
Die wirtschaftliche JLage in Österreich 

Währung, Geld- und Kapitalmarkt 
Daun statistische Übersichten S. 146—14! 

Seit Jahresbeginn ist eine deutliche V e r l a n g 

samung der Notenumlaufs zunähme und eine A b n a h m e 

des Gesamtumlaufes (Notenumlauf + freie V e r 

bindlichkeiten der Nat ionalbank) z u beobachten. 

Während der Banknotenumlauf im zweiten H a l b j a h r 

1948 monatlich durchschnittl ich um 193 M i l l . S zu

nahm, stieg er i m Jänner nur um 34 M i l l . S , im 

Februar um 147 M i l l . S und im M ä r z u m rund. 

17 Mil l . S 1 ) . D i e durchschnittl iche monatl iche Z u 

wachsrate des Banknotenumlaufes b e t r u g damit im 

1. Quartal 1949 nur rund 66 Mil l . S . Gle ichzei t ig 

verminderte sich der Gesamtumlauf u m durchschnitt

lich 72 Mil l . S pro M o n a t . 

E s w ä r e sicherlich verfehlt, diese E n t w i c k l u n g 

einem Abflauen der K o n j u n k t u r — ähnlich w i e es in 

anderen L ä n d e r n tatsächlich der F a l l ist — z u z u 

schreiben. D a g e g e n spricht nicht nur, daß die 

Kreditausweitung der Kredi t inst i tute — die seit 

fünf Monaten überwiegend mit H i l f e v o n B u n -

desschatzscheinen nach § 2, 1 b der N o v e l l e z u m 

Notenbanküberleitungsgesetz finanziert w i r d — 

weiter anhält, sondern auch das unausgeglichene 

Budget des Staates, das eher eine neue E x 

pansion erwarten läßt . D a ß sich die Zunahme des 

Notenumlaufes dennoch ver langsamt hat, ist fast 

ausschließlich auif den E i n l a u f von außergewöhnl ich 

hohen Erlösen aus Hi l fs l ie ferungen auf die Sperr

konten öffentlicher Stellen (der Z u w a c h s b e t r u g im 

1. Quartal 708 Mil l . S) zurückzuführen. Da in den 

kommenden Monaten die Er löse zwangsläuf ig wieder 

zurückgehen werden (im Durchschnitt w i r d mit 

einem monatlichen E i n g a n g von rund 180 M i l l . S 

gerechnet), ist wieder mit einer stärkeren A u s 

weitung des Notenumlaufes zu rechnen, sofern 

"nicht neue antiinflationistische Einflüsse w i r k s a m 

werden. 

rf" 'Im einzelnen ergaben sich im M ä r z folgende 

.Veränderungen: Der Banknotenumlauf erhöhte sich 

' ^ 1 7 Mil l . S (von 5.816 M i l l . S auf 5.833 M i l l . S ) 

d die freien Verbindlichkeiten der Nat ionalbank 

j % Kredit institute um 4 Mil l . S (auf 362 M i l l . S ) , 

^ Das ist die geringste monatliche Notenumlaufs-
äjng seit der Wälbrungs reform. 

während die öffentlichen Stellen von ihren freien 

Guthaben 82 M i l l . Ö a b h o b e n 2 ) . D a d u r c h vermin

derte sich der Gesamtumlauf (Noten -f- freie V e r 

bindlichkeiten der Nat ionalbank) u m 60 M i l l . S. D i e 

z e i t w e i l i g gesperrten K o n t e n offentlicher Stellen 

wiesen einen Net tozuwachs von 282 M i l l . S (auf 

r.095 M i l l . S) auf. 

D e n Veränderungen auf der Pass ivse i te ent

sprach auf der A k t i v s e i t e die Übernahme von B e -

satzungskostenschatzscheinen im B e t r a g e von 

163 Mil l . S 3 ) und von Wechseln in Höhe von 

40 M i l l . S (davon 36 M i l l . S Wiederauf bau Wechsel, 

die bekanntl ich v o n der Nat ionalbank auf Grund 

der D e z e m b e r fre igäbe von 600 M i l l . S rehnanziert 

werden) . A u ß e r d e m erhöhte sich der Devisen- und 

Valutenbestand der Nat ionalbank um 19 M i l l . S 

(auf i n M i l l . S ) , während die Bundes schatzscheine 

nach §. 27 W . Sch. G. u m 2 M i l l . S abnahmen. 

D i e Hinlagen bei den Kreditinstituten st iegen 

im F e b r u a r um 152 M i l l . S (auf 6.278 M i l l . S ) ; 

davon entfielen 89 M i l l . S auf Scheckeinlagen und 

63 M i l l . S auf Spareinlagen. D e r Spareinlagen

z u w a c h s betrug damit in den beiden Monaten 

Jänner und F e b r u a r 123 M i l l . S . 

A u f dem Aktienmarkt w a r die K u r s e n t w i c k l u n g 

uneinheitlich. D e r I n d e x von 23 Industrieaktien sank 

bis Mit te A p r i l um I - I % (von 281*2 auf 278-2; 

M ä r z 1938 = 100), wobei jedoch nur die A k t i e n der 

B a u - und der Zuckerindustr ie ger inge Kurse inbußen 

erlitten, w ä h r e n d sich die K u r s e anderer A k t i e n 

(insbesondere der Papierindustr ie) sogar etwas er

holen konnten. D e r K u r s der Bundes Schuldverschrei

bungen 1947 st ieg von Mit te M ä r z bis Mit te A p r i l 

um 1-3% (von 60 S auf 6 0 7 5 S pro 100 S N o m i n a l e ) . 

Zur Kreditstatistik 

D i e kürz l i ch veröffentlichte Kredi ts ta t i s t ik per 

Ende D e z e m b e r 1 9 4 8 4 ) , die für das letzte Quarta l 

z ) Der Bestand auf diesem Konto betrug am 31. März 
noch rund 602 Mill. S- - - -

3 ) Bis Ende Marz wurden bereits rund 775 Mill. S 
dieser Schatzscheine refmanziert. 

*) Mitteilungen des Direktoriums der österreichischen 
Nationalbank, Jg. 1949, Nr. 3 vom 15. März 194?. 
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3"94S die bisher größte Zunahme (um 7 7 0 M i l l . S 

auf 4.206 M i l l . S) der aushaftenden K r e d i t s u m m e 

aufweist, ermöglicht nunmehr eine Übers icht über 

die Entwicklung des Kredi tvo lumens im Jahre 1948. 

Danach wurde das Kreditvolutrnen in der Zeit vom 

3*. Dezember 1947 bis 3 1 . Dezember 1948 um 

2,060 Mill . S , d. i. um 9 6 % , erhöht. 

A m stärksten (dem B e t r a g nach) haben die 

Großkredite (über 50.000 S) zugenommen (um 

1.731 Mil l . S oder 1 0 6 % ) , deren A n t e i l an der g e 

samten aushaftenden K r e d i t s u m m e von 7 6 % auf 

80% stieg. D i e K r e d i t e niedrigerer Hohe, die eben

falls absolut zugenommen haben, sind ante i lsmäßig 

zu rückgegangen. 

Bezügl ich der Kreditlauf seit ist die relative E r 

höhung der mittelfrist igen K r e d i t e bemerkenswert . 

Während der A n t e i l der kurzfr is t igen K r e d i t e (bis 

3 Monate) mit 2 2 % unverändert blieb, verdoppelte 

sich jener der mittel fr ist igen K r e d i t e (3 bis 12 

Monate) im L a u f e des Jahres von 1 5 % auf 2 9 % . 

Die langfrist igen K r e d i t e (über 12 Monate) nahmen 

zwar absolut zu , ihr A n t e i l an der Gesamtsumme der 

aushaftenden K r e d i t e verminderte sich jedoch von 

63 % auf 49 % • 

D i e Verteilung der aushaftenden K r e d i t e auf die 

kreditgebenden Institute ze igt ebenfalls einige V e r 

änderungen. D i e Sparkassen haben an Bedeutung ein

gebüßt, während die landwirtschaft l ichen K r e d i t 

genossenschaften ihre K r e d i t s u m m e um 1 5 4 % und 

damit ihren A n t e i l a m gesamten Kredi tvo lumen von 

5 ' 5 % auf 7 % erhöhen konnten. E i n e etwas geringere 

Steigerung (um 1 2 1 % ' bzw. antei lsmäßig v o n 5 % 

auf 6 % ) wiesen die von gewerbl ichen K r e d i t g e n o s 

senschaften gegebenen K r e d i t e auf. D e r A n t e i l der 

Banken ist mit rund 7 0 % gleichgeblieben. 

A u c h im Kreditbedarf der einzelnen Wirt

schaftszweige sind Änderungen eingetreten. D e r ab

solut größte T e i l des Zuwachses an gewährten K r e 

diten entfiel auf Industrie und B e r g b a u , deren V e r 

schuldung um 950 Mil l . S (-(- 1 0 7 % ) auf 1.836 

Mil l . S stieg. E s folgen Handel und V e r k e h r mit 

einem Z u w a c h s von 290 M i l l . S (-j- 1 0 9 % ) , son

stige Kredi tnehmer mit 275 M i l l . S ( + 7 3 % ) , 

das Gewerbe mit 23S Mil l . S ( + 1 0 4 % ) , die 

Landwir tschaf t mit 194 M i l l . S ( + 1 0 6 % ) und 

die L ä n d e r und Gemeinden mit 1 1 4 M i l t S~" 

("f 5 6 % ) . Infolge der verschiedenen perzen-

tuellen Zunahme der K r e d i t e verschob sich die 

Struktur des Kredi tvolumens zugunsten der In

dustrie und des Bergbaues von 4 1 % E n d e 1947 auf 

4 4 % E n d e 1948, bei Handel und V e r k e h r von 1 2 % 

auf 1 3 % ' , beim Gewerbe von 10*7% auf 1 1 % und 

bei der L a n d w i r t s c h a f t von S ' 6 % auf 9 % , während 

der Ante i l der L ä n d e r und Gemeinden und der 

sonstigen Kredi tnehmer zurückging . 

^Preise, Lebenshaltungskosten, Löhne 

Dusu statistische Übersichten $. 148—150 

D i e Arbeiternettotarif löhne blieben im A p r i l 

weiterhin unverändert auf 376*5 (Apr i l 1945 = 100). 

E ine V e r b e s s e r u n g der Jahresbezüge w u r d e den 

Öffentlichen Angestel l ten in F o r m eines 1 3 . Monats

gehaltes, das in z w e i Terminen (zur Jahresmitte und 

z u m Jahresende) ausbezahlt wird , zugesichert. Der 

in den beiden Monaten Dezember und Jänner beob

achtete — hauptsächlich saisonbedingte — R ü c k g a n g 

der Arbeiternettoverdienste k a m im F e b r u a r bereits 

wieder z u m Sti l lstand. D e r V e r d i e n s t i n d e x erhöhte 

sich infolge einer stärkeren Ste igerung der Fach

arbeiter- und Hil fsarbeiterverdienste , die durch 

einen R ü c k g a n g der Verdienste der Arbeiter innen 

nur tei lweise kompensiert wurde, wieder g e r i n g f ü g i g 

(um • 0-3%, von 3 0 1 7 auf 302-6; A u g u s t 1938 

= 100). 

