
Die wirtschaftliche Lage in Österreich 

Währung, Geld- und Kapitalmarkt 
Dazu statistische Übersichten S' 194—195 

A u c h im A p r i l dehnte sich der Notenumlauf nur 

ger ingfügig aus . D i e Zunahme betrug rund 44 M i l l . S 

(von 5.833 M i l l . S auf 5.877 M i l l . S ) ; sie w a r wieder 

ausschließlich auf die Hereinnahme v o n B e s a t z u n g s 

kosten schatzscheinen (nach § 2, I b der N o v e l l e z u m 

Notenbanküberleitungsgesetz) im B e t r a g e v o n rund 

93 Mil l . S durch die Nat ionalbank zurückzuführen. 

Z w a r erhöhten sich gle ichzeit ig auch das Wechse l 

konto um rund 46 M i l l . S 1 ) (von 348 M i l l . S auf 

394 Mil l . S ) und das Devisenkonto um rund 17 Mil l . S 

(von 1 1 1 M i l l . S auf 128 M i l l . S ) ; diese V e r m e h r u n g 

der A k t i v e n w u r d e jedoch auf der P a s s i v s e i t e durch 

eine E r h ö h u n g der Giroverbindl ichkeiten der N a t i o 

nalbank (um rund 1 1 6 Mil l . S ) w e i t überkompen

siert, so daß daraus keine Notenumlaufserhöhung 

resultierte. D a b e i nahmen die z e i t w e i l i g gesperrten 

Guthaben öffentlicher Stellen ( „ H i l f s f o n d s " ) durch 

Einzahlungen von E R P - E r l ö s e n um rund 132 M i l l . S 

zu 2 ), während die freien Guthaben der K r e d i t i n s t i 

tute, um rund 3 M i l l . S und jene der öffentlichen 

Stellen um rund 14 M i l l . S abnahmen. D e r Gesamt

umlauf (Notenumlauf plus freie Giroverbindl ich

keiten der Nat ionalbank) erhöhte sich um rund 

27 Mil l . S , die gesamte B i l a n z s u m m e um rund 

159 Mil l . S. 

In den V e r ä n d e r u n g e n der Ziffern der Noten

bankausweise innerhalb der Berichtsperiode zeichnet 

sich deutlich die schwierige F i n a n z l a g e des Staates 

ab. E s erhöhte sich nicht nur die Bundesnotenschuld 

111 diesem Zeitraum — wenn auch ledigl ich um rund 

2 Mill . S — , sondern es müssen auch bereits im 

Apri l Abhebungen von den gesperrten Guthaben 

öffentlicher Stellen stattgefunden haben, wie aus der 

Abnahme dieser Konten in der Zeit v o m 1 5 . b is z u m 

*) Auf fa l l end ist die erhebl iche Z u n a h m e der redis 
kontierten W i r t s c h a f t s ( W a r e n ) w e c h s e l (der Z u w a c h s auf 
<km Wechse lkonto enthalt nur für rund 8 Mi l l . S W i e d e r -
attfbauwechsel, die i m R a h m e n der 600-MiU. S - F r e i g a b e 
v o m D e z e m b e r 1948 durch die Nat iona lbank finanziert w e r 
ben'.müssen). D i e s deutet darauf hin, daß s i ch d i e L i q u i d i -

jsfclage e iniger Kredi t ins t i tute angespannt hat. 
^ • a \ r , . 
•\ ) u i e z e i t w e i l i g gesperrten Verb indl i chkke i ten der 
g&onalbank aus Guthaben v o n Kredi t ins t i tuten bl ieben 
^jerändert. 

23. A p r i l hervorgeht. Schon im M ä r z dürften gewisse 

B e t r ä g e abgehoben worden sein, obwohl dies infolge 

des beträchtlichen Zuflusses von Er lösen aus H i l f s 

l ieferungen im Notenbankaüsweis nicht ersichtlich 

ist. E s kann daher mit einiger Sicherheit angenom

men werden, daß von der neuerlichen offiziellen F r e i 

g a b e v o n Hi l fs fondsgeldern — a m 17. M a i wurden 

300 M i l l . S durch die E R P - B e h ö r d e n freigegeben — 

bereits e in erheblicher T e i l verbraucht ist. 

D a sich die B i l a n z s u m m e der Nat iona lbank im 

ersten Jahresdrittel um rund 650 M i l l . S (von rund 

7.440 Mi l l , S auf rund 8.090 M i l l . S) erhöhte und 

die Kredi t inst i tute schätzungsweise noch für 

800 M i l l . S Bundesschatzscheine 3 ) besitzen, die sie 

vermutl ich in den kommenden Monaten bei der 

Nat ionalbank refihanzieren w e r d e n 4 ) , läge es im 

Interesse der Währungss icherung, wenn wieder ein 

größerer B e t r a g aus dem Hi l fs fonds für die A b 

buchung eines T e i l e s der Bundesschuld an die 

Nat ionalbank freigegeben würde. D i e neue B e 

satzungskostensteuer dürfte dem Staate k a u m Mitte l 

bringen, die bereits v o r 1949 ausgegebenen B e 

satzungskosten-Schatzscheine wieder einzulösen. 

D i e Einlagen bei den Kreditinstituten nahmen 

auch im M ä r z z u ; die Scheckeinlagen stiegen u m 

rund 47 M i l l . S, die Spareinlagen u m rund 65 M i l l . S . 

D e r Z u w a c h s auf den Sparkonten betrug damit im 

I. Quarta l 1949 rund 190 M i l l . S , w a s einem Monats

durchschnitt v o n rund 63 M i l l . S entspr icht 5 ) . D i e 

erhöhte Spartät igke i t dürfte tei lweise saisonbedingt 

sein. 

A u f dem Aktienmarkt hielt die uneinheitliche 

E n t w i c k l u n g an. D i e im Zusammenhang mit der 

Budgetsanierung erwarteten wirtschaftspolit ischen 

Maßnahmen haben die vorhandene Unsicherheit noch 

gesteigert . D a s P u b l i k u m w a r al lgemein sehr vor

sichtig, die U m s ä t z e blieben ger ing . Gegen Monats-

8 ) N a c h § 2, I b der N o v e l l e z u m N o t e n b a n k ü b e r -
-lei-tungsgesetz. 

4 ) A u ß e r d e m s ind noch für rund 250 Mil l . S W i e d e r 
aufbauwechse l s o w i e für rund 100 Mi}]. S Bundesschatz 
sche ine nach § 27 W ä h r u n g s s c h u t z g e s e t z auss tändig . 

6 ) I m g le i chen Z e i t r a u m des V o r j a h r e s be trug d ie 
durchschnit t l iche monat l i che Z u n a h m e rund 55 Mi l l . S ; für 
das g e s a m t e Jahr 1948 l i egt der monat l i che Durchschni t t 
m i t rund 26 MÜH. S noch wesent l i ch t iefer. 
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mitte g a b es für einzelne Industr iezweige eine e t w a s 

freundlichere St immung. K u r s g e w i n n e erzielten vor 

allem die Papier industr ie , die Bauindustr ie und die 

Brauindustr ie . A u c h festverzinsliche Werte zogen 

etwas an. D e r I n d e x von 23 Industrieaktien stieg 

g e r i n g f ü g i g um 4 7 % . (von 278-2 auf 291*4; M ä r z 

193S = 100). 

Im Z u g e der Maßnahmen zur Budget Sanierung 

plant der F i s k u s die A u f l a g e einer Inlandsanleihe. 

Vorläuf ig ist weder über die Höhe der Anle ihe noch 

über ihre Bedingungen (Verz insung, Rückzahlung) 

etwas bekannt. V e r l a u t b a r t w u r d e nur, daß — ähn

lich wie in Frankre ich — bisher praktisch, wert lose 

Stücke einer deutschen Anle ihe aus der V o r k r i e g s 

z e i t 1 ) in best immtem A u s m a ß und zusammen mit 

effektiven Schi l l ingbeträgen zur Zeichnung der neuen 

Anle ihe mitverwendet werden können. Ü b e r die A u s 

sichten der Anle ihe kann, solange w e d e r die Höhe 

der Verz insung, noch die Rückzahlungsmodal i täten 

bekannt sind, kaum etwas gesagt werden. Grundsätz

lich rückte mit der zunehmenden K o n s o l i d i e r u n g der 

Wirtschaf t der Zeitpunkt für die A u f l e g u n g der 

ersten Nachkriegsanleihe sicherlich nahe. O b es aber 

z w e c k m ä ß i g w a r , diesen Schrit t in einem A u g e n b l i c k 

zu tun, in dem die ohnehin noch sehr schwache in

ländische pr ivate K a p i t a l b i l d u n g durch das dritte 

P r e i s - L o h n - A b k o m m e n neuerdings schwer getroffen 

Wurde, ist zumindest fragl ich. Z w a r w u r d e sofort 

nach Bekanntgabe der neuen Anle ihe eine g r o ß e A n 

zahl von Stücken der Reichsanleihe 193S, IT. A u s 

gabe, bei den Banken deponiert. D i e H i n t e r l e g u n g 

erfolgte aber fast ausschließlich nicht in der Abs icht 

der Anleihezeichnung, sondern nur in der Hoffnung, 

durch den V e r k a u f der bisher wert los scheinenden 

Papiere wenigstens einen kleinen B e t r a g retten zu 

können. 

A u f f a l l e n d ist der K u r s e i n b r u c h bei den Bundes

schuldverschreibungen J047 auf S 5 0 — p r o S 1 0 0 * — 

Nominale (Not ierung v o m 3 1 . M a i 1949)- E s ist 

schwer zu sagen, inwieweit es sich hierbei um eine 

unmittelbare Reakt ion auf das dritte P r e i s - L o h n - A b 

kommen, das eine Verschlechterung der K a u f k r a f t 

des Schi l l ings befürchten läßt, handelt, und inwie

w e i t die E r w a r t u n g einer günst igeren R e a l v e r z i n s u n g 

der neuen A n l e i h e für den R ü c k g a n g best immend w a r . 

1 ) E s handelt sich u m die österre ichische innere 
Staatsschuld aus der Vorkr iegsze i t , d ie nach d e m Anschluß 
in S t ü c k e dei 4 ^ % i g e n A n l e i h e des D e u t s c h e n Reiches , 
I I . A u s g a b e , umgetauscht w u r d e . D i e S tücke dieser deut
schen A n l e i h e werden nunmehr z u m K u r s v o n S 5er— pro 
R M . iocr— N o m i n a l e z u s a m m e n mi t j e S ISO*— B a r g e l d 
a n g e n o m m e n , w o f ü r der Zeichner S tücke der neuen Innen
anleihe j e i m N e n n w e r t v o n S 200-— erhältL 

Preise, Lebenshaltungskosten, Löhne 
Dazu statistische Übersichten S.196—rpS 

D i e Arbeiternettotarif löhne blieben in der 

Berichtsperiode unverändert. Dagegen wurden die 

.zurückgebliebenen Gehälter der Handelsangestel lten' 

in einzelnen Branchen und Gehaltsgruppen nach

trägl ich bis zu 5 % ' erhöht. 

D a s neue (dritte) Preis-hohn-Abkommen sieht 

ab 1. Juni 1949 eine generelle Lohnerhöhung vor. 

Anste l le der bisherigen E r n ä h r u n g s z u l a g e von 34 S 

haben die Unternehmer in Zukunft einen Zuschlag 

von 30 Groschen pro Stunde (d. i. bei 48stündiger 

A r b e i t s z e i t ein B e t r a g von S 62-50 pro Monat) ' zu 

zahlen. Z u dem so erhöhten L o h n k o m m t eine 

4'5 % ige Ste igerung. Gleichzeit ig w i r d die staat

liche Ernährungsbeihi l fe für K i n d e r v o n 23 S auf 

37 S pro K i n d und M o n a t erhöht. N a c h vorläufigen 

Berechnungen w i r d sich der I n d e x der Nettotarif

löhne um i o * 2 % erhöhen (von 376-5 auf rund 

4 1 4 - 9 ; A p r i l 1945 = 100). 

