a l b a n k 
e rha l t en . 

Diese Ver legung der F r a c h t z a h l u n g schränk t 
zwangsläufig den Tä t igke i t sbere ich des österreichi
schen Spedit ionsgewerbes ein, d a der aus ländische 
F rach tzah le r n icht e ine österreichische, sondern 
„seine" he imische Spedi t ion m i t de r F r a c h t m a n i p u l a -
t ion beauf t ragt . D a d u r c h v e r m i n d e r t sich der Devisen
e ingang aus d e r Tä t igke i t österreichischer Spedi t ionen 
i m A u s l a n d . 

Es wäre d a h e r angebracht , d e n B a h n u m r e c h n u n g s 
kurs so festzusetzen (in der N ä h e des Effektivkurses), 
d a ß ke in Anre iz zur A u s n ü t z u n g de r Kursdifferenzen 
m e h r bes teh t u n d die Frach ten in Öster re ich frankier t 
werden . 

4 ) Der Balmumrechmmgskms gilt für die Bezahlung aus
ländischer Babnfrachten (sowohl bei Export wie Import) , wenn 
diese in Österreich frankiert werden. 
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A u ß e n h a n d e l 
Dazu statistische Übersichten S. 15J—J52 

Die Handelss ta t i s t ik gibL im J ä n n e r 1950 den 
W e r t der kommerzie l len Einfuhr m i t 549 Mil l . S 
an und. den W e r t de r Ausfuhr mi t 342 Mil l . S. Diese 
W e r t e e rgaben sich dadurch , d a ß m a n die Expor t 
valu ten z u m ' Mischkurs umrechne te (der z. 11. für 
einen Dol lar , 21*34 S beträgt) , w ä h r e n d sie vor de r 
"Wechselkursänderung meist mi t dem Kurs von 10 S 
für einen Do l l a r t imgerechnet wurden . I m Dezember 
war die U m r e c h n u n g noch une inhe i t l i ch ; e in T e i l 
der F i r m e n rechnete ihre Expor t f ak tu ren für d ie 
Außenhande lss ta t i s t ik noch mi t 10 S je Dol la r um, 
ein a n d e r e r Te i l schon zum Mischkurs 1 ) . U n t e r diesen 
U m s t ä n d e n s ind die Außenhande l swer te v o m J ä n n e r 
mi t d e n e n de r V o r m o n a t e u n d auch m i t den 
Dezemberwer ten n ich t vergleichbar. 

Die Feh le rque l l e aus der Wechse lku r sände rung 
k a n n vermieden werden , indem m a n den Q u a n t u m -
index des Statistischen Amtes zum Vergleiche he ran
z ieh t 2 ) . De r Q u a n t u m i n d e x der Ausfuhr s tand i m 
Dezember auf 83 (1937 = 100), i m J ä n n e r 1950 
auf 62. D i e Ausfuhr ging also von Dezember auf 
J ä n n e r u m 2 5 % zurück. Schaltet m a n j edoch die 
d a r i n e n t h a l t e n e Saisonschwankung aus ( im J ä n n e r 
ergibt sich i m m e r ein saisonbedingter s tarker Rück
schlag), so ist die Ausfuhr von Dezember auf J ä n n e r 
sogar u m 11 % gestiegen. 

De r Quantumindex, der n u n für das vier te 
Q u a r t a l 1949 vorliegt, ist deut l ich d u r c h d e n s ta rken 
Anst ieg des A u ß e n h a n d e l s i m Dezember beeinflußt . 
Sowohl das E m f u h r v o l u m e n mi t 87 (1937 = 100) als 
auch das Aus fuhrvo lumen mi t 75 erre ichten i h r e n 
höchs ten b isher igen Qua r t a l s t and 3 ) . Dies trifft a u c h 
auf alle H a u p t g r u p p e n der Ein- u n d Ausfuhr m i t 
A u s n a h m e d e r Rohstoffausfuhr zu, d i e zwar von d e m 
niedr igen S tand von 58 im dr i t ten Q u a r t a l auf 81 
zunahm, abe r i m m e r n o c h etwas h i n t e r d e m V o l u m e n 
des erstell u n d zweiten Quar ta ls zurückbl ieb . Gegen
übe r d e m 4. Q u a r t a l I94S wa r das V o l u m e n de r Aus
fuhr u m 1 5 % u n d das d e r E in fuhr u m 62%' höher . 