D i e seit Jahresbeginn w i r k sa m e T e n d e n z sinken

der Preise hielt in der Berichtsperiode noch an. 

Im A p r i l machte sich jedoch eine gewisse Unruhe 

bemerkbar, die durch die (mangels genauier Infor

mationen viel fach verzerrt) in die Öffentlichkeit 

dringenden Nachrichten über die schwierige Budget

lage sowie über kommende P r e i s - und Tari ferhöhun

gen ausgelöst wurde. D i e al lgemeine Unsicherheit 

könnte leicht die A n s ä t z e für weitere Preissenkun

gen zerstören und zu einem neuen Preisauftrieb 

führen. Vere inze l t dürfte bereits i m Rahmen der 

al lerdings begrenzten Liquidi tät der Unternehmer — 

in E r w a r t u n g kommender P r e i s - und Lohnerhöhun

gen — W a r e zurückgehalten werden. Z u einer deut

lichen U m k e h r der Pre isentwick lung ist es bisher 

nicht gekommen. N u r die besonders empfindlichen 

„ s c h w a r z e n " Devisenkurse sind in der Zeit von 

E n d e F e b r u a r bis E n d e M ä r z stärker (um 1 3 % ) ge

s t i e g e n 1 ) . 

D i e freien Versteigerungspreise im Wiener 

D or ot h e u m sanken bis Mitte A p r i l um weitere 5*2 % • 

Bernerkenswert ist der neuerliche R ü c k g a n g des 

Goldpreises um 1 3 7 % 2 ) und des Pre ises für Diaman-

— t e n - u m - 2 3 - i % . A u c h Teppiche erlitten — allerdings 

hauptsächlich saisonbedingte — Preiseinbußen,. 

1 ) In den ersten Apriltagen sanken die „schwarze^ 
Devisenkurse .allerdings wieder um 6 % ; sie lagen a 

immer noch um 7% über den Kursen zu Ende Februar. 
s ) Seit November 1948 ist der Goldpreis um 4 4 % 

sunken. 



ft 4 
4 9. 

135 

Die Schwarzmarktpreise für Nahrungsmit te l 

gingen bis M i t t e A p r i l um weitere 5*7% z u r ü c k (auf 

8*3; M a r z 1 9 3 8 = i ) 1 ) . W e i ß e s Mehl , S c h w a r z b r o t , 

Schmalz und ö l wurden bi l l iger, während die P r e i s e 

für Rindfleisch und Z u c k e r leicht stiegen. D e r 

Schweinefleischpreis blieb unverändert . I m D u r c h - ^ 

schnitt betragen die „ s c h w a r z e n " Nahrungsmit te l 

preise nur noch das Zweieinhalbfache der offiziellen 

Preise. 

A u f den freien Märkten hielt in der Berichts

periode im allgemeinen die Preissenkungstendenz 

ebenfalls we i ter an. T e e , K a k a o , Schokolade und 

andere importierte Genußmittel — w i e Mandeln, 

Rosinen, N ü s s e , Südfrüchte — wurden trotz vielfach 

hemmender Richtpreisfestsetzung b i l l i g e r 2 ) . A u c h die 

Preise für freie E i e r (Uberkontingenteier) sanken 

(teilweise unter dem D r u c k von I m p o r t e n ) ; seit 

Ostern sind al lerdings wieder Preisste igerungen zu 

beobachten. 

Die offiziellen Preise blieben, abgesehen von den 

Zigarettenpreisen, unverändert . A l l e r d i n g s finden 

weiterhin indirekte Preissenkungen (in F o r m von 

Qualitätsverbesserungen) statt, die insbesondere bei 

Text i l ien, bei denen sich die E R P - L i e f e r u n g e n auszu

wirken beginnen, fühlbar sind. D e r starke R ü c k g a n g 

der Zigarettenpreise auf dem S c h w a r z e n M a r k t in 

den letzten Monaten zwang den F i s k u s im A p r i l z u 

weiteren Preisherabsetzungen für Regiez igaret ten 

(„Jonny" um 15 g oder 3 0 % , „ A u s t r i a I " und „ S p e -

z ia l " um 15 g oder 3 7 * 5 % ) . D e r E r f o l g dieser P r e i s 

senkungsaktion läßt sich noch nicht beurteilen. W e n n 

auch der illegale A b s a t z amerikanischer Zigaretten 

zugunsten der „ J o n n y " vorübergehend zurück

gedrängt wurde, so ist doch damit zu rechnen, daß 

auch die Schwarzmarktpreise für amerikanische 

Zigaretten noch gesenkt werden können. D e r A b s a t z 

der bulgarischen Zigaretten w i r d durch die b is 

herige V e r b i l l i g u n g der Regiez igaret ten k a u m ge

troffen. 

Die Lebenshaltungskosten nach einem friedens

mäßigen Verbrauchs Schema blieben bis Mit te A p r i l 

fast unverändert. Gestiegen sind der R e i s p r e i s 8 ) , der 

Preis für zugeteilte E i e r 4 ) sowie saisonbedingt die 

Preise für Ä p f e l und Kartoffel . Diese Verteuerun

gen wurden jedoch durch einen saisonbedingten 

x ) Seit 15. Dezember 1948 sanken die ^schwarzen" 
Nahrungsmittelpreise um 3 1 - 6 % . 

2 ) In letzter Zeit scheint jedoch auch hier die Preis
senkungstendenz zum Stillstand gekommen zu sein. ' 

^ - ^ n l ä l ^ i c l 1 ^ Osterzuteilung wurde der Preis neu 
fes tgesetzt und dem Wellmarktniveau nähergebracht. 

. *) Die kürzlich verfügte Staffelung der Preise für 
ontingenteier nach Qualität und Gewicht ergab im arith-

schen Durchschnitt eine geringfügige Erhöhung. 

R ü c k g a n g des Spinatpre ises 5 ) sowie durch die V e r 

b i l l igung v o n T e e und K a k a o etwas überkonipen-

siert, so daß der I n d e x von 227*92 auf 227-27 (Apr i l 

1945 = r 100) sank. D i e V e r b i l l i g u n g der Zigaretten 

k a m im Lebenshaltungskostenindex nicht z u m A u s 

druck, da in ihm nur die bi l l igste Sorte ( A u s t r i a I I I ) 

enthalten ist, deren Pre is unverändert blieb. 

Ernährung 
Dazu statistische Übersichten S. 151 

D i e Inlandsaufbr ingung rationierter N a h r u n g s 

mittel g i n g in der 52. Zutei lungsperiode (28. M ä r z 

bis 24. A p r i l ) v o r w i e g e n d saisonbedingt zurück.. Z u 

folge ger ingerer Abl ie ferungen v o n Fleisch, F e t t und 

Kartof fe ln w u r d e der Kalor ienbedarf n u r zu 3 7 % ; 

aus der E i g e n a u f b r i n g u n g gedeckt, gegenüber 3 9 % 

in den beiden Vorper ioden, 

D i e Geim'deabl ie ferungen w a r e n im M ä r z 

weiter rückläufig, übertrafen jedoch — einschließlich 

der Überkontingentl ieferungen — die Le is tungen des 

Vor jahres . D e r Gesamtstand der Abl ie ferungen w a r 

E n d e M ä r z bei allen Produkten — ausgenommen 

H a f e r — höher als zum gleichen Zeitpunkt des V o r 

jahres. 

Stand der Getreideablieferungen 1948 und 194g 
Brotgetreide Gerste Hafer Mais 

194S 1949') 1948 1949') 1948 1949 1948 1949 
in IOCO 1 

31. I. 149 I98 26 32 l 8 14 36 15 

28. II. 152 202 27 34 19 14 ' ' 16 18 

3 1 . III. 154 205 28 35 20- 14 16 18 
1 ) Einschließlich der Überkontingentlieferungen. 

A u f das K o n t i n g e n t standen indessen E n d e M ä r z 

noch immer. 37.000 r Brotgetreide, -15.000 t Gerste, 

6.000 t H a f e r und 5.000 i M a i s aus, die kaum noch 

aufgebracht werden dürften. D a die Getreidepreise 

für Kont ingent l ie ferungen nur bis E n d e M ä r z g e 

stützt w u r d e n (ab 1. A p r i l gelten nur noch die alten 

Grundpreise zuzüg l i ch der entsprechenden Monats^ 

z u s c h l a g e 0 ) ) , besteht k a u m noch ein A n r e i z für 

weitere L ie ferungen auf das Kont ingent . A u ß e r d e m 

dürfte die vol le "Ablieferung auch an der unrichtigen 

U m l e g u n g der Kont ingente scheitern. D a g e g e n ist 

noch mit weiteren .Uberkontingentl ieferungen: zu 

rechnen, da die Produzenten, die noch Getreideüber-

ß ) Tatsächlich war der Spinatpreis, bis kurz vor dem 
_SflichUg-£MQhatsmitte) stärker gesunken; die erhöhte Nach

frage in den Tagen vor Ostern (Gründonnerstag und Kar
freitag sind traditionelle Tage erhöhten Spmatkonsums), in 
die der Stichtag fiel, trieb.den Preis -wieder- hinauf. ; 

°) Je nach Preisgebiet für 100 kg: Weizen S 53'8o. bis 
57-10, Roggen 8 49'40 bis 5 * ' 9 ° . Gerste S 4 7 ' — (und die 
eventuell vorgeschriebenen Qualitätszuschläge), Hafer 
S 44"—, Körnermais S 44*—. 
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Schüsse besitzen, auch weiterhin die hohen Ü b e r k o n -

tingentpreise v o n S 1*37 für W e i z e n , S i"26 für 

R o g g e n und S 2 - — für Gerste erhalten. 

D i e wei ter zunehmende A7"«7Wzauf b r i n g u n g er

reichte im F e b r u a r mit einer durchschnittl ichen 

T a g e s m a r k t l e i s t u n g v o n 1 7 S kg je K u h den bisher 

höchsten Nachkriegsstand. Die günst ige A b l i e f e r u n g 

dürfte nicht zuletzt auf die — infolge der zunehmen

den Besserung der allgemeinen Nahrungsmit te l Ver

sorgung — ger ingeren Absatzmögl ichkei ten auf dem 

Schwarzen M a r k t zurückzuführen sein. D i e bessere 

MÜchanl ieferung nach W i e n ( i m M ä r z w a r e n es je 

T a g i m Durchschnitt fast 400.000 L i t e r ) gestattet es , 

den W i e n e r Kaffeehäusern tägl ich 4.000 L i t e r einer 

qualitativ höherwert igen M a g e r m i l c h zuzutei len. 