D i e Arbeiternettoverdienste, die nach einem 

saisonbedingten R ü c k g a n g im W i n t e r bereits im 

Feber e twas gest iegen sind, haben sich im M ä r z 

wei ter erhöht. D e r I n d e x stieg — hauptsächlich 

infolge vermehrter A r b e i t s z e i t — um 3-8%; von 325-7 

auf 338-0 ( A u g u s t 1 9 3 8 = 1 0 0 ) . 

D i e Preisentwicklung w a r in der Berichts

periode uneinheitlich. W a h r e n d auf einigen Märkten 

die seit Weihnachten zu beobachtende Preissen

kungstendenz weiter anhielt, k a m es auf anderen 

zu leichten Preisste igerungen. Sie*dürften hauptsäch

lich auf die U n r u h e und Unsicherheit der Bevöl

k e r u n g zurückzuführen sein, die durch das neue 

P r e i s - L o h n - A b k o m m e n ausgelöst wurde. Im all

gemeinen waren jedoch die Reaktionen bisher sehr 

g e r i n g , wenn v o n vereinzelten A n g s t k ä u f e n und einer 

verstärkten N e i g u n g z u r Zurückhal tung von Waren 

abgesehen wird . 

D i e besonders empfindlichen Versteigerung^-

preise im W i e n e r Dorotheum erhöhten sich von 

Mit te A p r i l b is Mitte M a i um i - 8 % (von 5-5 fff* 

5-6; M ä r z igs^=i). Seither ist eine weitere 

A u f w ä r t s b e w e g u n g , insbesondere der Preise JjfT 

Gold, Si lber und Diamanten, zu beobachten. D^ e 

S c h w a r z m a r k t p r e i s e für Nahrungsmittel sanken da

gegen in der Berichtsperiode um weitere i$'t0°> 

wobei insbesondere der Pre iss turz bei Mehl^jJF" 

merkenswert ist. D i e „ s c h w a r z e n " ^^^^m' 

niittelpreise betragen g e g e n w ä r t i g durcl 

lieh nur noch das 2-2fache der legalen Preise; 

Zigareltenpreise auf dem S c h w a r z e n M a r k t J^f? 6 " 

sich seit den Preisreduktionen der T a b a k r e g i | 

A p r i l nur wenig geändert. D a g e g e n sank-
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s c h w a r z e n " Devisenkurse nach einem leichten 

A n s t i e g im M ä r z bis E n d e A p r i l neuerlich um 1 5 - 4 % 

und erreichten mit 440 ( M ä r z 1 9 3 8 = 1 0 0 ) einen 

neuen T i e f s t a n d . E r s t in der ersten Maihäl f te 

begannen sie wieder etwas zu steigen, während der 

Züricher Notenkurs des Schi l l ings etwas zurückging . 

D i e Lebenshaltungskosten in W i e n nach einem 

friedensmäßigen Verbrauchsschema sanken im M a i 

g e r i n g f ü g i g (von 427-8 auf 427-3; A p r i l 1 9 4 5 = = 

= 100), da Gemüse infolge saisonmäßiger Einflüsse 

und einzelne Genußmittel auf Grund von A n g e 

botserhöhungen bi l l iger wurden. A u ß e r d e m gelangte 

im R a h m e n der Zutei lungen eine andere (bi l l igere) 

Reissorte z u m V e r k a u f . D a g e g e n ist der P r e i s für 

Äpfe l sa isonmäßig e twas gestiegen. D e r A b s t a n d 

zwischen T a r i f l o h n i n d e x und Lebenshaltungskosten

index nach einem fr iedensmäßigen V e r b r a u c h s 

schema betrug im M a i 13*5% (im Jänner 1 5 - 6 % ) . 

D i e im Z u g e des dritten P r e i s - L o h n - A b k o m 

mens verfügten P r e i s - und Tar i ferhöhungen wer

den die K o s t e n der Lebenshal tung ziemlich ver

teuern. Selbst wenn man annimmt, daß die g e w e r b 

lichen Preise unverändert bleiben und daß nur die 

Lebensmittelpreise, der Kohlen- sowie der K o k s p r e i s 

und die T a r i f e der öffentlichen Körperschaften er
höht werden, dürfte der Lebenshal tungskostenindex 

nach einem friedensmäßigen Verbrauchsschema u m 

rund 13-7% steigen (auf 485-7; A p r i l 1945 = 100). 

Der- A b s t a n d zwischen Lebenshaltungskosten- und 

Lohnindex, der im M a i 13*5% betragen hat, w ü r d e 

dadurch auf 1 7 - 1 % ' steigen. 

Ernährung 
Dazu statistische Übersichten S. 199 

Die Inlandsaufbringung blieb in der 53. Z u 

teilungsperiode (25. A p r i l b is 22. M a i 1949) mit 

3 7 % des gesamten rationierten Kalor ienbedarfes 

gegenüber der V o r p e r i o d e unverändert . E i n leichter 

Rückgang der A u f b r i n g u n g von Fleisch, F e t t und 

Nährmitteln w u r d e durch erhöhte Kartof fe lanl ie fe

rungen kompensiert. 

Infolge A u f h e b u n g der Subventionen für K o n 

tingentlieferungen bei gleichzeit igem W e i t e r b e 

stehen der Überkontingentpreise sind die Getreide-

Ablieferungen auf das K o n t i n g e n t i m A p r i l e r w a r -

• tungsgemäß stark zurückgegangen. A u f das K o n t i n 

gent wurden nur rund 3 0 0 1 Brotgetre ide und~je" 

rund IOO t Gerste, H a f e r und M a i s aufgebracht , 

gegenüber rund 1.200 t Brotgetreide und 800 t Gerste 

auf das Überkontingent. D i e Nichter fü l lung der 

Kontingente führte in einigen Bundesländern, die 

ihren Brot- und Mehlbedarf großtei ls aus der 

Eigenaufbringung decken müssen, z u V e r s o r g u n g s -
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Schwierigkeiten, die durch einen U m t a u s c h von 

M a i s und K l e i e gegen Brotgetreide teilweise über

brückt werden sollen. A u ß e r d e m dürften die weiter

hin noch erwarteten Überkontingentl ieferungen die 

^Versorgung etwas entlasten. 

D i e MUchsMibringung w a r im M ä r z die weitaus 

höchste seit Kr iegsende . M i t einer Markt le is tung 

von 1-82 kg je K u h und T a g wurden die Ergebnisse 

des gleichen Monates im V o r j a h r e um 6 0 % ' über

troffen und 5 6 % der durchschnittlichen M a r k t 

leistung des Jahres 1937 erreicht. D i e Mi lch

anlieferung nach W i e n w a r sogar annähernd dop

pelt so hoch w i e im M ä r z des V o r j a h r e s . D e r 

stetige A n s t i e g der Milchanl ie ferung — nach b is

herigen unvol lständigen Meldungen ist sie al lerdings 

im A p r i l infolge des erhöhten V e r b r a u c h s im 

Erzeugerhaushal t zu den Osterfeiertagen vorüber

gehend zurückgegangen — ermöglicht es, die 

städtische B e v ö l k e r u n g besser als bisher mit Mi lch 

zu versorgen. V o n der 53. Versorgungsper iode an 

(23. M a i 1949) erhalten auch Jugendliche bis zu 

18 Jahren, die verhäl tnismäßig a m schlechtesten ver

sorgt werden, y4 L i t e r V o l l m i l c h tägl ich. 

Entsprechend der günstigen Mi lchaufbr ingung 

w a r auch die Buttererzeugung der Molkereien im 

M ä r z um 179 t höher als im V o r m o n a t . D a m i t 

w u r d e in den ersten drei Monaten d. J. die Butter

e r z e u g u n g des 1. Quarta ls 194S (rund 2.5501) 
bereits um 6 0 % übertroffen. W e n n die steigende 

T e n d e n z trotz des in A u s s i c h t genommenen erhöhten 

Tr inkmi lchverbrauches weiter anhält, kann im 

L a u f e des Jahres mit einer bedeutenden Besserung 

der B u t t e r v e r s o r g u n g gerechnet werden. D a auch 

die P r o d u k t i o n v o n Kunstspeisefett , M a r g a r i n e und 

ö l dank der zufriedenstellenden Rohstof fversorgung 

der Fett iudustr ie für die nächste Zei t gesichert ist, 

sollte es mögl ich sein, den einzelnen Haushalten 

regelmäßig verschiedene Fettsorten im Rahmen der 

vorgesehenen Rat ionen zuzuteilen. D a d u r c h könnte 

die Fet trat ion wirtschaft l icher verwendet und die 

finanzielle L a s t g le ichmäßiger vertei l t werden. 

(Zwischen den einzelnen Fettsorten bestehen be

trächtliche Preisunterschiede: Butter kostet zur Zei t 

in W i e n S 2 2 - — , Schmalz S 1 4 * — , M a r g a r i n e S 6-88, 

K u n s t Speisefett und Speiseöl S 8 - — ) . Versuchsweise 

w ä r e an fre ie B e z u g s w a h i mnerhalb der kalorien-

inäßignfes tgb legten-Fet t ra t ion zu denken. 

Größere Schwier igkei ten bereitet derzeit noch 

die Fleisch Versorgung. D i e - "dauernd wachsenden 

Schulden der Bundesländer an W i e n haben A n f a n g 

M a i bereits rund 1 .3001 F le isch erreicht. D a s 

entspricht einem Fleischaufruf von annähernd 

3 Wochen. 

2 6 * 
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D i e bei al len übrigen rationierten N a h r u n g s 

mitteln eingetretene Besserung der V e r s o r g u n g s l a g e 

gestattete einige organisatorische 'Erleichterungen 

in der .Ernährungswirtschaft . A b 9. M a i werden auch 

in W i e n , ebenso w i e bisher in den meisten Bundes

ländern, die Rat ionen jeweils für z w e i Wochen auf

gerufen. D e r Zweiwochenaufruf b r i n g t sowohl für 

die H a u s f r a u (bessere Einte i lung der Lebensmitte l ) 

als auch für den Lebensmittelhändler (vereinfachte 

Markenverrechnung, ger ingere Manipulat ion, ger in

gere Transportkosten) Vorte i le . Fle isch und F e t t 

können al lerdings auch weiterhin nur wochenweise 

bezogen werden. V o n der 55. Zutei lungsperiode 

(20. Juni 1949) ab wi l l man außerdem eine bundes

einheitliche Lebensmitte lkarte einführen, die der 

B e v ö l k e r u n g die lästige A b - und A n m e l d u n g bei 

Reisen ersparen würde. * 

D i e V e r s o r g u n g mit freien Nahrungsmitteln hat 

sich gegenüber der V o r p e r i o d e nicht verändert . D i e 

P r e i s e für Überkont ingentezV blieben konstant 

(S 1*05 bis S i ' t o ) , da die in Auss icht gestellten 

Eier importe (20 Mil l . Stück) nur zögernd eintref

fen. E iner Pre issenkung steht außerdem entgegen, 

daß ein großer T e i l dieser E i e r für den W i n t e r ein

gekühlt w i r d und daß die K o n k u r r e n z ' nicht voll 

w i r k s a m ist, da sie nur auf eine geringe Zahl v o n 

Einzelhandelsgeschäften verteilt werden. 