J) Die Dezemberwerte waren daher gegenüber den jünner-
werien zu niedrig. 

s ) Dieser Index schallet allerdings auch echte Preisände-
rungen, die nach der Abwertung entstanden sein könnten, aus. 

a ) Diese vierteljährlichen Indexzahlen weichen etwas von 
den monatlichen Indexzahlen des Statistischen Zentralamtes ab 
(die in der letzten Nummer der Monatsberichte veröffentlicht 
wurden), da das Institut die Außenhandelswaren für die 
Indexbei'echnung in eine größere Zahl von Untergruppen teilt 
als das Zentralamt. Das Institut zergliedert die Einfuhr in 
lß3 und die Ausfuhr in 171 Warengruppen und -positionen, 
das Zentralamt in 86 und 88. 

Bemerkenswer t ist das Anwachsen der Lebens
mi t t e l e in fuhren im kommerz ie l l en Verkehr ; i h r 
Q u a n t u m i n d e x erreichte im vier ten Q u a r t a l 4 3 % des 
1937-Durchschnittes. D e r M e n g e n i n d e x im gleichen 
Q u a r t a l b e t r u g h ingegen n u r 25 % u n d b l ieb h i n t e r 
dem des zweiten Quar ta l s be t räch t l i ch zurück. Dieses 
Auseinanderklaffen zeigt, d a ß sich die S t r u k t u r de r 
kommerzie l len E infuhr im vier ten Q u a r t a l gegenübe r 
1937 sehr stark zugunsten von W a r e n verschoben 
ha t te , de r en 1937er Preise je Gewich tse inhe i t hoch 
waren . Ta t säch l i ch sind in den M o n a t e n O k t o b e r 
bis Dezember vor a l lem die E i n f u h r e n von Kaffee, 
T e e u n d Kakao aus Übersee, Südfrüchten aus I t a l i en 
u n d Übersee, Frischfleisch aus I ta l ien , Jugos lawien , 
F rank re i ch u n d Geflügel aus Jugos lawien , Po len u n d 
U n g a r n s tark gestiegen, also von hochwer t igen W a r e n , 

t besonders w e n n m a n sie m i t Get re ide u n d M e h l ver
gleicht, die n o c h i m m e r fast ausschl ießl ich im R a h m e n 
des Marsha l lp lans e inge führ t werden . 

Kommerzielle Einfuhr von lebenden Tieren, 
Nahrungsmitteln und Getränken 

J ä n n e r — S c p r . O k t . — D e z . 
W a r e n g r u p p c 1 9 4 9 1 9 4 9 

M o n a t s d u r c h s c h n i t t e in 1 0 0 0 q 

Lebende Tiere 2*9 16"7 
Nahrungsmittel und Getränke 257"2 248"0 

davon 
Kaffee, Tee und Kakao 5"8 12*5 
Südfrüchte 35*0 47'5 
Geflügel und Wildpret 1"0 2'4 
Frischfleisch 3'9 7*3 

I m J ä n n e r 1.950 s ind erstmals die E x p o r t v a l u t e n 
für die Außenhande l ss ta t i s t ik e inhe i t l i ch z u m Misch
kurs (21*34 S für e inen Do l l a r bzw. für die Osts taaten 
zum G r u n d k u r s ) u m g e r e c h n e t worden . Vor der 
Ä n d e r u n g de r Wechselkurse erfolgte die U m r e c h n u n g 
für die Außenhande lss ta t i s t ik zum Kurs von 10 S für 
e inen Dol lar . D a h e r k a n n m a n im J ä n n e r 1950 erst
mals d ie W e r t e der Expor t e n a c h den e inze lnen 
L ä n d e r n m i t d e n W e r t e n vor de r Wechselkurs
ä n d e r u n g vergle ichbar machen , i n d e m m a n d e n 
E x p o r t w e r t nach j e d e m einzelnen L a n d e oder n a c h 
jeder L ä n d e r g r u p p e u m die p rozen tue l le A b w e r t u n g 
(näml ich der Ä n d e r u n g des Schil l ing-Mischkurses 
gegenüber d e m offiziellen Kurs vor de r Wechsel
k u r s ä n d e r u n g im September — siehe Übers ich t ) redu
ziert. Die d u r c h diese U m r e c h n u n g erziel ten Schilling
wer te spiegeln den E x p o r t w e r t in aus ländischer 
V a l u t a 4 ) wider, der d u r c h die Ausfuhr n a c h d e n ein
zelnen Währungsgeb i e t en erzielt w o r d e n ist; das he iß t , 
m a n k a n n aus dem Vergleiche ersehen, wie wei t sich 
de r österreichische E x p o r t w e r t n a c h den e inzelnen 

a) Die Schillingwerte der Außenhandelsstatistik erhielt 
man, indem man die Fremdwährungsbelräge mit den offiziellen 
Kurs umrechnete. 
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L ä n d e r n , wenn er in der W ä h r u n g des betreffenden 

Landes erfaßt würde , e rhöh t oder ve rminde r t h a t 1 ) . 