D i e FeffVersorgung hat sich in der 52. Z u 

tei lungsperiode gebessert. D u r c h die anhaltend gün

st ige Rohstof fversorgung der Fett industr ie sowie die 

Bereitstel lung von Schweineschmalz aus der U S A -

H i l f e ge lang es nicht nur, ab 28. M ä r z die vol le vor

gesehene Fet trat ion von 30 dkg wöchentl ich für den 

N o r m a l v e r b r a u c h e r auszugeben, sondern auch a l le 

L ie ferrückstände aus den Vorper ioden abzudecken. 

A u ß e r d e m w u r d e den W i e n e r Normalverbrauchern 

in der O s t e n v o c h e erstmalig seit K r i e g s e n d e V 8 kg 

Butter im R a h m e n der vorgesehenen Fettrat ion zu

geteilt . D e r Mehrbedarf w u r d e teils durch die er 

höhte Mi lchaufbr ingung und teils durch die K ü r 

z u n g der Butterzute i lungen der Bundesländer ge

deckt, deren Fettrat ion überwiegend durch K u n s t 

speisefett, ö l und Schmalz erfüllt wurde. A u ß e r d e m 

w u r d e n durch eine K ü r z u n g der Butterrat ionen für 

K i n d e r und Jugendliche in W i e n innerhalb zweier 

Wochen e t w a 60.000 kg But ter eingespart , die einen 

T e i l des Gesamtbedarf es der W i e n e r N o r m a l v e r b r a u 

c h e r 1 ) deckten (bei einer Zutei lung von V s kg j e 

N o r m a l Verbraucher und W o c h e mußten etwa 

165.000 kg aufgebracht werden) . M a n hofft, m i t der 

erwarteten weiteren Zunahme der Milchablieferun-' 

gen v o n der 54. Zutei lungsperiode an (ab 23. M a i ) 

laufend den W i e n e r Normalverbrauchern B u t t e r — 

zumindest V B kg j e V e r s o r g u n g s p e r i o d e — zuteilen 

zu können. D i e Butterausgabe an die N o r m a l v e r 

braucher w ä r e vom ernährungsphysiologischen 

Standpunkt zu begrüßen, da sie den Geschmack der 

E r n ä h r u n g verbessert und den A n t e i l t ierischer N a h 

rungsmittel a m Gesamtverb rauch erhöht. ~ ~ ~ ~ 

D i e Fleisch Versorgung stockte, da die E r w a r 

tung einer Fleischpreiserhöhung die Produzeuten ver-

anlaßte, mit den Viehabl ieferungen zurückzuhalten. 

D i e L ie ferrückstände der Bundesländer an W i e n be-

*•) Ausgenommen die von Niederösterreich versorgten 
Randgebiete. 

trugen E n d e M ä r z nahezu 900 t und dürften sich im 

L a u f e des A p r i l wei ter vergrößert haben. D a s da

durch entstandene Fleischdefizit w u r d e durch die 

A u s g a b e v o n Gefrierfieischvor raten e twas verkle i 

nert, jedoch nicht beseitigt. 

D e r Bereich der freien Nahrungsmit te l w u r d e 

durch die a m 24. M ä r z verfügte A u f h e b u n g der B e 

wirtschaftung von Mohn, Obstpuilpe, Sojabohnen und 

Sojaerzeugnissen sowie Biertreber etwas erweitert . 

Gleichzeit ig laufen Verhandlungen mit den Al l i ier ten 

über die F r e i g a b e von Kartoffeln, M a i s g r i e ß , H ü l 

senfrüchten, Rol lgerste , Haferflocken und Kaffee

mitteln. Sol l te die Bewir tschaf tung für diese P r o 

dukte aufgehoben werden, so w i r d sich der Lebens-

mittelaufruf auf einige wenige Nahrungsmitte l , wie 

B r o t b z w . Mehl, Fleisch, Fett , Z u c k e r beschränken, 

die nur noch einen T e i l des gesamten tatsächlichen 

Kalor ienverbrauches umfassen. D e r V e r b r a u c h wird 

sich durch die F r e i g a b e k a u m vergrößern, da bereits 

heute e in Großtei l der aufgerufenen Hülsenfrüchte, 

Rol lgerste und Haferflocken nicht mehr gekauft 

w i r d . 

D u r c h die F r e i g a b e des V e r k a u f s und die Auf

hebung der P r e i s r e g e l u n g für Überkontingenteier 

werden seit M ä r z k a u m mehr Kontingenteier abge

liefert. D a g e g e n hat sich das A n g e b o t an freien Über

kontingent eiern wei ter erhöht. D a jedoch gleich

ze i t ig auch die Nachfrage , v o r al lem wegen der 

Osterfe iertage, gestiegen ist, hat sich, der Pre is , ab

gesehen von vorübergehenden, durch die Konkurrenz 

der ebenfalls frei ausgegebenen ausländischen Eier 

hervorgerufenen Pre isschwankungen auf S r — 

bis S 1*10 e r h ö h t 2 ) . E i n Sinken der Eierpreise 

hätte ausreichende und bil l ige Importe zur V o r 

aussetzung, da die Frühjahrsproduktions spitze bald 

zu E n d e gehen dürfte, während der Verbrauch, 

vor allem in W i e n , infolge der unzulänglichen und 

auf dem S c h w a r z e n M a r k t relat iv teuren Fleischver-

sorgung, we i ter steigt. 

D i e Obst- und GmMS^ver sorgung w a r weiterhin 

übersaisonmäßig gut. U m f a n g r e i c h e Karfiolimporte 

aus Ital ien verursachten vorübergehend in Wien 

einen starken P r e i s s t u r z von durchschnittlich S 4 — 

auf S 1*— bis S 2 - — je kg. D a s A n g e b o t an Obst 

w a r infolge der reichlichen Einfuhren v o n Südfrüch-

-teh-und der . noch immer großen V o r r ä t e an inländi

schen Ä p f e l n e twa zehnmal so hoch w i e im M ä r z des 

Vor jahres . Kartof fe l importe aus H o l l a n d ermöglich

ten eine reichliche Kartof fe lversorgung Wiens (die 

Zufuhren erreichten im M ä r z etwa das Vierfache vom 

gleichen Monat des V o r j a h r e s ) . 

*) Der Erzeugerpreis beträgt derzeit etwa 75 Groschen. 



D i e V e r s o r g u n g mit freien ausländischen Nah-

rungs- und Genußmitteln hat sich v o r allem dadurch 

gebessert, daß einzelne W a r e n , die bisher fast aus-

schließlich im W e g e von Liebesgabensendungen nach 

Österreich kamen, nunmehr in größerem A u s m a ß 

auch regulär eingeführt werden. So w a r die E i n f u h r 

von T e e , Kaf fee und K a k a o zusammen im Jänner 

etwa viermal und die E i n f u h r von sonstigen N a h -

rungs- und Genußmitteln (bei denen u. a. auch Scho

kolade mitgerechnet wird) e t w a doppelt so hoch wie 

im Durchschnitt des Vor jahres . In den folgenden M o 

naten dürften sich die Importe wei ter erhöht haben. 

Die Preise dieser W a r e n sind infolge des zunehmen

den Angebotes und der Ste igerung des freien Schil

lingkurses in Zür ich von Jänner bis A p r i l im D u r c h 

schnitt um etwa 40 %' gefallen. 

Die sinkende Preistendenz dieser, lange Zei t 

nicht erhältlichen W a r e n führte zu einer starken 

Nachfragebelebung, die durch die Osterfe iertage zu

sätzlich verstärkt wurde. 

Entwicklung der Preise einzelner freier Nahrungs- und 
Genußmittel in Wien im Jahre 19491) 

3. -9. I. 7. — 13. II. 7- — 13. III. 4. — 10. IV. 
Verbraucherpreis in S je kg 

Schokolade . . 60 - 85 54 - 83 45 — 70-50 40 — 56 

Kakao . . . 5i — 68 *) 42 — 62 35 - 56 

Kaffee, gebr. . 4 8 - 76 36 — 72 38 - 76 36 - 70 

Tee So —210 80 - 1 8 5 60 - 1 5 8 34 — 20 

Rosinen. . . . 32 — 33 22 — 28») ii'7C — 24 d — 16 

Haselnüsse . • 33 — es 45 - S 6 42 — 55 28 — 40 

Mandeln . . . 45 - 67 43 — 59 38 - 50 33 — 38 

Ital-. Datteln 10 — 17 10- — 12 9 — II-20 

Ital. Feigen . 5-40— II 8 — 12 7 ' 5 ° - 10 

') Nach den Wochenausweisen des Marktamtes der Stadt Wien. — 
*) 3 1 - Jänner bis 6. Februar 1949. 

Auch das A n g e b o t an Geflügel hat durch größere 

Importe aus U n g a r n sowie durch erhöhte Anl ie fe

rungen aus dem Inland insbesondere vor Ostern zu

genommen. D a die Pre ise um durchschnittl ich 15 bis 

20 % niedriger als vor Weihnachten w a r e n und die 

Fleischrationen nicht voll erfüllt wurden, dürfte sich 

die Nachfrage etwas belebt haben. A u c h das reichlich 

frei angebotene Ziegenfleisch t r u g — infolge der 

hohen Preise al lerdings nur beschränkt — zur Auf

füllung der Lücken in der Fle ischvei s o r g u n g der 

Wiener Bevölkerung bei. 

Land- und Forstwirtschaft 
•Vasu statistische Übersichten S. 151 

Die großteils bereits abgeschlossene Frühjahrs-_ 

'Bestellung begegnete heuer keinen besonderen 

'Schwierigkeiten, da die Wit terungsbedingungen gün-

::. s*ig waren. D e r Mangel an landwirtschaft l ichen 

kräften w u r d e durch die gute V e r s o r g u n g mit 

t ischen und motorischen Zugkräf ten sowie mit 

^wirtschaft l ichen Maschinen in fast allen Fäl len 

ausgeglichen. D a g e g e n dürfte er bei den nachfolgen

den arbeitsintensiveren Pflege- und Erntearbeiten 

stärker ins Gewicht fallen. 

W ä h r e n d die im „ L o n g - T e r m - P r o g r a m m " der 

L a n d w i r t s c h a f t gesteckten, verhäl tnismäßig beschei

d e n e u 1 ) Anbauziele für 1949 bei Getreide und K a r 

toffeln ohne Schwier igkei ten vol l erfüllt wurden, 

dürfte die m i t 30.000 ha präl iminierte Zuckerrüben

anbaufläche, trotz der gewährten Preiserhöhungen, 

nicht erreicht worden sein. W e n n man auch den Feld

gemüseanbau, der infolge der gesunkenen' Gemüse

preise nicht mehr so lohnend erscheint, zugunsten 

des Rüben- (und Kartoffel-) A n b a u e s eingeschränkt 

hat, so hemmt doch der M a n g e l an qualifizierten S a i 

sonarbeitern die A u s w e i t u n g dieser arbeitsintensiven 

Kul turen . Insgesamt w u r d e daher heuer eine nur 

w e n i g größere Rübenfläche kontrahiert als im V o r 

jahr (27.000ha). V o n einem größeren Schädlingsbe

fal l blieben die auflaufenden Rübensaaten bisher ver

schont. 