- D i e Obst- und Gemiiseanlieferungen nach W i e n 

sind im A p r i l vorwiegend saisonbedingt zurück

gegangen (um 4 5 % b z w . 2 0 % ) , übertrafen jedoch 

die Vorjahreszi f fern bei Gemüse um e t w a 3 0 % , bei 

O b s t sogar u m das Fünffache. D i e P r e i s e l iegen 

trotz des größeren A n g e b o t e s w e n i g unter den vor

jähr igen Höchstpreisen. 

Entwicklung der Preise einzelner Gemüsesorten in Wien1) 

3 . b i s 9 . M a i i 9 4 8 3 ) 2 . b i s 8 . M a i 1949*} 
Verbraucherpreise in S j e kg 

B l ä t t e r s p i n a t . . , 250 — 270 1*20 — 2*— 

S t e n g e l s p i n a t . , 2- 2*40 — * 6 o — 1*20 

G i a s s a l a t A , S t ü c k i'2o — 7 0 — 1*20 

G r u n d s a l a t „ — - 8 o — r — — * 6 o — r — 
K o c h s a l a t „ —'64 — 7 0 '80 

I ta l . K a r f i o l . . . 3-378) 2- 2-2o3) 
i ) N a c h den W o c h e n ausweisen des M a r k t a m t e s der S t a d t W i e n . — 

' ) P u r A p r i l sind k e i n e v e r g l e i c h b a r e n Preise v o r b a n d e n . — *) L e t z t e 

A p r i t w o c h e . 

Land- und Forstwirtschaft 
Dazu statistische Übersichten S. ipp 

D a n k den rechtzeitig einsetzenden Regenfäl len 

entwickelten sich die Saaten ungewöhnl ich g ü n s t i g ; 

der Stand der Feldfrüchte und das W a c h s t u m der 

Futterpflanzen ist überdurchschnittl ich gut . 

D i e Hektarer t räge bei Brot- und Futtergetreide 

sowie bei W i e s e n und W e i d e n werden, wenn das 

W e t t e r g ü n s t i g bleibt, voraussichtl ich bereits heuer 

die Durchschnit tswerte der V o r k r i e g s z e i t erreichen. 

D i e Gefahr zu ger inger Bodenfeucht igke i t 1 ) besteht 

jedenfalls bis z u r Ernte nicht mehr. D i e reichlichen 

'Niederschläge im letzten Monat haben vor allem die 

A u f s c h l i e ß u n g der Nährstoffe der Bodensubstanz und 

des D ü n g e r s gefördert . Ertragseinbußen könnten — 

nach dem derzeit igen Stande der Vegetat ion — nur 

noch aus übermäßigen Niederschlägen erwachsen. 

A u f Grund der Zählungsergebnisse vom 3. M ä r z 

1949 hat sich der Schweinebestand seit Dezember 

194S um 2 1 % ' v o n 1-62 Mill auf 1-27 M i l l . S tück 

vermindert. D iese A b n a h m e w a r überwiegend saison

bedingt (vermehrte Schlachtungen im W i n t e r ) . D i e 

Saisonschwankungen bei den einzelnen Altersstufen 

zeigen keine wesentlichen Verschiebungen gegenüber 

den vorangegangenen Jahren. 

Saisonschwankungen des Schweinebestandes1) 

19415/47 1947/48 1948/49 

T i e r a r t M ä r z z ä h l u n g g e g e n 
über v o r a n g e g a n g e n e r D e z e m b e r z ä h l u n g s ) : 
B e s t a n d s z u n a h m e ( + ) bzw. -abnähme (—) 

in «>/0 

F e r k e l — 5 — 26 — 9 

J u n g s c h w e i n e . . . . -f- 1 + 1 0 -f- 10 

Z u c h t s ä u e + 1 2 ~ 4 + 2 

d a v o n t r ä c h t i g . . . -f- 27 -f- 22 + 2 7 

S c h l a c h t - u n d M a s t 
s c h w e i n e — 50 — 69 — 65 

S c h w e i n e i n s g e s a m t . — 14 — 24 — 21 

0 N a c h d e n A n g a b e n des ö s t e r r e i c h i s c h e n S t a t i s t i s c h e n Zentral

amtes. — *) Z ä h l u n g 1947 a m 18. N o v e m b e r , 

D a auch die absoluten Bestandsveränderungen 

gegenüber den gleichen Zahlungsterminen der V o r 

jahre nur g e r i n g sind, ist — obwohl eine Mast

aktion gestartet w u r d e — ein ansteigender T r e n d 

in der Schweinehaltung noch nicht eindeutig fest

stellbar. Offenbar jedoch st immen die amtlichen An-

gaben mit der W i r k l i c h k e i t nicht überein: Obwohl 

der Schweinebestand im Jahre 1949 um 2%' nied

r iger als im Jahre 194S und gle ich hoch w i e im Jahre 

1947 war, w a r angeblich die Zahl der trächtigen 

Zuchtsauen um 2 4 % und die der F e r k e l um 2^% 

größer als v o r z w e i Jahren. Dies würde für eine Ver

mehrung der Schweinel ialtung in den kommenden 

Monaten sprechen. D a jedoch die-g le iche Tend|nz 

(steigende Zahl der tragenden S a u e n 2 ) und steigende 

*•) A l l e i n die N iedersch läge z w i s c h e n dem .9-,..,$^ 

-I3r--Mai w a r e n in den öst l ichen Gebieten Ö s t e r r e i c h s ' s o 
reichlich, daß damit die l angjähr igen M o n a t s d u r c h s c h r f g ^ 
w e r t e erreicht wurden . D i e B ö d e n konnten d i e ,,laBdreg?ja* 

art igen" N i e d e r s c h l a g s m e n g e n w e i t g e h e n d speichems'öj|gP" 
durch das Def iz i t i m W a s s e r h a u s h a l t ausgeg l i chenT^jp 

dürfte . ; fflif-fi 
a ) D i e Zahl der trächt igen S a u e n s t i eg v o n M ä ^ J | f e ' ' 

b i s z u m M ä r z 194g v o n 89.028 auf 97.491 (1947). ;' 

(1948) und 121.281 (1949). '-»iffli 



Ferkelproduktion) auch schon von 1947 auf 1948 

festgestellt w u r d e , der Gesamtbestand an Schweinen 

aber w i d e r E r w a r t e n nicht stieg, sondern sogar zu

rückging, sind die statistischen A n g a b e n offenkundig 

falsch, 

Entwicklung des Schweinebestandes1.) 

"5 I I I . 194 8 3 . I I I . I 9 4 9 1949 
T i e r a r t 

8 3 . I I I . I 9 4 9 
in % von 

3. I I I , 1947 = ' 0 0 1934 *) 1948 

. 123 121 38 99 
J u n g s c h w e i n e . . . 112 101 90 

• 99 99 66 100 

d a v o n t r ä c h t i g . . 117 124 106 

S c h l a c h t - u n d M a s t 
• 69 85 48 123 

S c h w e i n e i n s g e s a m t . 102 100 45 98 

i) N a c h d e n A n g a b e n des österreichischen"_Statis t ischen Zentral-

amtes. — s ) M ä r z z ä h l u n g ; F e r k e l - u n d j u n g s c h w e i nebe stand (bis 12 W o c h e n 

bzw. 3 bis 6 Monate) wurde z u m Z w e c k e des V e r g l e i c h s u m g e r e c h n e t 

(auf 8 W o c h e n bzw. 2 bis 6 M o n a t e ) . 

Ähnliche Unst immigke i ten ergeben sich auch bei 

einem V e r g l e i c h der M ä r z z ä h l u n g 1949 mit der M ä r z 

zählung 1934. (Mangels einer weniger wei t zurück

liegenden vergleichbaren V o r k r i e g s z ä h l u n g muß auf 

das Jahr 1934 zurückgegrif fen werden.) W a h r e n d z u r 

Zeit der Gesamtbestand nur 4 5 % von 1934 beträgt , 

erreicht der Ferkelbestand nur 38 % , der Zuchtsauen

bestand dagegen 66 % 1 ) . D a ß sich die Zahl der F e r k e l 

pro Zuchtsau gegenüber der V o r k r i e g s z e i t so stark 

verringert hätte, ist w e n i g wahrscheinl ich, zumal die 

Nachfrage nach Ferke ln und die Ferkelpreise 

seit Kr iegsende außerordentl ich hoch sind. V i e l 

mehr ist anzunehmen, daß ein T e i l der P r o d u 

zenten mit Rücksicht auf die K o n t i n g e n t i e r u n g und 

die vortei lhafteren Absatzmögl ichkei ten auf den 

Schwarzen M ä r k t e n den Ferkelbestand z u n iedr ig 

und den Zuchtsauenbestand auf K o s t e n der Mast

schweine z u hoch angegeben hat. W ä r e die Zahl der 

angegebenen Ferkel richtig, dann w ä r e n — auf 

Grund der Vorkr iegsre lat ion Zuchtschweine — Ferkel 

— 135.000 (statt 235.000) Zuchtsauen ausreichend; 

ist jedoch die Zahl der Zuchtsauen r ichtig , dann 

müßten gle ichzeit ig e twa 447.000 (statt 256.000) 

Ferkel vorhanden gewesen sein. 

Energiewirtschaft 
Dazu statistische Übersichten S. IQO—ZOI 

Die Stromversorgung der österreichischen W i r t 

schaft hat sich weiter gebessert. A n f a n g A p r i l konnte 

die Schaltstufe I V wieder eingeführt werden, nach 

der auch stromintensive A n l a g e n , w i e v o r al lem die 

*) L a u t M ä r z z ä h l u n g 1934 w a r e n j e Zuchtsau 1*9 F e r 
kel i m Al ter b i s zu 8 W o c h e n (z-8 Ferke l b i s 12 W o c h e n ) , 
1949 dagegen nur r i Ferke l v o r h a n d e n ; verg l e i che auch: 
«Unricht ige Agrars ta t i s t ik erschwert L e n k u n g der E r n ä h -
rungswirtschai t" in H e f t 10 der Monatsber ichte des Öster-

, reichischen Inst i tutes für Wir t schaf t s forschung , X X I . Jg . 
v< ]948), S. 385. 

Aluminiumhütte Hanshofen, mit elektrischer Ener

g ie beliefert werden. A u ß e r d e m wurden die Strom

kontingente für eine Reihe von Industriebetrieben 

beträchtlich erhöht. 

Die W a s s e r f ü h r u n g der Flüsse hat im A p r i l 

' stark zugenommen, so daß um 5 6 % mehr W a s s e r -

kraftstrom erzeugt w u r d e als im M ä r z . D a der V e r 

brauch trotz A u f h e b u n g der Einschränkungen von 

289 auf 281 M i l l . kWh zurückgegangen ist, konnte 

der S t r o m e x p o r t bedeutend erhöht werden, obwohl 

die E r z e u g u n g der kalorischen W e r k e u m mehr als 

die- Häl f te eingeschränkt wurde. Insgesamt wurden 

im A p r i l 343 M i l l . kWh — d. s. um 1 8 % mehr 

als im M ä r z — erzeugt und 55 M i l l . kWh export ier t 

(18 VliW.kWh im M ä r z ) . 

Stromerzeugung und Verbrauch1) 

W a s s e r  Dampf
Z e i t kraft- . kraft I n s g e s a m t V e r b r a u c h 

werke w e r k e 
I n s g e s a m t 

Mil l ionen kWh 

0 1946 . . . 224-56 29-57 254'i 3 ] 86*40 

0 1 9 4 7 - • . 22Ö'9I 42'6l 269-52. 2]6-5I 
0 1948 . . . 305-O2 45 03 351-04 277-73 
1948 I I I . . 28l'95 32-23 314*17 273'H 

I V . . 307-01 22'15 329-16 267-47 

1949 I I I . . I93-40 96-83 290-23 289-46 

I V . - 303'59 39-i6 342-74 281-28 

') N u r öffentliche V e r s o r g u n g , ohne E i g e n a n l a g e n der Industrie 

u n d Bahnkraftwerke. 