N a c h dieser Berechnung entspr icht der Ausfuhr

wert von 342 Mill . S im J ä n n e r 3950 235"? Mi l l . S vor 

der Wechse lkursänderung , während im J ä n n e r 1949 

W a r e n im W e r t e von 223*3 Mill. S ausge führ t 2 ) 

w u r d e n . Vergleicht m a n den Absatz in die e inze lnen 

Währungsgeb ie te im J ä n n e r 19-19 u n d 1950, so zeigt 

sich, d a ß die Ausfuhr in „valorisierten" Schi l l ing 

(Schil l ing vor der Abwer tung oder, was dasselbe 

bedeu te t , in der betreffenden Landeswährung) in die 

Ha r twährungsgeb ie t e 3 ) , in d i e S te r l ingblockländer 

und nach Frankre ich u n d Belgien zurückgegangen 

ist. E i n e leichte Ste igerung ergibt sich nach den 

skandinavischen Lände rn , aber die stärkste n a c h den 

Niede r l anden , I ta l ien u n d Osteuropa . Die E x p o r t e 

stiegen also stärker in R i c h t u n g der Kompensa t ions

p a r t n e r u n d Osteuropas, also in Länder , w o d ie 

Geschäftsabwicklung eine gewisse Iso l ie rung gegen 

die a l lgemeine Konkur renz gestattet. I n die ande ren 

L ä n d e r u n d insbesondere in die H a r t w ä h r u n g s l a n d e r . 

] ) Diese Umrechnung' berücksichtig' die verschiedenen 
Abwertungssätze des Schillings gegenüber den verschiedenen 
Währungsgebieten, wobei als Vergleichsperiode die Zeil vor 
September 1949, also vor der Abwertung des Pfunds heran
gezogen wurde. Eine besondere Schwierigkeil — abgesehen von 
den Ungenauigk eilen in der Bewertung — bilden hierbei die 
Kompensationsgeschäfte, deren Wert durch die Abwertung 
nicht direkt berührt wurde. Es wurden daher der Einfachheit 
halber bei Italien und Triest die Ausfuhrwerte unverändert 
gelassen, hingegen wurden bei den Niederlanden, wo die Kom
pensationsgeschäfte auch eine größere Rolle spielen, der 
gesamte Ausfuhrerlös um den Abwertungsfaktor reduziert. 

Bei der Einfuhr ist eine analoge Umrechnung, da drei 
verschiedene Kurse bestehen, nicht möglich. 

-) Nach dem Quantuinindex des Statistischen Zentral
amtes war die Ausfuhr im Jänner 1950 mit 62 etwas niedriger 
als im Jänner 1949 (66). Das sieht jedoch mit den obigen 
Zahlen nicht in Widerspruch, da erstens zwischen Jänner 1949 
und Jänner 1950 die österreichischen Preise gestiegen sind und 
zweitens die Zusammensetzung der Ausfuhr sich geändert hat. 

s ) Die Ausfuhr nach den USA allein stieg im Jänner sehr 
stark an und erreichte 23*5 Mill. S. Dieser Betrag liegt, wenn 
er auf Vorabwertungsschilling reduziert wird, mit 11 Mill. S 
über dem Werte von Jänner 1949, bleibt aber hinter mehreren 
Monatswerten der Jahre 1948 und 1949 zurück. 

mit A u s n a h m e der USA, k o n n t e n die E x p o r t e vor

läufig n ich t oder n icht genügend - 1 ) gesteigert werden , 

um den rleviscnanfall auf de r a l ten H ö b e zu ha l ten . 