D i e V e r s o r g u n g mit Dünger für den Herbst

und Frühjahrsanbau w a r bedeutend günst iger als in 

den letzten Jahren. A u f Grund guter Futter- und be

friedigender Streuvorräte stand heuer nicht nur mehr 

Sta l ldünger z u r V e r f ü g u n g , sondern auch K u n s t d ü n 

g e r w u r d e — K a l i s a l z ausgenommen — in relat iv 

großen Mengen angeboten und verwendet . Besonders 

g u t w a r dank verhäl tnismäßig hohen Importen die 

V e r s o r g u n g mit Phosphorsäure, an der es bisher be

sonders mangelte . B i s E n d e A p r i l 1949 wurden bei 

Superphosphat 1 3 1 % ' (78.8001) und bei T h o m a s 

phosphat 75 % (59.890 t) der P lanmengen (60.000 i 

b z w . 80.0001) bereitgestellt . Be i K a l k a m m o n s a l -

peter erhöhte sich der relativ hohe V e r b r a u c h des 

V o r j a h r e s noch um 1 1 % : D a g e g e n konnte der g e 

schätzte Bedar f der L a n d w i r t s c h a f t a n K a l i s a l z 

infolge ungenügender Importe nur zu 53 % gedeckt 

w e r d e n 2 ) ; die U n t e r Versorgung fällt jedoch nicht 

entscheidend ins Gewicht , da unsere Böden K a l i 

eher entbehren können als die übrigen Pflanzennähr

stoffe. Insgesamt dürfte der V e r b r a u c h an anorgani

schen Pflanzennährstoffen im laufenden Wir tschaf ts 

jahr dank der günst igen V e r s o r g u n g auf rund 1 5 0 % ' 

*) Nach den im Herbst 1948 vom Bundesministerium 
für Land- und Forstwirtschaft erlassenen bindenden und 
mit der kommenden Brotgetreidekontingentierung gekop-

—pelten—AsbaB-r-ichtlinien-müßte z. B. — auf Grund der zu
letzt amtlich ausgewiesenen Ackerfläche — die Brot-
getreidefläche für 194g 515.000 ha betragen. Demgegenüber 
wurde sie im „Long-Term-Programm" mit nur 466.000 ha 
angenommen. 

a ) Siehe auch: Nr. 1 (S. 7 ) und Nr. 2 (S. 51) der 
Monatsbericlhite des österreichischen Institutes für Wirt-
schaftsforschung, XXII . Jg. (1949). 

20 



138 .i 

gegenüber dem V o r j a h r b z w . auf rund 2 5 0 % ' gegen

über der V o r k r i e g s z e i t gest iegen sein. 

D i e Abgabepreise für die im Rahmen des M a r 

shal l-Planes importierten K u n s t d ü n g e r wurden äb 

M ä r z 1949 bei Super- und Thomasphosphat um rund 

5 0 % bzw. 4 0 % und bei K a l i s a l z u m 2 0 % erhöht. 

T r o t z d e m sind sie noch immer verhäl tnismäßig — 

im V e r g l e i c h zu den W e l t m a r k t p r e i s e n 1 ) für K u n s t 

dünger und im V e r g l e i c h zu den inländischen A g r a r -

preisen 2 ) — niedrig. A u c h gegenüber dem inländi

schen Kalkammonsaipeter , der unverbilHgt abgege

ben w i r d , sind die importierten D ü n g e m i t t e l noch 

verhäl tnismäßig bi l l ig , so daß die N a c h f r a g e trotz 

der erhöhten Abgabepreise g r o ß e r w a r als das 

A n g e b o t . 

Index der Kunstdünger preise 

1. XIL 1948 1. I I I . [949 

1937 = IOO 

Kalkammonsaipeter 20-5 o/0 N . . . 240*5 240*5 

Superphosphat i 8 o / 0 P a O s 132-9 2D2'2 

Thomasphosphat 1 8 % P a 0 B . . . . . U3"5 i6o"6 
Kalisalz 40 <70 K a O . • . 131-9 i56'3 

Gewogener Durchschnitti) 185-4 207-8 
x ) Gewogen nach dem vorkriegsmäßigen Verbrauch 

(nach Prof. Steden): Kalkammonsaipeter 5 1 % , Super
phosphat 1 6 % , Thomasphosphat 1 6 % , Kalisalz 1 7 % . 

E i n fühlbarer M a n g e l herrschte an bodenstän

digem gezüchteten Saatgut — der durch die w e n i g 

befr iedigende P o l i t i k der gestaffelten Kont ingent

un d Überkontingentpreise noch künst l ich gesteigert 

w u r d e — , so daß vie l fach bereits weitgehend abge

baute Sorten verwendet werden mußten. D a d u r c h 

w i r d der W i r k u n g s g r a d der besseren D ü n g u n g und 

damit auch ihre Rentabi l i tät verr ingert . In Zukunft 

wird es sich daher empfehlen, nicht nur für eine 

ausreichende D ü n g u n g , sondern auch für e in besseres, 

akkl imatisiertes S a a t g u t vorzusorgen. 

D e r Saatenstand ist durchschnitt l ich gut . 

Al lenthalben steht W i n t e r r o g g e n sehr üppig (teils 

durch zu dichte Saat b z w . einseitige D ü n g u n g ) . D a 

gegen hat W i n t e r w e i z e n durch F r o s t - und W i n d -

schäden gelitten. I m allgemeinen reichten die Nieder

schläge bisher, trotz relat iv ger inger W a s s e r v o r r ä t e 

in den Böden, für eine normale E n t w i c k l u n g der 

Saaten aus. A l l e r d i n g s w u r d e das Getreide in man

schen Gebieten Niederösterreichs durch W i n d e i n w i r 

k u n g und Flugerde- und Flugsandbi ldung wiederholt 

geschädigt , so daß tei lweise eine nochmalige Bestel

lung notwendig w u r d e . D a n k der relat iv ger ingen 

A u s d e h n u n g der Schadensgebiete und der nachfol

genden verhäl tnismäßig gunst igen W i t t e r u n g 3 ) 

waren jedoch die Erosionsschäden — entgegen den 

ersten Ver lautbarungen — nicht sehr groß . D i e 

Fe lder träge werden z w a r in diesen Gebieten, nicht 

zuletzt infolge einer stärkeren V e r u u k r a u t u n g etwas 

zurückbleiben; dagegen dürften die mit E r d e über

deckten Futterflächen, sofern es genügend regnet, 

gute E r t r ä g e geben. D e r W a c h s t u m s s t a n d der 

W i e s e n und W e i d e n sowie der Kleeschläge ist nor

mal . 

S-teino&ji hatte eine reiche B lüte und zeigt guten 

Fruchtansatz . E n t g e g e n den bisherigen Erfahrungen, 

w o nach Jahren mit guten Apfe lernten solche mit ge

ringen E r t r ä g e n folgen, ist heuer die Apfelblüte, 

ebenso wie im V o r j a h r , gut . D i e ausgiebigen Nieder

schläge im Sommer des V o r j a h r e s dürften die A u s 

bi ldung von Blütenknospen begünst igt haben. 

Energiewirtschaft 
Das» statistische Übersichten S. 152—153 

Die S t r o m v e r s o r g u n g hat sich im M ä r z bedeu

tend gebessert. N a c h d e m bereits anr i . M ä r z die 

25 % ige E i n s c h r ä n k u n g der Schaltstufe I I I auf

gehoben wurde, konnte azn i . A p r i l die Schalt

stufe I V wieder eingeführt werden. Außerdem 

w u r d e zahlreichen Industriebetrieben eine Erhöhung 

ihres Stromkontingents zugestanden. N u r besonders 

stromintensive Produkt ionszweige (Aluminiurn-

hütten und K a r b i d f a b r i k e n ) konnten i m M ä r z noch 

nicht mit Strom v e r s o r g t werden, da die Erzeugung 

der W a s s e r k r a f t w e r k e noch immer weit hinter der 

eines normalen Jahres zurückblieb. A u s diesem 

Grunde mußten auch die D a m p f k r a f t w e r k e weiter 

mit ihrer vollen L e i s t u n g arbeiten. Insgesamt wur

d e n im M a r z 193 M i l l . kWh durch Wasserkraft

w e r k e und 97 M i l l . kWh in D a m p f k r a f t w e r k e n er

zeugt, gegen 281 M i l l . kWh b z w . 32 M i l l . kWh im 

^ Die Importpreise frei österreichischer Grenze be
iragen derzeit — auf Grund der offiziellen Wechselkurse — 
je 100 kg im Superphosphat S 4 5 ' — , Thomasphosphat 
S 3 3 ' — und Kalisalz S 41-50; die Großhandels abgab epreise 

wurden für Superphosphat mit S 26-28, T h o m a s p h o s ^ a t - m i t - - ^ ^ . —gTÖ^e" Erfuhr b e t r u g ' 2 5 M i l l kWh und 

die A u s f u h r 17 Mi l l . kWh, so daß für den Verbrauch 
S 20-88 und Kalisalz mit S 2 5 - — festgesetzt. 

. s ) Während zur Zeit der Preisindex der importierten 
Kunstdünger (Abgabepreise) im Durchschnitt etwa 173 be
trägt, liegt der nach vorkriegsmäßigen Verkaufserlösen 
gewogene Preisindex für pflanzliche Produkte (ohne Über-
kontingentpreise, bei Faltergetreide gestützte Erzeuger
preise, bei Brotgetreide Durchschnittspreise der beiden Kon-
tmgenthälften) bei etwa 333 (1937 = 100). 

im Inland insgesamt 289 M i l l . kWh zur Verfügung: 

standen, das sind um 13 % mehr als im Februar. 

3 ) Vielfach erholten sich die mit den Wurzeln frei
gelegten Pflanzen wieder infolge günstiger Niederschlag 
und Temperaturverhältnisse. 
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Infolge der günstigen V e r s o r g u n g mit hoch

wertiger ausländischer Steinkohle stößt der A b s a t z 

inländischer Braunkohle auf zunehmende S c h w i e r i g 

keiten. Eine Reihe kleinerer Gruben, die nur min

derwertige Sorten fördern, mußte ihre F ö r d e r u n g 

einstellen. Gegen E n d e A p r i l sollten auch z w e i 

große Gruben der A l p i n e vorübergehend sti l lgelegt 

werden, da die geförderte Braunkohle nicht mehr 

abgesetzt werden konnte. W e n n auch diesmal die 

Betriebseinstellung noch vermieden werden konnte, 

so ist doch in Zukunft mit weiteren A b s a t z s c h w i e r i g 

keiten im inländischen Braunkohlenbergbau zu rech

nen, vor allem dann, wenn durch die E r h ö h u n g der 

Kohlenpreise eine rationellere K o h l e n v e r w e n d u n g er

zwungen wird . Bemerkenswert ist, daß die beiden v o m 

Stillstand bedrohten Betriebe der A l p i n e technisch 

gut ausgerüstet sind, rationell und im V e r g l e i c h zu 

anderen Gruben mit relativ niedrigen Kosten arbeiten. 