M i t Frühjahrsbeginn wurde das Elektr iz i tä ts-

B a u p r o g r a m m wieder aufgenommen. E s ist weitaus 

bescheidener, als ursprüngl ich i m Elektr iz i tä tswir t -

schaftsplan vorgesehen w a r , und beschränkt sich 

hauptsächlich auf die W e i t e r f ü h r u n g begonnener 

K r a f t w e r k s - und Lei tungsbauten. W e n n die not

wendigen Geldmittel , die in erster L i n i e aus dem 

E R P - F o n d s fließen sollen, in der vorgesehenen Höhe 

bereitgestellt werden können, wi l l man vor allem 

K a p r u n und die E n n s k r a f t w e r k e weiter ausbauen 

und die L e i t u n g Kaprun-Ernsthofen fertigstellen. 

Geringere B e t r ä g e sind außerdem für das Reißeck-

P r o j e k t und für die U m l e i t u n g der T u r r a c h in den 

Achensee z u r S te igerung der L e i s t u n g des A c h e n 

seekraftwerkes vorgesehen. E ine Reihe von M a ß 

nahmen ist z u r Überbrückung der auch in den 

nächsten Jahren noch zu bewält igenden Stromver

sorgungsschwier igkei ten geplant, u. a. Instand

setzungsarbeiten an beschädigten Kesselanlagen, im 

J £ r a f t w e r k j j e r .Hütte L i n z und Vergrößerungen, der 

Kohlenlagerplätze der kalorischen K r a f t w e r k e z u r 

B i l d u n g ausreichender K a h l e n v o r r ä t e für den W i n 

ter. In St . Stefan (Kärnten) w i l l man mit dem 

Bau eines kalorischen Großkraf twerkes beginnen. 

D i e -Kohlenversorgung ist weiterhin zufrieden

stellend. Schwier igkei ten bestehen g e g e n w ä r t i g nur 
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darin, das A n g e b o t der in der warmen Jahreszeit z u 

rückgegangenen N a c h f r a g e anzupassen. D a in den 

Sommermonaten durchschnittlich 10 bis 1 5 % w e n i 

ger K o h l e gebraucht werden als im W i n t e r , die E i n 

fuhren und die inländische P r o d u k t i o n jedoch nicht 

dem schwankenden Bedarf angepaßt werden können, 

versucht man die V o r r a t s b i l d u n g bei Haushal ten, 

Händlern und Grüben z u fördern. D a m i t sollen A b 

satzschwierigkeiten in den Sommermonaten, die in 

erster L i n i e den inländischen Braunkohlenbergbau 

treffen würden, vermieden und ausreichende V o r 

räte für den . W i n t e r sichergestellt werden. E i n 

etwaiger K a u f z w a n g würde w i e in der Zwischen

kr iegsze i t nur einen geringen E r f o l g zeit igen. D i e in

ländische Braunkohle ist s tark "überteuert. D i e A b 

satznot ist ein Preisproblem. D i e unter E i n s a t z 

knapper Produkt ionskräf te zutage geförderte K o h l e 

findet z u m dekretierten Pre is nur schwer Abnehmer , 

wei l sie im Verhältnis z u m P r e i s ausländischer 

Steinkohle z u schlecht ist. E s ist grotesk, daß eine 

bewirtschaftete W a r e , deren Produkt ionskosten über

höht sind, mit H i l f e der A u t o r i t ä t der Bewirtschaf

tungsstelle dem Kohlenverbraucher a u f g e z w u n g e n 

werden m u ß . D a sie aber zumindest für einen T e i l 

der Verbraucher unverwendbar ist, wei l sie s ich für 

deren H e i z u n g s a n l a g e n nicht eignet, w i r d sie der. 

Z w a n g s k ä u f e r verrotten lassen. Dieser nutzlosen 

Gütervernichtung stehen die kostspiel igen W e r t e 

gegenüber, ' die auf der Stufe der K o h l e n f ö r d e r u n g 

aufgewendet werden. 

A u s dieser Sachlage mögen keine falschen 

Schlüsse gezogen w e r d e n : Österreich braucht drin

g e n d die bisherigen Kohlenimporte in vol ler H ö h e ; 

dagegen ist der in der Bewirtschaftungsmental i tät 

der Nachkr iegsze i t .wurzelnde Standpunkt, daß eine 

Inlandsförderung minderwert iger , teurer und daher 

unanbringl icher K o h l e unbedingt forciert werden 

müsse, auf die D a u e r aus gesamtwirtschaft l ichen 

Rücksichten unhaltbar. 

D i e Kohleneinfuhren hielten sich auch im A p r i l 

auf der bisherigen Hohe, während 'im Braunkohlen

bergbau hauptsächlich infolge der ger ingeren Zahl 

an A r b e i t s t a g e n etwas w e n i g e r gefördert wurde. 

Insgesamt standen der Österreichischen W i r t s c h a f t 

im A p r i l 601.000 £ K o h l e (Steinkohlenbasis) zur 

V e r f ü g u n g , d. s. 1 4 6 % von 1937 b z w . 8 8 % von 

1929. — — _ 

Gewerbliche Produktion 
Dazu statistische Übersichten S. 202~>so6 

I m M o n a t M ä r z hat die gewerbl iche W i r t s c h a f t 

den leichten Produkt ionsrückschlag der W i n t e r 

monate endgült ig überwunden. D e r Gesamtindex der 

industriellen Produktion s t ieg v o n 9 5 7 6 (1937 — 

= 100) im F e b r u a r auf 110-35 i m M ä r z , d. i. u m 

1 5 % , und erreichte damit den höchsten Stand seit 

Kr iegsende. D i e Konsumgüterprodukt ion übertraf 

mit 8 1 7 3 um 1 3 % : ihre bisherige Höchst le is tung 

(im Oktober 194S) , während die Produktionsmitte l

erzeugung mit I45"5Ö nahe an den Höchststand v o m 

A u g u s t 1948 (148-83) herankam. D i e erhöhte P r o 

duktion ist in erster L i n i e einer besseren K a p a z i t ä t s 

ausnutzung z u verdanken und konnte mit einem nur 

w e n i g höheren Beschäft igtenstand (Zunahme 0-7%) 

bewäl t ig t werden. Dementsprechend erhöht sich die 

Produktivität (Quotient aus Produkt ions- und "Be

sch äf t igtenindex) sprunghaft von 67 im Februar 

(und 66 im Jänner) auf 7 6 im M ä r z . Sie w a r damit 

ebenfalls die höchste seit Kr iegsende . 1 

D e r hohe Produkt ionsstand vom M ä r z dürfte 

al lerdings im A p r i l nicht g a n z gehalten worden sein, 

da dieser M o n a t um 2 A r b e i t s t a g e k ü r z e r war . D e r 

P r o d u k t i o n s r ü c k g a n g dürfte indessen nur unbedeu

tend sein, da die für einige Z w e i g e (Schwerindustrie , 

Papier industr ie) bereits bekannten Produkt ions

rückschläge weitgehend durch Produkt ionsste ige

rungen in der Baustoffindustrie, der A l u m i n i u m 

erzeugung, die erst im A p r i l aufgenommen wurde, 

und anderen stromintensiven Z w e i g e n wettgemacht 

werden dürften. 

D i e A u s w i r k u n g e n des neuen Pre is -Lohn-

A b k o m m e n s auf die industrielle Produkt ion lassen 

sich n u r schwer abschätzen. D i e bedeutende Be

lastung, die es der Industrie und darüber hinaus der 

gesamten gewerbl ichen Wirtschaf t zumutet , wird 

sicherlich nicht v o n allen Betrieben getragen werden 

können. Insbesondere arbeitsintensive und energie

intensive Z w e i g e sowie solche, deren P r o d u k t e mit 

hohen Frachtkosten belastet sind, werden entweder 

in höhere P r e i s e ausweichen oder aber ihre Produk

tion einschränken und A r b e i t s k r ä f t e freisetzen 

müssen — es sei denn, daß sie ihre Produktivität 

rasch erheblich zu steigern vermögen. A n s ä t z e zu 

einer Produkt iv i tä tss te igerung lassen sich zwa&t» n 

einigen Z w e i g e n feststellen, so v o r al lem im Braun

kohlenbergbau, dem es trotz ger ingerer Arbeiterzähl 

ge lungen ist, seine Produkt ion beträchtlich za&$~ 

höhen. E s ist jedoch zweifelhaft , ob die Prod'uM 1-

" v i t ä t t n i i n e n k u r z e m soweit gesteigert werden 

daß die erhöhten Kostenpreise durch vermind 

K o s t e n a u f w a n d wettgemacht werden. A u ß e r d e m ^ ^ 1 

nicht übersehen werden, daß das AbkommenöS^* 

seiner weitereu Einlcominensnivell ierung u n ^ Ä l i ^ 

verschärften Steuerdruck den A n r e i z zu M e h x ^ p ^ 

und pr ivater Kapi ta lb i ldung, also gerade j e n i 

a u 1 



beitskräfte lähmt, von denen eine P r o d u k t i v i t ä t s 

steigerung entscheidend abhängt . ' 

D e r I n d e x der jBtrgö Urproduktion (einschließ

lich K o h l e ) erreichte im M ä r z mit 1 1 1 * 6 % von 1937 

den Höchststand seit Kr iegsende , ebenso die Magne-

.«'tfindustrie, die 142*6 von 1937 produzierte und ihre ** 

bisherige Höchst le istung u m 1 0 % überbot. 

D i e eisenschaffende Industr ie konnte im A p r i l 

den Rekordstand v o m M ä r z nicht halten. D i e E r z e u 

gung w a r aber noch immer höher als in den übrigen 

vorangegangenen Monaten. A m 2. A p r i l w u r d e die 

Aluminiumerzeugung in Ranshofen w ieder auf

genommen und auch die Hütte L,end konnte die 

Betriebseinschränkung der Wintermonate aufheben. 

Ranshofen erhielt im A p r i l a l lerdings erst ungefähr 

zwei Drit te l der vorgesehenen Strommenge. 

In der Pahrseug'm&u&xxiQ s t ieg im M a r z vor 

allem die Produkt ion, von T r a k t o r e n , L a s t w a g e n und 

Motorrädern sehr stark. D e r I n d e x der F a h r z e u g 

produktion erhöhte sich auf 1 7 1 % . von 1937-

In der il4"<wc/«raemndustrie hat sich der A b s a t z 

nach der Frühjahrsmesse stärker belebt. D i e F i r m e n 

sind bestrebt, die P r o d u k t i o n v o n Qual i tä tserzeug

nissen auf K o s t e n minderwert iger P r o d u k t e z u 

steigern. D i e hierzu erforderl iche Modernis ierung 

ihres Produktionsapparates stößt a l lerdings infolge 

der Devisenknappheit auf Schwier igkei ten. Selbst 

Ersatzteile für die in der R e g e l aus Deutschland 

stammenden Spezialmaschinen können nur schwer 

beschafft werden, so daß wertvol le Maschinen oft 

nicht e insatzfähig sind. 

Die Baust Ölindustrie produzierte im M ä r z 9 4 % . 

von 1937. D i e Ziegelerzeugung w a r al lerdings noch 

sehr gering und dürfte erst im A p r i l und M a i 

stärker steigen. Bemerkenswert sind die Zunahmen 

auf So.000 t Zement ( 2 2 4 % von 1 9 3 7 ) , 16.000 i K a l k , 

900.000 m2 Dachpappe und 15.000 m3 Herakl i t . 