Die Ausfuhr nach verschiedenen Währungsgebieten, 

Jänner 1949 und 1950 und Jänner bis August, 1949 

J ä n n e r 1 9 5 0 
M o n a t s-

Ta i - Sch i l l ing- A u s f u lir d u i c h -
sächl iche a b w e r - w e r t e i n Jiinnci- schni ir 

A u s f u h r  t u n g ' ) V o rab 1 9 4 9 Jänner — 
werte in wert u n g s -

s e h i l l i n g ' ' 
A u ß u e t 

1 9 4 9 
Mil l . S O' 

in 
M i l l i o n e n s 

91 "6 — 5 3 ' 2 42"9 47"5 4 9 ' 6 

2. Sici-länghlnc 1 ! u . B e s i t z u n g e n " ) 4 0 ' 5 — 32" 6 2 7 - 3 3 6 ' 3 39"3 

— 2B*1 10 '4 9*2 9 ' 9 

4. Frankreich u . B e s i t z u n g e n . 13*2 — 3 9 ' 7 G'O 1 1 ' 8 9*9 

5 . B e l g i e n u. B e s i t z u n g e n . . . 7'1 — 4 6 ' 6 3 ' 8 <T9 5 ' 2 

. 1 4 ' 2 — 19*8 11 '4 8 - 4 i r o 

. 6B'7 - *) 6 ß ' 7 4 4 ' 7 6 1 ' 2 

87*7 — 30'G 60*9 5 3 '4 6 4 ' 5 

— 5 0 ' 0 2 ' 3 7*1 6 '9 

I n s g e s a m t . . . 3 4 2 ' 0 2 3 5 ' 7 2 2 3 ' 3 2 5 7 * 5 

1) Schi l l ingmischkurs (21 '34 S fitr einet) D o l l a r ) g e g e n off iz iel len K u r s v o r 

September 1 9 4 9 . F ü r jede G r u p p e w u r d e der e n t s p r e c h e n d e A b w e r t u n g s p r o z e n t s a t z e in

g e s e t z t . Be i m a n c h e n G r u p p e n (3 , 4 , 6, 9) w u r d e n die K u r s e i m L a u f e de s J ä n n e r c in -

o d e r z w e i m a l g e l i n d e n . H i e r w u r d e n d i e K u r s e e ingese tz t , d ie z w i s c h e n 18 . u n d 2 8 . 

Jänner w i r k s a m waren . — - ) S c h w e i z , W e s t d e u t s c h l a n d u n d der ameri l tanische K o n 

t inent . — a ) I n d i e s e G r u p p e w u r d e n al le e u r o p ä i s c h e n , as ia t i schen und afrikanischen 

Länder e ingere iht , s o w e i t s ie n icht a n d e r w e i t i g erfaßt s i n d . — *) D ä n e m a r k , S c h w e d e n . 

N o r w e g e n . — ") O s t d e u t s c h l a n d u n d g a n z O s t e u r o p a m i t A u s n a h m e der T ü r k e i . — 

*) D a s i c h der V e r k e h r m i t Ital ien u n d T r i e s t nur i m R a h m e n des K o m p e n s a t i o n s 

geschäf tes abspiel t , w u r d e hier ke in A b w e r t u n g sprozentsa tz e i n g e s e t z t . 

In Heft 1/1950 (S. 23) wurde im Abschnitt Außenhandel 
als Beispiel für die elastische Devisenpolitik der Nationalbank 
u. a. die Gewährung des niedrigeren Wechselkurses (1 :10) 
für Kohlenbezüge der VÖEST angeführt und in diesem Zu
sammenhange erwähnt, daß die VÖEST damit wieder einen 
Teil jener besonderen Subventionen erhalle, die früher auf 
einer hohen Belassungsquote und hohen Agios beruhten und 
die die Grundlage der Roheisen exparte dieses Konzernes bil
deten. Diese Bemerkung ist — nach einer Mitteilung der VÖEST 
— dahin richtigzustellen, daß die VÖEST gegenwärtig nur jene 
Kohlen zum Wechselkurs 1 : 10 erhält, die für die inländische 
Energieversorgung und für die Erzeugung des im Inlande ver
brauchten Düngers verwendet werden; von den ihr belassenen 
Devisen haben sie im Jahre 194-9 nur 4%, und diese zu einem 
unterdurchschnittlichen Agio, abgegeben. 

") Selbst bei gleichem Ausfuhrvolumen wird sich der 
Devisenanfall oft vermindern, da ja der neue Wechselkurs den 
Verkauf der Waren zu niedrigeren Auslandspreisen ermöglicht. 