Ihre K o h l e w i r d jedoch auf Grund der geltenden A u s 

gleichsregelung, die infolge der stark schwankenden 

Kosten zwischen den einzelnen .Gruben eingeführt 

wurde, weit über den Gestehungskosten verkauft . 

Der Mehrerlös fließt in die Ausg le ichskasse und 

wird zur Stützung teuer produzierender Gruben ver

wendet. D i e Nachtei le dieses Ausgle ichskassen

systems, das unwirtschaft l iche Gruben zu L a s t e n 

von leistungsfähigen Betrieben begünst igt , treten 

immer deutlicher zutage. 

Trotz Absatzschwier igkei ten erreichte die in

ländische Kohlenförderung im M ä r z mit 339.0001 

Braun- und 16.000 t Steinkohle einen neuen Höchst 

stand. Zusammen mit der gegenüber F e b r u a r u m 

25.0001 höheren Einfuhr standen der österreichi

schen Wirtschaft im M ä r z insgesamt 620.0001 

Kohle (Steinkohlenbasis) z u r V e r f ü g u n g , das sind 

um 50% mehr als im Jahre 1937. 

Die Neurege lung der P r e i s e für in- und auslän

dische Kohle wurde im A p r i l neuerlich verschoben. 

Gewerbliche Produktion 
Oazn statistische Übersichten S. IS4—I58 

Die gewerbliche Produkt ion hat den leichten, 

auf Saäsoneinflüsse und Energieschwier igkei ten zu

rückzuführenden Rückschlag in den Wintermonaten 

überwunden. Der Produkt ions index ist z w a r im 

Februar hauptsächlich infolge der ger ingeren Zahl 

'von Arbeitstagen nur um rund i % gestiegen, dür f te 

! ! . 1 C h ^ e d o c h bereits im M ä r z nach den bisher vor

bilden Produktionsdaten sprunghaft erhöht 

S * 0 1 ' g ü n s t i g e E n t w i c k l u n g der K o n s u m g ü t e r -

Hustrien hält weiter an, so daß sich der V o r s p r u n g 

^Produktionsmitte l industr ien, deren Produkt ion 

.Februar nahezu unverändert blieb, etwas ver

ringerte. D i e aufwärtsstrebende T e n d e n z der K o n 

sumgüter Industrien k a m al lerdings im F e b r u a r nicht 

voll im I n d e x z u m Ausdruck , da die T a b a k p r o d u k 

tion vorübergehend auf die Häl f te z u r ü c k g i n g und 

. auch die Brauereien saisonbedingt weniger produ

z i e r t e n . 

Im M ä r z hat eine Reihe von Industrien bedeu

tende Fortschri t te erzielt und ihre bisherigen P r o 

duktionsleistungen zum T e i l wei t überboten. N u r 

in den stromintensiven Z w e i g e n (Aluminium, K a r b i d 

usw.) konnte die E r z e u g u n g im M a r z noch nicht 

aufgenommen werden. A u c h in den Baußtofrindu-

. Strien, vor al lem in den Ziegeleien, läuft die P r o 

duktion erst al lmählich an. 

D i e E i n s c h r ä n k u n g der öffentlichen B a u t ä t i g 

keit hat in der Sägeindustr ie und in einzelnen Z w e i 

gen der eisenverarbeitenden Industrie (Bauwerk

zeuge, Beschläge) zu Absatzschwier igke i ten geführt . 

D i e N a c h f r a g e nach^den übrigen Baustoffen dürfte 

hingegen im Lauife des Jahres k a u m gedeckt w e r 

den können. D i e Gemeinde W i e n beabsichtigt daher, 

zur S icherung ihres W o h n b a u p r ö g r a m m e s Mauer

ziegel aus U n g a r n und der C S R zu importieren. 

D i e Rohstof fversorgung konsol idiert sich all

mählich, v o r allem dank der E R P - H i l f e . V e r e i n 

zelt entstehen al lerdings noch immer duircli T r a n s 

portstörungen und durch schleppende A b w i c k l u n g 

v o n Handelsgeschäften VersorgungsSchwierigkeiten, 

die sich um so empfindlicher auswirken, als nicht 

genügend V o r r ä t e z u r Ü b e r b r ü c k u n g v o n vorüber

gehenden Stockungen vorhanden sind. O f t mangelt 

es nur an verhäl tnismäßig kleineren Mengen eines 

wicht igen Hilfsstoffes, w i e z. B. F a r b e n , Elektroden, 

Stahl veredlern, Chemikal ien u. a., die im P r o d u k 

tionsprozeß nicht entbehrt oder ersetzt werden 

können. 

A u c h der E x p o r t der Industrie entwickelt sich 

im allgemeinen günst ig , wenn auch viel fach infolge 

zu hoher P r e i s e oder infolge von Einfuhrverboten 

der Import länder Schwier igkei ten entstehen. A u c h 

die zunehmende K o n k u r r e n z Deutschlands - sowie 

einiger anderer L ä n d e r macht sich stärker bemerk

bar. D i e E x p o r t f ä h i g k e i t vieler Betr iebe kann daher 

nur mit H i l f e von A g i a z a h l u n g e n der inländischen 

Importeure erhalten werden. 

D i e Bergbaupvodvktion. (einschließlich K o h l e ) 

—.betrug im F e b r u a r i o r 8 % des Monatsdurchschnitts 

1937 und w a r damit etwas ger inger als im Jänner 

(103-7) . I m M ä r z ist eine beträchtliche Ste igerung 

zu erwarten. 

D i e P r o d u k t i o n der Schwerindustrie, erreichte 

im M ä r z einen neuen Höhepunkt. D i e Roheisener

zeugung betr-ug 239%' , die Rohstahlerzeugung 1 3 3 % 
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und die W a l z w a r e n e r z e u g u n g 1 2 5 % ' des M o n a t s 

durchschnitts 1937. D i e Schrot tversorgung der 

Hochofen- und Stahlwerke hat sich vorübergehend 

gebessert, dürfte aber in Z u k u n f t ernste S c h w i e r i g 

keiten bereiten, da das inländische A u f k o m m e n für 

eine große Produkt ion bei wei tem nicht ausreicht. 

I m Rahmen des Marshal l -P lanes kann Schrott jedoch 

nicht importiert werden und für kommerzie l le I m 

porte fehlen Devisen. A u c h die V e r s o r g u n g mit Z u 

schlägen und Elektroden ist noch nicht gesichert. 

Erzeugung der eisenschaffenden Industrie 

1937 0 • 
1948 XIL 
1949 I. . 

II . . 
III. 

Roheisen 

- 32.427 

. 60.2G4 

. 60.496 

. 62.402 

- 77.644 

Rohstahl 
in Tonnen 

54.143 

58.343 

62.906 

63.769 

71.926 

Walzwaren 

35-604 

38.046 

41-532 

• 38,527 

44-541 

D i e GießereIndustrie hatjdie W i n t e r m o n a t e gut 

durchgehalten. D i e Betr iebe werden durch die H ü t t e 

L i n z ausreichend m i t Gießereiroheisen versorgt . 

A u c h die Gußbruch lieferungen aus dem Inland dürf

ten sich in Zukunft bessern, naclidem die P r e i s e u m 

ungefähr 5 0 % ' erhöht w o r d e n sind. Buntmetal le 

konnten den Gießereien nur in g e r i n g f ü g i g e m U m 

f a n g e zugete i l t werden, dafür standen genügend 

Al tmeta l le zur V e r f ü g u n g , Schwier igkei ten bereitet 

ferner die Beschaffung von Grantschmelztiegeln, da 

die e inz ige inländische Erzeugungsstä t te durch B o m 

ben vernichtet wuirde und wahrscheinl ich nicht mehr 

aufgebaut w i r d . D i e Gießerei industrie ist daher auf 

die E i n f u h r von Grafitschmelztiegeln und auch von 

Spezialsanden angewiesen, für die sie n u r schwer 

D e v i s e n erhält, da sie selbst nicht export iert . 

Erzeugung der Gießereiindustrie 

/p« _ Reicht- Schwer-
Grauguß Stahlguß * C I U P e r ' metall- metall-" 

guß guß 
in Tonnen 

1947 0 - • 3-700 

1 9 4 8 0 . .6 .665 

XII . . 7.644 

1949.1 . . 6.862 

306 

612 

965 

651 

65 

144 

207 

199 

128 

185 

197 

139 

147 

265 

350 

328 

D i e Fahrseug'mdvLStxie hat den Produkt ions

rückschlag vom Jänner bereits aufgeholt und im 

Februar mit 132*9%' von 1937 den bisher höchsten 

Stand erreicht. 

U n t e r den Konsumgüter industr ien hat beson

ders die Textilindustrie weitere Fortschri t te zu ver

zeichnen. Gleichlaufend mit der P r o d u k t ! onsaus-

w e i t u n g nimmt der U m f a n g des Lohnverkehrs stän

d i g ab, so daß in absehbarer Zei t e ine wei tere Besse

rung der Inlandsversorgung zu erwarten ist. 

D i e P r o d u k t i o n der Lederindustrie bl ieb fast un

verändert , dürfte s ich aber in den nächsten M o n a 

ten beträchtl ich ausweiten, da Rohhäute aus der 

E R P - H i l f e erwartet werden. 

' D i e SV/m/ündustrie hatte im F e b r u a r aus Man

gel an Ober leder nur rund 260.000 P a a r L e d e r 

schuhe erzeugt, erreichte aber im M ä r z einen P r o 

duktionsausstoß von fast 300.000 P a a r . 

D i e E r z e u g u n g von Tabakwaren ist im Jänner 

u n d ' F e b r u a r s tark zurückgegangen, da der A b s a t z 

infolge der K o n k u r r e n z des Schwarzen M a r k t e s 

stark gesunken war . D i e kürzl iche Pre issenkung der 

Regieerzeugnisse dürfte, wenn der gut organisierte 

S c h w a r z e M a r k t nicht abermals einen Gegenschlag 

führt, den A b s a t z wieder beleben. 