Die Papier industr ie hat im A p r i l den hohen 

Stand der P r o d u k t i o n v o m M ä r z nicht, gelialten. 

Der R ü c k g a n g ist al lerdings, wenn die ger ingere 

Zahl der A r b e i t s t a g e berücksichtigt w i r d , nur unbe

deutend. D i e V e r s o r g u n g mit Rol lmaterial ien und 

Hilfsstoffen ist auf längere Zei t gesichert. 

, : [ In den Konsumgüter'mdnstri&n hält al lgemein 

.die günstige Produkt ionsentwicklung an. D i e E r z e u 

gung von J_ederschuhen ist i m M ä r z auf 3i3 IQQO__ 

,©aar gestiegen (Februar 259.000). Im A p r i l soll 

gleiche L e i s t u n g erreicht worden sein. D i e V e r - , 

uttg mit Leder hat sich trotz der beträchtl ich 

unkenen Abl ie ferung v o n Rohhäuten bedeutend 

sert, da Importe aus dem E R P z u r V e r -

ng stehen. 

A u c h in der T&a-£iJindustrie nimmt die P r o d u k 

tion zu, obwohl die Lohnarbeiten für ausländische 

Rechnung stark zurückgingen. D i e verarbeiteten 

Rohstoffe stammen fast ausschließlich aus dem 

E R P , das den Bedarf an den wichtigsten Rohstof

fen annähernd decken dürfte. N u r b e i ' H i l f s s t o f f e n 

bestehen noch L ü c k e n ; sie müssen durch kommer

ziel le Importe geschlossen werden. N a c h d e m der 

erste englische W o l l k r e d i t bereits zurückgezahl t 

werden konnte, w u r d e ein zwei ter im Betrage von 

einer Mil l ion P f u n d in A n s p r u c h genommen. 

Die Lenzinger Zellwollefabrik 

D i e 1907 gegründete und dem Schweizer Bunzl -

K o n z e r n angehörende Papier- und Zellstoffabrik in 

Lienzing (amerikanische Zone Oberösterreich) w u r d e 

i m Jahre 193S durch die T h ü r i n g i s c h e Zel lwol le A . G . 

'übernommen. D i e s e deutsche F irma-baute zusammen 

mit z w ö l f . österreichischen Unternehmungen der 

T e x t i l i n d u s t r i e die durch einen B r a n d tei lweise zer

störte P a p i e r f a b r i k wieder auf und errichtete in 

engem räumlichen und technischen A n s c h l u ß daran 

ein«! Zel lwol le fabrik . • D i e Fus ionierung der beiden 

Betr iebe zu einem gemeinsamen Unternehmen, der 

L e n z i n g e r Ze l lwol le- und Papier fabr iks A . G., er

folgte 1940 mit einem Akt ienkapi ta l v o n 25 M i l l . R M , 

dessen Hauptantei l in reichsdeutschem Besi tz w a r . 

D a s Unternehmen w u r d e daher nach K r i e g s e n d e als 

deutsches E i g e n t u m erklärt und in die V e r w a l t u n g 

der österreichischen Bundesregierung ' übergeben. 

Gleichzeit ig stellte der S c h w e i z e r Bunz l -Koi izern 

Rückste l lungsanspfüche auf die Papier- und Z e l l 1 

stoffabrik, die aus dem gemeinsamen Unternehmen 

herausgelöst werden soll. Diesen Forderungen w u r d e 

durch die österreichische Bundesreg ierung bisher 

nicht stattgegeben. M i t 1. Jänner ' 1949 übernahm 

jedoch der B u n z l - K o n z e r n vorläufig die V e r w a l t u n g 

der P a p i e r - und Zel lstoff abrik. D i e Bere in igung der 

B i l a n z und die T r e n n u n g der Vermögenstei le können 

erst nach Genehmigung der Resti tut ion erfolgen. D i e 

holländische R e g i e r u n g fordert für L i e f e r u n g e n 

während des K r i e g e s Rückste l lung bzw. Geldablöse 

eines T e i l e s der maschinellen E i n r i c h t u n g des Zel l

wolle werkes . * -

D e n ursprünglichen Plänen 1 zufolge sollte die 

T a g e s k a p a z i t ä t -für die Zellwolle f abrik auf 1 2 0 1 
j m s g e b a u t werden,, ohne Rücksicht auf die Rentabi

lität. B i s z u m Jahre 1943 waren, die A n l a g e n für 

eine T a g e s k a p a z i t ä t v o n 60 t fert iggeste l l t ; die N o r 

malkapaz i tä t beträgt z u r Zeit rund 45 Tagestonnen. 

D i e E r z e u g u n g w u r d e schon vor K r i e g s e n d e ein

gestellt und konnte erst Mit te 1946 wieder -auige--

noramein werden. D i e durchschnittliche Tägesp'fo^ 

27* ' 
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duktion ist von 8 i im Jahre 1946 auf rund 40 t im 

Jahre 1949 gestiegen. 

Jahr E r z e u g u n g 

1947 • f • • • , 3-M8 

1948 9-746 

1949 J ä n n e r . . . 1,213 

F e b r u a r . . 1.161 

M ä r z . . . . 1.208 . 

A p r i l . . . . T.203 

in T o n n e n 
A u s f u h r 

721 

2.990 

313 

424 

779 

569 

Z u r E r z e u g u n g v o n 1.200 t Ze l lwol le pro Monat 

werden 9.000 rm Buchen- oder Fichtenholz , 1.500 t 

Schwefelsäure, 1 .200* Ä t z n a t r o n und 400 t Schwe

felkohlenstoff als Rohmater ia l , ferner rund 18.000 t 

Braunkohle (mit durchschnittl ich 3.000 K a l o r i e n ) 

als Brennstoff benötigt. D i e größten S c h w i e r i g 

keiten in der V e r s o r g u n g mit Rohstoffen und K o h l e 

sind jetzt überwunden. 

D a im Inland das notwendige Buchenholz nicht 

in genügenden Mengen aufgebracht werden konnte, 

wurden L i e f e r v e r t r ä g e mit Jugos lawien abgeschlos

sen, das seit dem vergangenen Jahr rund 50.000 rm 

geliefert hat. N a c h Heraus lösung der Zellstoff- und 

P a p i e r f a b r i k aus d e m gemeinsamen Unternehmen 

beabsichtigt der B u n z l - K o n z e r n aus Rentabi l i täts

gründen die technisch einfache U m s t e l l u n g v o n 

Buchen- auf Fichtenzel lulose vorzunehmen, da die 

Gestehungskosten für Fichtenzel lulose niedriger 

l iegen, die Zellstoff preise jedoch einheitlich geregelt 

sind. V o r a u s s e t z u n g dafür ist, daß die L e n z i n g e r 

Zel ls tof fabrik eine befriedigende V e r e i n b a r u n g mit 

den übrigen österreichischen Zel lstoffabriken über 

die Zutei lungen an Fichtenholz treffen kann. D i e 

Verhandlungen sind noch nicht abgeschlossen. 

Nachdem die Schwefelkohlenstoffabrik in K a p -

fenberg (Alpen-Chemie) und die Ä t z n a t r o n e r z e u g u n g 

in Ebensee (Solvaywerke) in Betr ieb genommen 

wurden, k a n n die V e r s o r g u n g mit diesen Rohstoffen 

größtentei ls aus Österreich gedeckt werden. Schwe

felsäure k o m m t noch immer allein aus dem A u s 

land, da die A n l a g e n in L i e s i n g der österreichischen 

W i r t s c h a f t nicht voll z u r V e r f ü g u n g stehen. V o r a u s 

sichtlich w i r d nach 1950, mit Fer t igs te l lung der 

Schwefe lsäurefabr ik bei der Bleiberger Bergwerks-

Union in K ä r n t e n , der gesamte Bedar f vorTLei-rzing*" 

in Österreich aufgebracht werden können. 

D i e Heizungsanlagen der Zel lwol lef abr ik w u r 

den (ähnlich wie die des kalorischen K r a f t w e r k e s in 

T i m e l k a m ) auf die V e r h e i z u n g W o l f s e g g e r S t a u b 

kohle eingerichtet. D i e Absatzpol i t ik der Wolfsegg-

Trauntaler Kohlenwerke A. G. wie auch F r a g e n des 

Kohlenpreises und der Sorten haben eine U m s t e l l u n g 

des W e r k e s z u m T e i l auf die V e r w e n d u n g tschechi

scher Braunkohle mit sich gebracht. In den ersten 

Monaten 1940 w u r d e n 6 2 % der angelieferten B r a u n 

kohle aus der C S R bezogen. 

D a s W e r k beschäftigt z u r Zeit (ohne Papier-

und Zel lstof fabrik) 1.459 Menschen (232 A n g e 

stellte, 1.227 A r b e i t e r ) . 

V o n der Gesamterzeugung an L e n z i n g e r Zel l

wolle wurden 1948 rund 3 0 % an das A u s l a n d ge

l iefert , wahrend rund 6.700 i in die heimischen Spin

nereien kamen. D i e A u s f u h r erfolgt teils in F o r m 

von Kompensationsgeschäften (mit Jugoslawien 

gegen Buchenholz, mit der C S R gegen Braunkohle) , 

teils gegen D e v i s e n (Großbritannien und U S A ) . 

D i e nur der außerordentlichen Rohstoffnot der 

ersten Nachkr iegsze i t zu verdankende -Forcierung 

der L e n z i n g e r Zel lwol le w i r d sich nur dann nicht 

als Fehl Verwendung knappen K a p i t a l s erweisen, 

wenn die normale A u f n a h m e k a p a z i t ä t des In- und 

Aus landes nicht ül>erschätzt wurde. Zwei fe l los sind 

für die Zukunft mannigfa l t ige Verwendungsmögl ich

keiten für Zel lwol le auch im Inland denkbar. A u s 

sichtslos w ä r e die L a g e , wenn die V e r w e n d u n g von 

Zel lwol le dauernd durch eine A r t Beimiscliungs-

z w a n g den Konsumenten vorgeschrieben werden 

müßte. 

Gleichzeit ig mit der Rest i tut ion der Papier- und 

Zel ls tof fabrik ist die E r r i c h t u n g einer A n l a g e zur 

E r z e u g u n g von Kunstse ide und Zel lg las im Rahmen 

der Zel lwol lef abrik geplant. Dre i Bauprojekte ver

schiedener Weltf irmen wurden der österreichischen 

R e g i e r u n g vorgelegt , doch wurde den Anträgen, 

die finanziellen Mittel hiefür aus der Marshal l -Plan-

H i l f e beizustellen, von den zuständigen Stellen in 

W a s h i n g t o n und P a r i s bisher nicht stattgegeben. 

D i e E r z e u g u n g der L e n z i n g e r A n l a g e soll zusammen 

mit der Glanzstoffabnk in St. Pölten den Österreichi

schen Bedarf an Kunstseide in Zukunft decken 

können. . [.-,: 

D e m P r o j e k t e muß entgegengehalten werden, 

daß in jüngster Zeit in einer Reihe europäischer 

Staaten Kunstseidefabriken geplant b z w . schon m 

Betr ieb genommen wurden und amerikanische A u 

""geböte z u niedrigeren Preisen auf den europäJS,G&en 

M a r k t kommen. Schon in absehbarer Zeit m u ß ^ 1 1 

Überangebot an Kunstse ide auf dem W e l t m a r k t » " 5 " 

wartet werden und die österreichischen F a h f - j ^ 3 1 

wären nur mit modernsten und wirtschaft l ichen* '^ 

zeugungsmethoden in der L a g e , mit dem augj(anr 

dischen A n g e b o t zu konkurrieren. 'JtJI 



Umsätze 
Dazu statistische Übersichten $. 207 

D i e Einzelhandelsumsätze in den Monaten 

M ä r z und A p r i l entwickelten sich, abgesehen von ge

wissen branchenmäßigen Schwankungen, saisonüb

lich. D i e Zuwachsrate w a r im A p r i l mit 1 6 % aller

dings kleiner als im V o r m o n a t ( 2 7 % ) . A b g e s c h w ä c h t 

waren v o r al lem die Warenhausumsätze . 