Brseugung von Tabakfabrikaten 

Zigaretten Zigarren 
1.000 Stück 

1 9 3 7 0 - • • • 345-776 7.672 

194^0. . . . 37I-55I 5.636 

• XII. . 441.584 6.632 

ig49 I- • • • 257.394 6.002 

II. . . . 265.025 6.736 

Zigaretten- u. 
Pfeifentabak 

kg 

330.114 

50.357 

81.50O 

84.454 

88.927 

Umsätze 

Dazu statistische Obersickte» S. 159 

D i e U m s ä t z e blieben im M o n a t F e b r u a r , entspre

chend der Saison, annähernd auf der H ö h e des V o r 

monates. Einze lne Branchen unterlagen allerdings 

bedeutenden U m s a t z s c h w a n k u n g e n . W ä h r e n d Buch-, 

P a p i e r - und Lederwarenhandel R ü c k g ä n g e um 

durchschnittl ich 3 0 % ' verzeichneten, belebte sich der 

Geschäftsgang in einigen anderen v o m I n d e x erfaß

ten Branchen übersaisonmäßig. Insbesondere die 

U m s ä t z e in T e x t i l - und Bekleidungsgegenständen 

haben sich, entgegen der normalen Saisonentwick-

lung, bis zu 3 0 % erhöht. A u c h die Nahrungsmittel-

Umsätze erhöhten sich um 5 % ' , nicht zuletzt infolge 

der F r e i g a b e v o n Überkontingenteiern. D i e mengen

mäßige U m s a t z z u n a h m e dürfte etwas stärker sein, 

da die Pre ise der freien N a h r u n g s - und Genußmittel 

seit Jänner dauernd zurückgegangen sind (siehe A b 

schnitt E r n ä h r u n g ) . 

N a c h den bisher verfügbaren vorläufigen Daten 

Jiaberi sich im M ä r z infolge der beginnenden Früh

jahrssaison und der Geschäftsbelebung durch die 

W i e n e r Messe auch in den übrigen Handelszweigen 

die U m s ä t z e erhöht. So hat v o r allem das reichhaltige 

A n g e b o t von neuartigen, praktischen Gebrauchsge

genständen auf der W i e n e r Frühjahrsmesse das 

Möbel- und Hausratgeschäft übersaisonmäßig belebt. 

D i e U m s ä t z e der M ö b e l - und H a u s r a t s a b t e i l u n g 6 1 1 
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Der Mitgliederstand der Gewerkschaften 

A u s der nur nach wenigen Hauptgruppen ge

gliederten Beschäft igungsstat ist ik der Krankenkassen 

lassen sich Verschiebungen zwischen einzelnen 

W i r t s c h a f t s z w e i g e n nicht e r k e n n e n 3 ) . U m dennoch 

Anhaltspunkte über die E n t w i c k l u n g des Beschäft ig

tenstandes in den einzelnen W i r t s c h a f t s z w e i g e n zu 

gewinnen, muß auf einzelne Tei lerhebungen zurück

gegriffen werden, wie auf die Repräsentat ivstat ist ik 

der A r b e i t e r k a m m e r über 1.678 Betriebe und die 

von der W i e n e r Gebietskrankenkasse in der R e g e l 

halbjährl ich veröffentlichte A u f g l i e d e r u n g ihres M i t 

gliederstandes nach Wir tschaf tszweigen . E i n e w e i 

tere Quel le , d ie Rückschlüsse auf die E n t w i c k l u n g 

der Beschäf t igung in einzelnen Wir tschaf tszweigen 

zuläßt , ist die Mitgliederstatistik der Gewerkschaf

ten. S ie hat gegenüber den beiden anderen Repräsen

tat ivstat ist iken den V o r t e i l , daß sie eine bedeutend 

größere Zahl v o n Beschäft igten umfaßt, andererseits 

w e i s t sie jedoch den Nachtei l auf, daß infolge der 

freien E i n - und Austr i t tsmögl ichkei ten Verschiebun

gen des Mitgl iederstandes eintreten, die nicht not

wendigerweise mit denen der zu untersuchenden Ge

samtmasse (der Gesamtzahl der Beschäftigten) über

einstimmen. D e r Erkenntnis wert der Stat is t ik w i r d 

außerdem dadurch beeinträchtigt, daß sie nicht so 

weit aufgegl iedert ist, w i e es für verschiedene w i r t 

schaftliche Untersuchungen notwendig w ä r e . 

Ungeachtet dieser M a n g e l bieten jedoch die 

Mitg l ieders taüst iken der Gewerkschaften wertvol le 

Aufschlüsse über die Struktur und die E n t w i c k l u n g 

des Beschäft igten Standes, Ende 1946 w a r e n rund 

5 0 % aller Krankenversicherten, Ende 1947 bereits 

6 6 % ' und E n d e 194S 6 8 % : gewerkschaft l ich erfaßt. 

Scheidet man die Arbei tnehmer der L a n d - und F o r s t 

wir tschaf t aus , die nicht so stark wie die Industrie

arbeiter gewerkschaft l ich organisiert sind, so erhöht 

sich der P r o z e n t s a t z auf 57, 74 und 7 5 % ' . 

E i n V e r g l e i c h des Mitgl iederstandes zum Jahres

ende 1948 mit dem von E n d e 1947 z e i g t 4 ) , daß bei den 

Gemeindebediensteten ( + 1 6 % ) , den Beschäft igten in 

Dienst le is tungsgewerben und Vergnügungsbetr ieben 

( + 1 2 - 9 % ) , den T e x t i l - , Bekle idungs- und L e d e r 

arbeitern ( + 1 0 - 7 % ) und den A r b e i t e r n . d e r chemi-

3 ) DieEescliäftigtenzäh.lung des Bundesministeriums für 
soziale Verwaltung vom März 1948 gibt zwar ein ein
maliges Strukturbild, erlaubt jedoch keine Rückschlüsse auf 
"die-laufende-Bntw-icklung, da weitere Erhebungen ähnlicher 
Art fehlen. 

*) Die starke Steigerung bei den Land- und Forst-
arbeitern (+13-4%) ist nicht auf "eine Zunahme des Be-
schäftigtenstandes, sondern nur auf eine stärkere gewerk
schaftliche Erfassung der Landarbeiter zurückzuführen. 

21 

der W i e n e r W a r e n h ä u s e r stiegen im M ä r z um 4 3 % . 

— gegenüber einer Zunahme des Sa isonindex für 

Hausrat um nur 1 5 % ' . D a s reichhaltige A n g e b o t an 

freien und qual i tat iv hochwertigen T e x t i l w a r e n 

förderte eine stärkere Belebung der T e x t i l u m s ä t z e . 

Die einschlägigen Abte i lungen der W i e n e r W a r e n 

häuser konnten i m M ä r z U m s atz Steigerungen bis zu 

5 0 % verzeichnen. 

A u c h der Besuch der Vergnügungsstät ten hat 

sich im M ä r z etwas gebessert. So lassen die V o r -

schreibungen an Theatersteuern eine e twa 5 % ige 

Einnahmensteigerung erkennen. D e r Kinobes u c h 

dürfte noch stärker zugenommen haben. Diese E n t 

wicklung ist a l lerdings aus der Kinosteuer nicht z u 

erkennen, die durch nachträgl iche Vorschre ibungen 

für das abgelaufene Jahr verzerrt w i r d . 

Arbeitslage 
Dos» statistische Übersichten S. 160—164 

Im M ä r z setzte erwartungsgemäß eine leichte 

Belebung auf d e m A r b e i t s m a r k t ein. D i e Z a h l der 

vorgemerkten Stellensuchenden g i n g um 8.474 z u " 

rück, w a r aber mit 130.178 noch immer u m 36.528 

höher als Ende 1948. Gleichzeit ig nahm die Zahl der 

krankenversicherten A r b e i t e r und Angeste l l ten um 

rund 14.000 zu und überschritt damit wieder den 

Stand vom Jänner. M i t dem A n l a u f e n der Bausaison 

und der A u f h e b u n g der Stromsparmaßnahmen ist ein 

weiterer R ü c k g a n g der Arbe i ts los igke i t zu erwarten. 

Über die U r s a c h e des Beschäf t igungsrückganges 

im Februar — die Zahl der Krankenvers icherten 

nahm da um 9.100 ab — g i b t der Beschäf t igungs

index der 1.678 von der A r b e i t e r k a m m e r beobachte

ten Betriebe A u f s c h l u ß : D e r R ü c k g a n g der Gesamt

beschäftigung — der I n d e x sank von 165-1 i m Jän

ner auf 163-6 im Februar — ist nahezu ausscidießlieh 

auf Entlassungen i m B a u g e w e r b e zurückzuführen, 

dessen Beschäft igungsindex u m 16*3%; z u r ü c k g i n g . 

Der Beschäftigten stand der Baufirmen w a r damit 

erstmalig seit 1946 niedriger als im M ä r z 1934. D e r 

meist nur geringe Beschäf t igungsrückgang in einigen 

anderen Z w e i g e n 1 ) w u r d e durch eine erhöhte Beschäf-

tigung in der Eisen- und Metal l industr ie sowie in 

der T e x t i l - und Bekle idungsindustr ie 2 ) aufgewogen. 

*) Der größere Rückgang bei der Nahrungsmittel-
: mdustrie (um 11-6%) ist ausschließlich auf das Ende der 
i „Kampagne" in den Zuckerfabriken zurückzuführen, die im 

fndex ein unverhältnismäßig großes Gewicht haben. 
\\ a ) Allerdings stieg auch in diese« Industriezweigen die 

'.Arbeitslosigkeit, 5 0 d * ß man annehmen muß, daß es auch 
m den kleineren, nicht im Arbeiterkammerindex er-

-a Betrieben zu vorwiegend saisonmäßigen Einschrän
ken, kam. 
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Mitgliederzahl dar Gewerkschaften1) 
Stand am 31. Dezember 

1946 1947 J 9 4 8 

Angestellte in der Privat
wirtschaft . 114.805 151.004 139-349 

öffentliche Angestellte . - 78.434 112.056 113-782 

Gemeindeangestellte . . . 82.243 97-870 113-862 

Angestellte der freien Be
rufe 20.195 27.377 28.736 

Bau- und Holzarbeiter . 107.520 174-572 170-347 

Arbeiter der chemischen 
Industrie 39-107 45-3M 49-985 

Eisenbahnbedienstete . . 103-338 112.034 1 1 5 . 2 1 2 

Arbeiter der graphischen 
u.papierverarb. Gewerbe 19.676 24.118 21.879 

Handels-, Transport- und 
Verkehrsarbeiter . . . 28.009 25.945 23.9S3 

Arbeiter im Hotel- und 
Gastgewerbe • 17.716 26.158 26.097 

Arbeiter in der Land- und 
Forstwirtschaft . . . . 24.696 42-776 52-923 

Lebens- und Genußmittel
arbeiter 40.261 45-708 43-368 

Metall- und Bergarbeiter 129.333 189.887 200.148 

Textil-, Bekleidungs- und 
Lederarbeiter 59 -94 8 89.947 99-504 

Post- u. Telegraphendienst 38.201 39.262 41.019 

Arbeiter der persönlichen 
Dienstleistungenundder 
Vergnügungsbetriebe . 2 0 . 7 9 2 34-054 38.432 

Insgesamt . 924.274 1,238.088 1,278.686 

1 ) Statistik des Osterreichischen Gewerkschaftsbundes. 

sehen Industr ie ( + 1 0 * 3 % ) die stärksten Zunahmen 

zu verzeichnen sind. 