Die monatlichen Zuwachsraten der Umsätze in Wiener 
Warenhäusern im Jahre 1949 

F e b r u a r — M ä r z M ä r z — A p r i l 
in Prozent 

T e x t i l i e n u, B e k l e i d u n g . -f- 51 

M ö b e l u n d H a u s r a t . . + 43 

S o n s t i g e s + 36 

G e s a m t + 49 

+ 13 

— 4 

+ 8 
+ " 

A m bemerkenswertesten w a r in der Ber ichts

zeit die starke Belebung der U m s ä t z e in der B e 

kleidungsbranche (Zunahme um 4 4 % im M ä r z und 

um 2 6 % im A p r i l ) . D a g e g e n sind die U m s ä t z e bei 

Hausrat und Lebensmitte l nahezu gleichgebl ieben; 

in Bijouterien, Galanterie- und L e d e r w a r e n und im 

Buchhandel s ind sie zurückgegangen. E i n e bedeu

tende Belebung erfuhren die V e r k ä u f e der H e r r e n 

konfektion und der Schuhgeschäfte. D i e F r e i g a b e 

aller A r t e n von Schuhen (ab 1. A p r i l ) bewirkte so

gar höhere U m s ä t z e als zu Weihnachten 1948. M i t 

Rücksicht auf die relativ hohen P r e i s e und auf die 

geringe A u s w a h l ' in guten Mittelqual i täten dürfte 

jedoch die N a c h f r a g e bald wieder zurückhaltender 

werden. 

E r s t m a l i g seit K r i e g s e n d e nahm die U m s a t z 

entwicklung in den ersten 4 Monaten 1949 wieder 

einen saisönmäßigen Ver lauf . D i e fortschreitende 

Normalis ierung der W i r t s c h a f t spiegelt sich aber 

nicht nur darin, daß die monatlichen V e r ä n d e r u n g s 

ziffern den E r w a r t u n g e n entsprechen, sondern auch 

in der Zunahme der absoluteil W e r t u m s ä t z e . A u f der 

Basis Jänner 1 9 4 8 = 1 0 0 ergeben sich für die in 

der Tabel le angeführten W a r e n g r u p p e n folgende In

dexziffern für A p r i l 1 9 4 9 : Damenkonfekt ion 4 6 1 , 

Herrenkonfektion 756, Schuhe 239, H a u s r a t 157 . 

Entwicklung der Umsätze einiger wichtiger Bedarfsgegen
stände in den ersten vier Monaten 1048 und 1940 

I 
II 

I I I 
I V 

D a m e n 

konfektion 
Herren

konfektion 
S c h u h e H a u s r a t 

3948 1949 1948 1949 1948 1949 1948 - 1949 

100 100 100 100 100 100 100 100 
'03 160 108 127 99 140 88 116 

137 254 172 185 65 166 113 159 
109 339 149 264 58 206 97 155 

Entsprechend der al lgemeinen U m s a t z b e l e b u n g 

im M ä r z stiegen die Einkünfte aus der Umsatzsteuer 

im A p r i l um 1 3 % . D a g e g e n waren die Einnahmen 

aus Verbrauchssteuern zu fo lge der ger ingeren U m 

g ä n g e aus T a b a k - und W e m s t e ü e r um 11 % niedriger 

als im V o r m p n a t . D i e H e r a b s e t z u n g der Zigäretten-

preise im A p r i l hat die U m s ä t z e von Regiez igaret teh 

' zumindest vor läuf ig wieder beachtlich erhöht (nach 

Meldungen einzelner Verschle iß stellen bis z u 5 0 % ) . 

I m M a i kann daher auch mit erhöhten Einnahmen 

aus der T a b a k s t e u e r gerechnet werden. 

Arbeitslage 
Dazu statistische Übersichten S. zoS—stz 

D i e Zahl der Beschäftigten in B e r g b a u , Indu

strie, Gewerbe und H a n d e l hat nach den A u s w e i s e n 

der Krankenkassen im A p r i l sa isonmäßig stark zu

genommen. S ie st ieg um 32.500 auf 1,424.400 und 

lag damit z u m ersten M a l in diesem Jahr -r- und 

z w a r um 5.600 — über dem Stand des entsprechen

den Monats des V o r j a h r e s . D a jedoch in der L a n d 

wirtschaft um 13.700 weniger Beschäft igte gezählt 

wurden, bl ieb der Gesamtstand der K r a n k e n v e r 

sicherten mit 1,884.900 Berufstät igen um 4.700 

hinter dem Stand vom A p r i l 1948 zurück. 

D i e anhaltende A b w a n d e r u n g der Arbei tskräf te 

von der L a n d w i r t s c h a f t in die Industr ie ver

schärft den bereits fühlbaren M a n g e l an L a n d 

arbeitern, . insbesondere an fachlich geschulten. 

G e g e n w ä r t i g sind in der L a n d w i r t s c h a f t 27.270 

offene Stellen vorgemerkt , d. s. 6 0 % al ler offenen 

Stellen. A u ß e r d e m dürfte ein Bedarf an Saison

arbeitern v o n weiteren 30.000 Arbe i tskräf ten be

stehen. E r w i r d u m s o schwerer zu decken sein, als 

gerade den landwirtschaft l ich tätigen „ D P ' s " in den 

Überseeländern, aber auch in Frankre ich und E n g 

land, bevorzugte Einwanderungsmögl ichkei ten ge

boten werden. M a n versucht daher, Saisonarbeiter 

unter der nichtlandwirtschaft l ichen B e v ö l k e r u n g z u 

werben. V i e l f a c h werden hohe Barlöhne geboten, da 

die Natura lprämien im Gegensatz zu früheren Jahren 

keine große A n z i e h u n g s k r a f t mehr ausüben. I n 

diesem Zusammenhang verdient erwähnt z u werden, 

daß im vergangenen Jahr versucht w u r d e — wenn 

auch zunächst in äußerst bescheidenem U m f a n g - J -

arbeitsdose städtische Berufstät ige durch U m -

Schulung dauernd 'für die L a n d w i r t s c h a f t , insbe

sondere für den W e i n - und Obstbau und die Gernüse-

-gäi'tnereiT-zu-gewinnen. D a s Landesarbei tsamt Wien, 

hat im Rahmen seiner Umschichtungsäkt ion im Jahre 

1948 82 Personen, darunter 3 - F r a u e n , der L a n d 

wirtschaft zugeführt und sie dort in Lehrstel len 

untergebracht. ' 

Gleichzeit ig mit dem zunehmenden Beschäft ig

tenstand in der gewerbl ichen W i r t s c h a f t ist die 

28 
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Zahl der vorgemerkten Stellensüchenden von 130.178 

im M a r z auf 108.012 im A p r i l zurückgegangen. 

Sie Hegt damit al lerdings noch immer u m 62.113 

höher als i m gleichen M o n a t des V o r j a h r e s . D a 

gegen ist' die Zahl der Lehrstellensuchenden m i t 

L4.013 um 2.283 niedriger als im A p r i l 1948- A l l e r 

dings ist die Zahl der offenen Lehrstel len verhältnis

m ä ß i g noch s tärker zurückgegangen (von 5.675 im 

Durchschnitt der M o n a t e Jänner bis A p r i l 1948 auf 

3.637 in diesem Jahr) , so daß die „ A n d r a n g s z i f f e r " 

(Zahl der Stellensuchenden je offene Lehrstel le) v o n 

2-8 auf 3*8 gest iegen ist. N a c h Schulschluß w i r d 

er fahrungsgemäß sowohl die Zahl der Lehrste l len

suchenden als auch die der offenen Lehrstel len stark 

zunehmen. 

D i e im V e r g l e i c h z u m V o r j a h r noch immer 

verhäl tn ismäßig hohe Arbe i ts los igke i t und die 

Unausgegl ichenhei t des Arbe i tsmarktes — der 

ungedeckte Arbeitskräftebedarf der L a n d w i r t s c h a f t 

ist nur ein, wenn auch besonders hervorstechendes 

Beispiel hiefür — hat das Bundesminister ium für 

soziale V e r w a l t u n g veranlaßt , einen E n t w u r f für ein 

Inlandsarbeiterschiitzgesets auszuarbeiten. D e r E n t 

w u r f sieht , Schutzmaßnahmen z u r S icherung des 

Arbei tsp latzes und der sozialen Einrichtungen für 

inländische Arbei tskräf te vor . D i e Einste l lung von 

ausländischen Arbei tskräf ten soll z w a r nicht grund

sätzlich verboten, jedoch an best immte B e d i n g u n g e n 

geknüpft werden. D i e arbeitsrechtliche S t e l l u n g der 

A u s l a n d e r . w ü r d e sich dadurch al lerdings k a u m 

Bcschäftigimgsgenehmignngen für Ausländer in Wien im 
Jahre 1948*-) 

A r l , . : f . , n i 1 - E i n g e b r a c h t e d a v o n abgelehnt 
A r b e i t s a m t A n t r ä g e A n z a h l in »/„ 

A n g e s t e l l t e 2.317 547 24 

B a u — H o l z 7-77* 3.300 17 

B e k l e i d u n g — T e x t Ü . .2.194 144 7 

G a s t g e w . — K ö r p e r p f l . . 526 109 21 

G r a p h i k — P a p i e r . . . 493 18 4 

H a u s w i r t s c h a f t . . . . 1.978 20 1 

H i l f s - , H a n d e l s - u n d 
T r a n s p o r t a r b e i t e r , .1.795 270 15 

J u g e n d l i c h e . . . . . . 1.164 . 135 r2 

K ö r p e r b e h i n d e r t e . . . 344 6 2 

L e b e n s m i t t e l . . . . . 445 68 15 
M e t a l l — C h e m i e . . .2.414 71 3 
L i e s i n g S ) 389 10 3 

L a n d w i r t s c h a f t . . . . 866 5 —016 -

I n s g e s a m t 22.696 2.703 12 

!) N a c h A n g a b e n des L a n d e s a r b e i t s a m t e s W i e n . — D a s A r 
beitsamt L i e s i n g erfaßte alle Berufe, die in seinen örtl ichen W i r k u n g s 
kreis fallen. N u r die V e r m i t t l u n g v o n L a n d a r b e i t e r n ist deni L a n d w i r t 
schaftlichen A r b e i t s a m t z u g e r e c h n e t . 

nennenswert verändern, da nach A u f h e b u n g der 

Arbei tsplatzwechsel Verordnung, d i e ' eine L e n k u n g 

sämtl icher Arbei tskräf te gestattete, bereits am 

9. Jänner 1948 durch einen E r l a ß des Bundes

ministeriums für soziale V e r w a l t u n g eine frühere 

V e r o r d n u n g reaktiviert wurde, nach der die E i n 

stel lung von A u s l ä n d e r n an die Zust immung der 

A r b e i t s ä m t e r geknüpft ist. Diese Z u s t i m m u n g w a r 

al lerdings nicht für jene Aus länder erforderlich, die 

den A r b e i t g e b e r n bereits vor dem 1. Jänner 1948 

v o n den A r b e i t s ä m t e r n zugewiesen worden waren. 

W i e aus dem Jahresbericht des Landesarbei ts

amtes W i e n ersichtlich ist, wurde die Z u s t i m m u n g 

z u r Beschäf t igung v o n Aus ländern in l iberalster 

W e i s e erteilt. V o n 22.6g6 Anträgen, die im L a u f e 

des Jahres 1948 beim Landesar beitsamt W i e n 

eingingen, wurden bewi l l ig t und nur 2.703 

oder 1 2 % zurückgewiesen. V o n den 2.703 abgelehn

ten Ansuchen w u r d e nachträgl ich 1S1 im Beru-

f u u g s w e g e stattgegeben. A u ß e r d e m wurden 4.256 

Aus länder von den Arbei tsämtern ohne A n t r a g -

Stellung vermittelt . 

E i n e A u f g l i e d e r u n g der Ablehnungen der 

A r b e i t s ä m t e r ze ig t deutlich die arbeitslenkende 

Funkt ion des Zust immungsverfahrens . Verhäl tnis

m ä ß i g die meisten Ablehnungsbescheide wurden bei 

den • Angeste l l ten- und Gastgewerbeberufen erteilt, 

in denen seit längerem eine größere Arbei ts los igkei t 

besteht. Be i den landwirtschaftl ichen Berufen jedoch 

und bei den Hausgehilfinnen, w o ein Mangel an 

geeigneten Arbe i tskräf ten besteht, wurden 9 9 % der 

A n t r ä g e posit iv erledigt. 

Verkehr 
Dazu statistische Übersichten S. 213—214 

D i e Leis tungen der Bundesbahnen haben sieb 

im M o n a t M a r z gegenüber den beiden Vormonaten 

beträchtlich erhöht. I m Güterverkehr w u r d e dank 

dem rasch steigenden Außenhandels- und Transit

verkehr sowie der wachsenden Inlandsproduktion 

die höchste Nachkriegsz i f fer mit rund 598.000 Nutz

last-Tonnen-Ki lometern erreicht ( 1 6 8 % ' von ig37)-

Neben- den E R P - T r a n s p o r t e n aus T r i e s t hatten um

fangreiche H o l z - und Roheisenexporte , ferner der 

T r a n s i t von K o h l e und Nahrungsmitte ln sowie 'der 

Binnentransport von H o l z , Eisenerz und Baustoffen 

entscheidenden A n t e i l a m erhöhten Transportvölu- • 

men. D i e äußerst angespannte W a g g o n l a g e 

- m a n g e l t e vor al lem an offenen W a g e n — • konnte^ da

durch erieichert werden, daß für die p o l n i s d i - i t ^ 1 ^ 

nischen Kohlentransporte italienische W a g e n bejjjert • 

gestellt wurden. -ĵ ÜiL 

I m Personenverkehr st ieg die Zahl der vei l jatf ' 

ten F a h r k a r t e n v o n 5-48 M i l l . Stück im F Ä ? a | 

auf 5-65 M i l l . S tück im M ä r z . Die- erhöhte F r ö g f ^ | 
entfiel fast ausschließlich auf den W i e n e r D i r e » f l 3 
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bereich. D e r ab 15. M a i gül t ige Sommerfahrplan 

hebt die bis dahin bestehenden Verkehrseinschrän

kungen auf und schaltete einige neue Schnel lzugs-

paare ein. D i e Zugsdichte w u r d e dadurch auf e t w a 

80%: des Fr iedens Standes gehoben. Im internationa

len D u r c h g a n g s v e r k e h r g e l a n g es, die R e i s e d a u e r 1 ' 

etwas zu verkürzen. 

D i e T a r i f e r h ö h u n g e n d e r B u n d e s b a h n e n 

A m 19. M a i hat der N a t i o n a l i s t den seit z w e i 

Monaten in B e r a t u n g stehenden R e f o r m t a r i f (9. E n t 

wurf) in seinen Grundzügen angenommen. D e r neue 

Gütertarif w i r d a m . i . Juni, der neue Personentar i f 

am 8. Juni in K r a f t treten. 

Die horizontale Staffelung (Wertstaffel) der Gütertarife*) 

Tarifklasse»> X W e r l l ö C n g E r h ö h u n g 

Klasse A = 100 ' 

A 100 100 25 

B 83 89 35 

C 68 81 48 

D 57 74 64 

E 46 67 78 

F 37 61 102 

G 30 54 121 

H 25 - -
i) D i e F r a c h t s ä t z e der einzelnen Güter sind j e nach ihrem W e r t 

so gestaffelt, daJ3 h o c h w e r t i g e G ü t e r (Tarifklasse A ) m i t .dem höchsten 

und billige M a s s e n g ü t e i (Tarifklasse H bzw. G) mit den niedrigsten' 'im 

Gütertarif vorgesehenen Sätzen belastet werden. 

Im Güterverkehr w i r d der Regel tar i f um durch

schnittlich 7 6 - 3 % erhöht. D a jedoch eine Reihe 

neuer Ausnahmetar i fe e ingeräumt wurden, die dem 

Verfrachter jährl ich annähernd 150 M i l l . S ersparen 

werden, dürfte die durchschnittliche E r h ö h u n g der 

Frachttarife nur etwa 65 bis 7 0 % betragen. D i e 

Struktur der neuen T a r i f e unterscheidet sich von 

der bisherigen vor allem dadurch, daß die horizon

tale Staffelung (Wertstaffel) der einzelnen T a r i f 

klassen stark vermindert- wurde. W ä h r e n d die hoch

wertigen Güter der K l a s s e A bisher mit v iermal 

so hohen Frachtkosten pro Einheit 'belastet waren 

als die Massengüter der K l a s s e H , beträgt die 

Spanne derzeit nur noch das Doppelte. M a n mußte 

sich zu dieser starken V e r r i n g e r u n g der Wertstaffel 

trotz verschiedener gesamtwirtschaft l icher Bedenken 

entschließen, da die hochwertigen Güter bei einer 

stärkeren E r h ö h u n g ihrer T a r i f e auf die St-raße-ab-

gewandert w ä r e n 1 ) . A u ß e r d e m entfällt der überwie-

:ende T e i l der Frachten auf Massengüter , so daß 

A u s dem gle ichen Grunde sahen- s i ch auch die 
'-ats-bahnen in I ta l ien und in der S c h w e i z z u einer V e r -

'derung der horizontalen S t a f f e l u n g der E i s e n b a h n g ü t e r -
f« g e z w u n g e n . 

ins Gewicht fallende Mehreinnahmen nur bei einer 

relativ stärkeren E r h ö h u n g der Massengüter-Tar i fe 

erziel t werden können. 

Gliederung des Transportvolumens im Jahre 194.8 nach 
Tarifklassen 

T , r i f k l a s s c n • » « . . p o ^ n e G * - . ) 

l a n l l t i a s s e n T o n n e n t-hm km 

in 0/0 

A 4-69 576 2127 

B 4'40 6-11 240'2 

C 7-41 9"I3 213-5 

D 8*62 671 1347 

E IO'II 1079 1847 

F 56-61 51-20 I50"5 ' 

G 6-22 6*31 175*6 

H i-94 £99 356-1 

I n s g . b z w . 0 i o o - o o ioo-oo 173-1 

] ) F r a c h t g ü t e r u n d E i l g ü t e r . 

D i e Bedeutung der Massengütertar i fe für die 

Einnahmen der Bundesbahnen geht deutlich aus einer 

A u f g l i e d e r u n g des Transportvolumens im Jahre 194S 

nach Tar i fk lassen hervor. D a n a c h entfielen 75 % der 

im R e g e l t a r i f 2 ) beförderten Gütermengen auf die 

K l a s s e E — H (relativ bi l l ige Güter) und nur 2 5 % 

auf die Klassen A — D (hochwertige Güter) . Im ge

wogenen Durchschnitt betrugen die T a r i f e der in 

den K l a s s e n E — H verfrachteten Güter bisher nur 

3 7 - 1 % des T a r i f e s der K l a s s e A , während die 

Massengütertar i fe nach der neuen Wertstaffel 60*1 % 

der Klasse A erreichen werden (unter der A n n a h m e 

gleicher Güterzusammensetzung) . 

Die vertikale Staffelung der Streckensätse (Entfernungs
staffel) für die Tarifklassen E, F und G 

F. F G 
Entfernung- y o r n a c t v o r n a c t ; m Jahre v o r nach 

l n k m der T a r i f e r h ö h u n g 1937 d, Tariferhoh. 

F r a c h t s a t z der Entfernungsstufe "i bis 100 km t= loa 

T _ I O O . . . 100 100 100 100 100 100 100 

101—200 . . . 76 79 74 79 48 69 79 

201—300 . . . 76 79 7ö 79 45 64 79 

301—400 . . . 43 '40 4z 45 48 38 40 

ü b e r 400 . . . 36 34 36 34 22 40 34 

D i e vertikale Staffelung (nach der Ent fernung) 

der Frachttar i fe wurde nur in den unteren Klassen 

E bis G geändert (Klasse H w u r d e aufgelassen). 

W ä h r e n d beim alten T a r i f die EntfemungsStaffelung 

in den niederen Tar i fk lassen stärker w a r als in den 

höheren, s ind nunmehr die einzelnen Tar i fk lassen 

- g f e i c h m ä ß i g - g e s t a f f e l t 3 ) . D a d u r c h w u r d e n die hori-

s ) V o n der Gesamtfracht in H ö h e v o n 27*4 •Mill. t 

(ohne V e r b a n d v e r k e h r ) _ w u r d e n 64-8% nach d e m R e g e l 
tarif u n d 35*2% nach] Ausnahmetar i f en al ler A r t tarinert . 

3 ) D e r Fracht sa tz für die z w e i t e n 100 km b e t r u g b i s 
her in der K l a s s e E 76%, in der K l a s s e F 74% und i n dei-
K l a s s e G 69% des Frachtsatzes für d ie ers ten 100 km, 

w ä h r e n d er j e t z t e inheit l ich auf 79% f e s tgese tz t ist. 
28* 
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zontalen T a r i f s ä t z e weiter nivell iert . A u ß e r d e m hat 

man die T a r i f s p a n n e n in den mitt leren E n t f e r n u n 

gen (bei K l a s s e E bis 300 km, bei K l a s s e F und G 

bis 400 km) dadurch etwas abgeschwächt,, daß ihre 

K i l o m e t e r s ä t z e verhäl tnismäßig stärker erhöht 

wurden. F ü r weitere Strecken w u r d e dagegen die 

Staffelung verstärkt . D a jedoch die durchschnitt

liche V e r s a n d w e i t e gegenüber der V o r k r i e g s z e i t in

folge der Industr ia l is ierung der Bundesländer abge

nommen hat (sie beträgt g e g e n w ä r t i g für Rohstoffe 

und Halbfabr ikate der K l a s s e E bis G rund 

172 km)*) ist die stärkere Frachter maß i g u n g auf 

lange Strecken von nur ger inger Bedeutung. 