D i e starke Zunahme des Beschäft igtenstandes in 

der T e x t i l - und Bekleidungsindustr ie scheint auf 

eine durch die W ä h r u n g s r e f o r m verursachte U m -

scliichtung der Beschäft igtenstruktur zugunsten der 

in den letzten zehn Jahren vernachlässigten K o n s u m 

güter industr ie hinzudeuten. D e r Z u w a c h s w i r d jedoch 

durch den R ü c k g a n g der Beschäft igten in anderen 

Konsumgüter industr ien, wie in der Lebens- und Ge

nußmittel industrie, im Hote l - und Gastgewerbe so

wie im H a n d e l , T r a n s p o r t und V e r k e h r (die einzige 

Gewerkschaft , deren Mitg l iederzahl seit 1946 stän

dig abnimmt) weitgehend kompensiert . D e r A n t e i l 

der A r b e i t e r , die in v o r w i e g e n d dem K o n s u m g e w i d 

meten W i r t s c h a f t s z w e i g e n beschäft igt s ind (im 

Handels- , Transport - und Verkehrswesen, im H o t e l -

und Gastgewerbe, in der Lebens- und Genußmittel

industrie, der T e x t i l - , Bekle idungs- und Leder indu

strie und in den Dienst le istungsgewerben) ist daher 

mit rund 1 8 % ; des gesamten Mitgl iederstandes~ärF~ 

nähernd g le ich geblieben. 

D i e Verschlechterung der A r b e i t s l a g e in der 

Bauwirtschaf t äußert sich in einem R ü c k g a n g des 

Mitgl iederstandes der B a u - und Holzarbei ter-Ge

werkschaft um 4.225. D i e A b n a h m e ist überwiegend 

darauf zurückzuführen, .daß im W i n t e r 1948/49 in 

H 
.1 

der B a u w i r t s c h a f t eine ' stärkere saisonmäßige A r 

beitslosigkeit eintrat, während im W i n t e r 1947/48 

nur eine g&r'mgiüglge Sa isonbewegung zu beob

achten w a r . 

A u f f a l l e n d ist der R ü c k g a n g bei den A n g e 

stellten der P r i v a t w i r t s c h a f t um 11 .655 7'7%> 

der im W i d e r s p r u c h z u r Krankenkassen Statistik zu 

stehen scheint, nach der die Zahl der Angestel l ten 

in Bergbau, Industrie, Gewerbe und Handel im 

gleichen Zei traum um 800 zunahm. D i e E r k l ä r u n g 

dürfte darin l iegen, daß ein Großtei l der Gemein.de-

angestellten (vor al lem die außerhalb W i e n s ) mit 

den Privatangestel l ten gemeinsam krankenversichert 

sind, während sie in der Gewerkschaftsstat ist ik als 

eine besondere Gruppe ausgewiesen werden, deren 

Zahl um 15.986 zugenommen hat. E s ist daher anzu

nehmen, daß sich hinter den leicht steigenden Zahlen 

der Angeste l l tenstat is t ik ein gewisser A b b a u von 

Angestel l ten in der P r i v a t w i r t s c h a f t verbirgt , der 

durch eine Zunahme der Gemeindebediensteten über

kompensiert w u r d e . 

Mitglieder stand der Ge-werkscliaften nach dem Geschlecht 

Jahresende Männer 

I946 696.277 

1947 909.669 

1948 936.862 

Frauen 

227.997 

328.419 

341.824 

Frauen in des 
Ge s amtmitgh e d s -

s tan des 
247 

26-5 

267 

A u s der Gewerkschaftsstat ist ik lassen sich neben 

der E n t w i c k l u n g der Beschäft igung nach W i r t 

schaftszweigen noch.andere charakteristische Struk

turveränderungen erkennen. S o ist der Anteil der 

Frauen v o m Jahre 1946 bis z u m Jahre 1948 von 

2 4 7 % ' auf 2 6 7 % , gestiegen. D a die F r a u e n im all

gemeinen gewerkschaft l ich schwächer organisiert 

sind als die Männer , könnte die g e r i n g f ü g i g e Steige

r u n g ebenso auf eine stärkere gewerkschaftl iche 

E r f a s s u n g der F r a u e n wie auf eine wirkl iche Zu

nahme des A n t e i l s der F r a u e n an der Gesamt

beschäft igung zurückzuführen sein. D i e gleich

laufende E n t w i c k l u n g bei der W i e n e r Gebiets

krankenkasse rechtfertigt jedoch die Annahme, da-ö 

sich tatsächlich der Ante i l der F r a u e n an der Ge-

samtbeschaft igung erhöht hat. 

A u c h die zunehmende Übera l terung der Be

s c h ä f t i g t e n w i r d durch die Gewerkschaftsstatistik 

bestät igt . V o n E n d e 1947 bis E n d e 1948 nahm die 

Zahl der gewerkschaft l ich erfaßten Jugendlichen 

unter 18 Jahren um 5.278 ( 7 7 % ) ab. Ihr Anteil 

a m Gesamtmitgl iedsstand verminderte sich dement

sprechend v o n 5-5%, auf 4-9'% l D e r Rückgang 

konzentrierte sich ausschließlich auf W i e n ( — 5.286), 

http://Gemein.de-
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stände aus, die anfangs M ä r z tägl ich 700 W a g g o n s 

^ m - V e r k e h r e n t z o g e n 1 ) . 

^ W a g e n s t a n d s £ e b ü h r wurde erst ab 1. April 1949 
Mv(siehe Monatsberichte des Österreichischen Institutes 
dWartechaftsforschung, XXII. Jg., Heft 3, März 1949, 

Ira M ä r z haben die Bundesbahnen einen ver

stärkten „Schienenersatzverkehr" in Niederöster

reich eingeführt, der die T r a n s p o r t l a g e erleichtern 

und die B e f ö r d e r u n g der E i l - und Frachts tücke be

schleunigen sollte. I m A p r i l w u r d e er auch auf die 

übrigen Bundesländer ausgedehnt. E i n e K o n k u r r e n 

z ierung des Straßenverkehrs ist damit nicht beab

sichtigt. 

I m Personenverkehr erhöhte sich im F e b r u a r 

die F r e q u e n z nur in T i r o l hauptsächlich infolge des 

Ausländerfrernden Verkehrs. In allen übrigen Därek-

t ionsbezirken hielt dagegen die seit A u g u s t 1948 

rückläufige T e n d e n z an. M i t 5-48 M i l l . verkauften 

Fahrkarten lag der Reiseverkehr indessen noch im

mer um 350.000 F a h r k a r t e n über dem Stand v o m 

F e b r u a r 1948. Mit te M ä r z setzte die übliche saison

bedingte Belebung ein, die z u den Osterfe iertagen 

einen vorläufigen Höhepunkt erreichte. 

D i e Tarife blieben sowohl im Berichtsmonat als 

auch i m M ä r z und A p r i l im wesentlichen unver

ändert. Z u erwähnen sind ledigl ich E r w e i t e r u n g e n 

einzelner Ausnahmetar i fe und N a c h t r ä g e z u den 

Österreich! sch-tschechoslowaki sehen und österrei

chisch-ungarischen Verbandstar i fen. F ü r den öster

reichischen T r a n s i t v e r k e h r sind ferner d ie V e r b a n d s 

tari fverhandlungen z w i s c h e n ' der C S R .und U n g a r n 

und zwischen Italien und den nordischen L ä n d e r n 

von Bedeutung, da die vorgesehenen Routen über 

Österreichische Trans i ts t recken führen. 

D i e Vorverhandlungen über die für 1. Juni 1949 

geplanten Tariferhöhungen wurden anfangs A p r i l 

abgeschlossen; der E n t w u r f ist bereits dem Minister

rat zugeleitet . E s ist beabsichtigt, die Gütertari fe 

im Durchschnitt um 7 6 % ! und die Personentari fe 

um 25 % zu erhöhen. M a n erwartet sich davon Mehr

einnahmen in H ö h e v o n 685 M i l l . S , davon 

60 M i l l . S aus dem Personenverkehr. Auf fa l lend ist, 

daß die Gütertari fe für Massengüter (Tari fk lassen 

F und G) bedeutend stärker erhöht werden als die 

für hochwert ige Güter. Maßgebl ich hiefür ist offen

sichtlich der U m s t a n d , daß bei hochwert igen Gütern 

die Gefahr einer A b w a n d e r u n g auf die S t r a ß e be

s t e h t 2 ) . E s f ragt sich jedoch, ob eine derartige, vom 

betriebswirtschaft l ichen Gesichtspunkt aus vortei l 

hafte T a r i f p o l i t i k auch volkswirtschaft l ich zu recht

fert igen ist, da durch eine Nive l l ierung der W e r t 

staffel ( V e r m i n d e r u n g des Unterschiedes der F r a c h t -

b e l a s t u n g - z w i s c h e n -hochwert igen und minderwert i 

gen Gütern) die Konkurrenzverhäl tnisse der Indu

strie zuungunsten der gerade in Österreich über-

a ) Aus dem gleichen Grund mußte auch die italienische 
Tarifreform vom 10. Februar 1949 die Wertstaffelung der 
Frachtsätze vermindern. 

9 — - . H ^ - ™ , . . - w v ^ - - w 

Mitgliederstand der Gewerkschaften nach Bundesländern1) 

Stand am 31. Dezember 
194« 1947 1948 

Wien 418-779 495.169 505.775 

Niederösterreich . . . 123-544 185-923 196.46' 

Burgenland 8.312 15.876 16.884 

Oberösterreich , . . 123.582 180.104 181.427 

Salzburg 29.779 48.227 53-010 

Steiermark 137-570 189.264 588.807 

Kärnten . . • 36.701 56.981 62.109 

Tirol 31-443 45-145 52-399 

Vorarlberg . . . . . 14.564 21.399 21.814 

Insgesamt . . 924.274 1,238.088 1,278.686 

*-) Statistik des österreichischen Gewerkschaftsbundes. 

während sich die Zahl der Jugendlichen in anderen 

Bundesländern g e r i n g f ü g i g erhöhte. 

D i e Zunahme des Mitgl iederstandes v o n E n d e 

Dezember 1947 bis E n d e Dezember 194& erstreckte 

. sich auf alle Bundesländer, mit A u s n a h m e der Steier

mark,' w o die Zahl der Gewerkschaftsmitgl ieder 

leicht zurückging. D i e prozentuell größten Z u 

nahmen weisen T i r o l ( + i&o % ) und S a l z b u r g 

( 4 - 9 - 9 % ) auf, während die absolute Mitg l ieder

zahl in W i e n (-f- 10.606) und in Niederösterreich 

(••\- 10.538) am stärksten stieg. 