Frachtsätze und Frachtbelastungen nach der Tariferhöhung1) 

F r a c h t b e l a s t u n g 

Waren an= F r a c h t s a t z in D'n des 
Waren aus ^ = = I Q Q G r o ß h a n d e l s - I 0 3 7 = i o o 

Preises 

K l a s s e A : 
. . I79'6 0-7 31-8 

• • 97"3 a*4 38-7 

K a f f e e . . 1307 0-6 85-7 

K l a s s e B : 
B u t t e r u6-8 06 46/2 

S c h w e i n e f l e i s c h . . 218-1 I"2 80-0 

K u n s t s p e i s e f e t t . . . 160-5 o-8 42-1 

S c h w e i n e f e t t . . . - 160-5 0-9 6o-o 

K l a s s e C : 
• W e i z e n m e h l . , . . 240-9 3-4 97"i 

K l a s s e D : 

. . 231-4 3-2 65-3 

G r o b b l e c h e . . . . . 231*4 . 2-7 69-2 

K l a s s e E : 
10'2 130-8 

9*1 140-0 

8-3 T72'9 

S c h n i t t h o l z . . . . . 329"8 100 83-3 

. . 3298 9-9 35'2 
19-2 •112*3 

K l a s s e F : 
K a r t o f f e l . . . . . .316-8 i0'9 -' 112-4 

R o h e i s e n . . . . . 286-2 8-4 120-0 

D ü n g e m i t t e l . . . . 286-2 6-5 132-7 

- • 525'3 6-7 58-8 

M a u e r z i e g e l . . . - 525-3 I7'3 52'6 

'5'3 83-6 

K l a s s e G: 
G r u b e n h o l z . . . • 38r4 29-6 91-9 

147 gvg-

. . 420'5 293-6 I33'5 

. inl . B r a u n k o h l e . . . 300-8 26"7 109-9 

i) D u r c h s c h n i t t aus E n t f e r n u n g e n für 100 u n d 300 k m . 

T r o t z der bedeutenden E r h ö h u n g der Güter

tarife ist die durchschnittliche Frachtbelastung der 

einzelnen Güter (Verhältnis zwischen Güterpreis 

und Frachtkosten) im Durchschnitt noch um 66'S % 

niedriger als im Jahre 1937. N u r • bei einigen 

Nahrungsmitte ln und Rohstoffen ist die Fracht auch 

relativ teurer als in der Vorkr iegsze i t . 

D e r T a r i f a u f b a u i m i 'er jonenverkehr wird durch 

den Ü b e r g a n g von der fortlaufenden Ki lometerrech-

nung (deutsches System) zum angestoßenen Staf

feltarif (wie er in Österreich vor 193S üblich w a r ) 

grundlegend umgestaltet. A u ß e r d e m hat man auf 

die bisherige Dif ferenzierung zwischen Schnell- und 

P e r s o n e n z u g bei Fahrten über 180 km verzichtet . 

D i e neuen N o r m a l t a r i f e für die dritte K l a s s e Per

sonenzug betragen je km für Entfernungen von 

1 — 250 km 16 Groschen 

2 5 1 — 400 , 12 

4 0 1 — 500 „ 8 

5 0 1 — 700 , 6 

7 0 1 — 1 0 0 0 „ 4 

D i e T a r i f e haben sich damit bei einer E n t f e r n u n g 

von 100 km um 40%' , bei 200 fem u m 5 7 % , bei 

400 hm um 5 1 % , bei $00 km um 3 5 % und bei 

Soo km um 1 0 % ' erhöht. N u r über 1.000 km sind sie 

um 3 %' n iedriger . 

D i e volkswirtschaft l ichen A u s w i r k u n g e n der 

T a r i f r e f o r m sind schwer vorauszusehen. Grundsätz

lich bedeutet jede Nive l l ierung der Staffelung, sei 

sie horizontal oder vert ikal , eine Benachtei l igung 

der frachtempfmdlichen Güter und volkswirtschaft

lich gesehen eine Verschlechterung des Standortes 

der arbeits- und konsumorientierten Industrien, da 

sie auf die Zufuhr von Rohstoffen und Halbfabr i 

katen oft über weite Strecken angewiesen sind. 

D i e Zurückste l lung gesamtwirtschaft l icher Gesichts

punkte zu Gunsten betriebswirtschaft l icher E r w ä 

g u n g e n (Nive l l ierung der W e r t - und Streckens taffei) 

dürfte vorläufig k a u m nennenswerte A u s w i r k u n g e n 

haben, da die T a r i f s ä t z e immer noch relativ niedrig 

sind. D i e Personentar i fe hingegen dürften zu einer 

E i n s c h r ä n k u n g des Reiseverkehrs führen, mit ent

sprechenden R ü c k w i r k u n g e n auf den inneröstei^ 

reichischen Fremdenverkehr . •'• 

3 ) I m Jahre 1948 entfielen v o m g e s a m t e n Transport-
vo lu inen (27-4 MiH. 0 fo lgende A n t e i l e auf d ie einzelnen 

—Zonen?• — . 

1 — 100 km. . . . . . 50*5% . wff:1 

101—200 „ I9'4% ' 

201— 300 „ iro% ;;i.;v' 

301— 400 „ 8-7%' ,f,p:. 

401—1000 „ ,10-4% .ftf£fo 

I n s g e s a m t 100-0% ''tty*' 
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Außenhandel 
Dazu statistische Übersichten $. 215—216 

I m M a r z erreichten sowohl die E i n f u h r als auch 

die A u s f u h r einen neuen Höchststand. D i e Hinfuhr 

stieg, bei weiterer A u s n u t z u n g der D r a w i n g R i g h t s 

(Ziehungsrechte), um 23-8%; auf 363-8 M i l l . S , die 

Ausfuhr um 22-2%' auf 286-9 M i l l . S . Gemäß der 

schweizerischen Außenhandelsstat ist ik , die bereits 

für A p r i l vor l iegt , g i n g die Einfuhr aus Österreich 

vom M ä r z auf A p r i l von 5*6 M i l l . auf 5-4 Mil l . 

Franken zurück, so daß die V e r m u t u n g naheliegt, 

daß die österreichische A u s f u h r im A p r i l , dem 

Saisonverlauf entsprechend, leicht z u r ü c k g i n g 1 ) . 

Die Resultate des Außenhandels für das erste 

Viertel jahr zeigen eine deutliche Aufwärtsentwick

lung. D e r E i n f u h r w e r t w a r um 1 7 - 6 % größer als 

im vierten Q u a r t a l 1948 und um 69-6% größer als 

im ersten Q u a r t a l des V o r j a h r e s . B e i m A u s f u h r w e r t 

betragen die entsprechenden Steigerungen 1 2 - 5 % 

und 1 2 1 - 6 % . 

E i n f u h r A u s f u h r 
in M i l l i o n e n S c h i l l i n g 

I. Q u a r t a l 1948 . . . 544-9 33Ö'2 

I V . „ 1948 -. . . 785-6 662-4 

I. „ 1949 • • • 924-0 745 -o 

Das dritte Lohn-Preis-Abkommen w ird voraus

sichtlich auch den E x p o r t beeinflussen. D i e . g e g e n 

wärt ige P r a x i s der variablen A g i o s und der K o m 

pensationsgeschäfte hat den effektiven Wechselkurs 

zwar bereits so anpassungsfähig gemacht, daß ein-

Großteil der Exportgeschäf te grundsätz l ich auch bei 

einer merklichen Preiserhöhung abgewickel t werden 

könnte. Die F r a g e ist nur, wie w e i t der Inlandsmarkt 

noch in der L a g e sein wird , die aus Kompensat ions-

und Agiogeschäften importierten W a r e n zu höheren 

Preisen aufzunehmen. Andererse i ts w i r d viel leicht 

die schwieriger gewordene Ü b e r w ä l z u n g der höheren 

Kosten auf dem Inlandsmarkt manche F i r m e n ver

anlassen, künft ig dem E x p o r t mehr A u g e n m e r k zu

zuwenden. 

Die beabsichtigte Valorisierung der Zolle auf 

' *) D i e Außenhandelisziffern m i t der S c h w e i z s ind al ler
dings nicht mehr im gle ichen Maße w i e in den Jahren 1946 

und 1947, a ] s ^ e S c h w e i z in fo lge der besonderen N a c h 
kriegsverhältnisse der w ich t ig s t e Handelspartner Österre ichs 
j^ar, ein Spiege lbi ld für die E n t w i c k l u n g des g e s a m t e n 
-sterreiclhischen Außenhandels . ( I m Jahre 1946 g i n g e n 36-4-/0 -

l d i m Jahre 1947 25-2% der ös te i re ich i schen A u s f u h r in 
fe Schweiz , i m Jahre 1948 aber nur 13-3% und i m ersten 
Jiartai 1940 nur noch 6*5%.) Andererse i t s bes i t z t d ie 
.«rreichische a u s f u h r nach der S c h w e i z i n s o f e r a e reprä-

B * a u v e n Charakter, als s ie e ine besonders große K o l l e k -
typischer österreichischer A u s f u h r g ü t e r enUhiält. 

ungefähr das Dre i fache des gegenwärt igen N i v e a u s 

(3-26 S per Goldkrone statt i - — S) b e w e g t sich 

innerhalb bescheidener Grenzen, kann aber — falls 

nicht w i e bisher A u s n a h m e n in breiterem M a ß e ge

währt werden — gerade bei einigen wichtigeren 

W a r e n , w i e Nahrungsmitte ln , die z u m offiziellen 

Wechselkurs eingeführt werden und noch d e r . P r e i s 

kontrolle unterliegen, preislich stärker ins Gewicht 

fallen. Bei W a r e n , die im Kompensat ions- oder A g i o 

verkehr eingeführt werden und deren P r e i s e ohne

hin die Mögl ichkeiten des Inlandsmarktes g a n z aus

schöpfen, w ü r d e eine solche Pre iss te igerung kaum 

eintreten können. D i e Zol lerhöhung w ü r d e hier nur 

die E x p o r t e , deren Rentabi l i tät von dem realisierten 

Net toer trag der importierten Güter abhängt, e twas 

einschränken. D i e daraus entstehende Minderpro

duktion kann natürlich durch eine Mehrprodukt ion 

für den Inlandsmarkt in den zol lgeschützten Indu

strien ausgeglichen werden. N u r ist anzunehmen, daß 

die meisten schutzbedürft igen Industrien bereits 

beute durch die direkten Maßnahmen der A u ß e n 

handelskontrolle hinreichend geschützt sind, so daß 

eine Zol lerhöhung keine besondere stimulierende 

W i r k u n g haben wird . 

E i n e weitaus größere Gefahr für den österreichi

schen E x p o r t sind die wachsenden Schutsmaßnahmen 

in anderen Ländern. Insbesondere der Beschluß der 

italienischen Regierung , den Zol l tari f zu revidieren 

und einen „ temper ier ten" Protekt ionismus einzufüh

ren, der nebst der L a n d w i r t s c h a f t v o r al lem der 

mechanischen und der Schwerindustr ie zugute kom

men soll, kann für die österreichische A u s f u h r un

angenehme Folgen haben. D i e A t t r a k t i o n , welche 

die Kompensat ionsgeschäfte infolge ihrer größeren 

Proütmögl ichkeiten ausüben, und die Tatsache , daß 

Ital ien bei weitem unser wichtigster K o m p e n s a t i o n -

partner ist, haben dazu geführt, daß Italien in -wach

sendem M a ß e unser führender Handelspartner ge

worden ist. Sein A n t e i l an unserem Außenhandels

umsatz (Einfuhr plus A u s f u h r ) st ieg v o n 10-9% 

in 1947 auf 1 3 - 6 % in 1948 und i S - 6 % ' im ersten 

Quarta l 1949. Im M ä r z 1948 verdrängte Ital ien die 

S c h w e i z von der ersten Stelle unserer A u s f u h r p a r t 

ner und im M ä r z 1949 trat es auch auf der Einfuhr

seite an die erste Stelle, indem es die Einfuhrzi f fern 

aus Deutschland überflügelte. In unserer A u s f u h r 

nach Italien spielen die Produkte der S c h w e r - und 

—-Metatiindusüie_£ine- wicht ige Rol le . Im Jahre 194S 

machten sie 39-4%' der Gesamtausfuhr nach Italien 

aus. D i e Ä n d e r u n g des Zol lregimes in Italien, 

ebenso w i e die beabsichtigte italienisch-französische 

Zollunion, können daher für den österreichischen E x 

port sehr nachhaltige W i r k u n g e n haben. 