Verkehr 
Dazu statistische Übersichten S. 156—166 

D i e Leis tungen der Bundesbahnen haben sich 

im Februar gegenüber dem V o r m o n a t n u r unbe

deutend verändert. E r s t gegen Monatsende spannte 

sich die Transport lage im Güterverkehr etwas an. 

Im L a u f e der Monate M ä r z und A p r i l trat dann 

eine wesentliche V e r s c h ä r f u n g ein, die Güterstauun

gen bis zu 1.300 W a g g o n s bewirkte und z u einer 

kurzfrist igen Annahmesperre im T r i e s t e r R a u m 

zwang. D i e erhöhte Nachfrage nach T r a n s p o r t r a u m 

ergab sich v o r allem aus dem steigenden A u ß e n 

handels- und T r a n s i t v o l u m e n ; insbesondere aus ver

stärkten Importen aus Italien (Gemüse) , T r i e s t 

( E R P - G ü t e r ) , Frankreich (Kunstdünger) und 

Deutschland (Kohle) sowie aus Durchfuhren von 

. .Polen, der C S R (Kohle , K o k s ) und den Südost

ländern (Futtermittel , Getreide, Zucker, Ölder ivate) . 

Außerdem wurden die Bahnen auch im inneröster-

•reichischen V e r k e h r durch vermehrte H o l z t r a n s -

Porte für die Papierindustr ie stärker beansprucht. 

Belastend wirkten sich ferner die hohen L a d e r ü c k -

' ' ' 21* ' 



wiegenden a r b e k s - und konsumorientierten Betr iebe 

verschoben werden, während die K o n k u r r e n z f ä h i g 

ke i t der materialorientierten Betr iebe g e s t ä r k t w i r d , 

sofern nicht Ausnahinetar i fe für Rohstoffe und H a l b 

fabrikate dieser T e n d e n z entgegenwirken. 

Die Donauschiffahri ruhte bis E n d e F e b r u a r . 

A m i . M ä r z w u r d e der Güterverkehr zwischen L i n z 

und R e g e n s b u r g und am 16 . A p r i l der Personen

verkehr zwischen L i n z und Passau wieder aufge

nommen (im vergangenen Jahr wurde nur die Strecke 

E n g e l b a r t s z e l l — L i n z befahren) . A u f der Strecke 

W i e n — B u d a p e s t lief a m 19. M ä r z der regelmäßige 

Stückgutverkehr (einmal wöchentlich) wieder an. 

D e r T r a n s p o r t w i r d durch die ungarische Schiff

fahrtsgesellschaft M e s z h a r t durchgeführt, die auch 

für einen direkten A n s c h l u ß verkehr nach Mohäcs 

S o r g e tragt . Gleichzeit ig nahm U n g a r n den D o n a u 

seeverkehr auf (am 1 1 . M ä r z 1949) , so daß wieder 

w i e i m vergangenen J a h r eine d irekte Schi f fahrts

verbindung v o n W i e n über den Csepeler Freihafen 

nach der T ü r k e i und dem Libanon nach Israel und 

nach Ä g y p t e n besteht. D i e F r a c h t w i r d zu 4 0 % , in 

L a n d e s w ä h r u n g des V e r f r a c h t e r s und zu 60%] in 

D o l l a r verrechnet, sofern nicht der E m p f ä n g e r be

zahlt. 

D e r von der alli ierten B i z o n e n v e r w a l t u n g ' im 

Apri2 gestattete Transitvzvkehv auf der Strecke 

W ü r z b u r g — R e g e n s b u r g bedeutet für die österrei

chische Rheinfahrt e ine Devisenersparnis , da bisher 

die (in D o l l a r zu bezahlende) bedeutend längere 

L a n d s t r e c k e R e g e n s b u r g ' — M a n n h e i m benutzt wer

den mußte. D e r V e r k e h r ist al lerdings vorläufig auf 

10.000 t monatl ich in beiden Richtungen beschränkt. 

P r i v a t e Bemühungen, eine österreichische Hoch

seeschiffahrt z u schaffen, haben im M ä r z z u r Grün

d u n g der „ A u s t r i a - R e e d e r e i L o b & M ü l l e r " ( S a l z 

b u r g ) geführt . D a s Unternehmen wil l die Hochsee-

Fischerei i n der Nordsee unter österreichischer 

F l a g g e betreiben. D i e Rentabi l i tä t g laubt man in

folge der beschränkten deutschen Fischereiflotti l le 

gesichert. D a m i t wurden innerhalb v o n zehn 

Monaten vier Gesellschaften gegründet , d ie sich mit 

Hochsee-Schi f fahrt befassen. 1 . D i e „ O E S T R I G " 

mit Bete i l igung der S c h w e i z e r F i r m a Condrand, 

2. der „ A u s t r i a L l o y d " mit Bete i l igung amerikani

schen K a p i t a l s , 3. die erwähnte „ A u s t r i a - R e e d e r e i — 

und 4. das , .österreichische Seefrachten-Kontor" , 

das sich al lerdings n u r als Maklerf irma betätigt . Die 

G r ü n d u n g einer fünften Gesellschaft mit schweize

rischem und amerikanischem K a p i t a l ist beabsichtigt . 

V o n den eigentlichen Hoclisee-Schiffahrtsgesel l-

schaften ver fügt zur Zeit nur die „ O E S T R I G " über 

die nötigen Betriebsmittel . Sie. hat am 16. A p r i l 

mit dem gecharterten 1.100 f-Schiff „ P r a " unter 

italienischer F l a g g e den Levanteverkehr ( T r i e s t — 

I z m i r — I s t a n b u l ) aufgenommen. A u ß e r d e m beab

sichtigt sie ab M a i mit der im Eigenbes i tz befind

lichen K o r v e t t e , , A r g o " ( r . r o o r ) einen regelmäßigen 

V e r k e h r mit Griechenland einzurichten. D i e E r w a r 

tung, daß es den österreichischen Gesellschaften ge

lingen werde, sich mit gecharterten Schiffen unter 

A u s n ü t z u n g der 5 0 % - K l a u s e l in die E C A - T r a n s -

porte einzuschalten, konnte bis jetzt nicht v e r w i r k 

licht werden. D i e C h a r t e r u n g erwies sich selbst 

gegenüber den hohen amerikanischen Frachtraten 

als zu teuer. 

D i e Luftverkehrsverbindungen von und nach 

Österreich wurden in* den Monaten M ä r z und A p r i l 

beachtlich erweitert . Fo lgende im regelmäßigen V e r 

kehr beflogene Strecken wurden eröffnet: A m 

29. M ä r z die L i n i e W i e n — P a r i s , a m 5. A p r i l 

W i e n — O s l o und am 30. A p r i l K o p e n h a g e n — W i e n — 

Mai land. 

Der regelmäßige Flugdienst von und nach Österreich 
WöcJitl. 

Strecke Bing Gesellschaft 
dienst 

Wien—New York . . . . . täglich Pau American World Airways 
(PAA) 

« Wien—Zürich—London . , . täglich British Europ. Airways (BEA) 
Mailand —Venedig—Tri est— 

Wien—Prag zweimal Societä Italiana Servici Aerei 
(SISA) 

Wien—Paris . . . i . . . . zweimal Mercur 
W i en—Mü n chen—Fr ankfu rt 

—Göteborg—Oslo . . . . einmal Scandinavian Airlines System 
(SAS) 

Kopenhagen—Prag — Wien— 
Mailand einmal „ 

Außenhandel 
Dazu statistische Übersichten S. 167—168 

D i e Ausfuhr s t ieg im F e b r u a r um r t - 3 Mil l . S 

auf 2 3 4 7 M i l l . S. Berücksicht igt man, daß der F e 

b r u a r statt 26 nur 24 A r b e i t s t a g e hatte, so entspricht 

dies, auf den N o r m a l m o n a t umgerechnet, einer Aus

fuhr von 254 M i l l . S, das sind um 2 M i l l . S mehr 

als im. Dezember . F ü r den M o n a t M ä r z , der 2 7 A r 

beitstage aufwies , dürfte mit einer weiteren saison

mäßigen S t e i g e r u n g der A u s f u h r z u rechnen sein. 

O b w o h l die A u s f u h r w e r t e im Jänner und Fe

b r u a r hinter dem D e z e m b e r w e r t zurückbliebeii, stieg 

die A u s f u h r m e n g e von 1-85 M i l l . q im Dezember auf 

"T 'Sy-Mil l . q im Jänner und 1-94 M i l l . q im Februar. 

D e r Grund hiefür liegt in der zunehmenden Ver

schiebung der Ausfuhrstruktuir zugunsten der Roh

stoffe, d ie i m al lgemeinen einen bedeutend niedrigeren 

W e r t pro Zentner haben als die F e r t i g w a r e n . Während 

die Rohstof fe und halbfert igen W a r e n im Jahre 194? 

2 4 % ! und im Jahre 1948 durchschnittl ich 3 2 % ; 

Gesaratausfuhr ausmachten, erreichten sie i m V& 
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zember 1948 bereits 3 6 % ' und im Jänner 1949, 

hauptsächlich infolge Zunahme des E x p o r t e s von 

Kalkammonsaipeter (Stickstoffdünger) 38%' . 

U n t e r den ausgeführten Rohstoffen gewinnt seit 

Herbst vorigem 'Jahres das Höh wieder größere 

Bedeutung. I n den drei Monaten Dezember bis F e 

bruar w u r d e n 122.737 t H o l z ausgeführt , gegenüber 

nur 24.273 t im ersten Vier te l jahr 194S. D e r größte 

T e i l dieses H o l z e s geht nach Ital ien (von der Ge

samtausfuhr nach Italien entfielen im Jänner 2 9 % ' 

auf H o l z gegenüber 2 7 % ' im Jahre 1948) . In den 

beiden Monaten Jänner und F e b r u a r wurden nach 

Italien nahezu 100.000 m3 H o l z ausgeführt , das ist 

fast die Häl f te der Menge, die im neuen H a n d e l s 

abkommen mit Ital ien als Jahreskontingent fest

gesetzt w u r d e (225.000 maJ. D ieser Zunahme der 

Holzausfuhr ist neben einer erhöhten Roheisenaus

fuhr in erster L i n i e d ie s tarke Belebung der A u s 

fuhr nach Italien zu verdanken, die sich von 

38-5 M i l l . S i m Dezember und 41-3 M i l l . S im 

Jänner auf 6 i ' S M i l l . S im F e b r u a r erhöht hat . 

Neben Ital ien werden v o r allem Griechenland, 

Holland und die T ü r k e i in verstärktem M a ß e mit 

Holz beliefert. D e r A u f s c h w u n g des H o l z e x p o r t e s 

beruht fast ausschließlich auf Kompensat ionsgeschäf

ten: T a b a k c l e a r i n g mit Griechenland und der T ü r k e i , 

Kompensationen gegen Südfrüchte und andere auf 

dem Inlandsmarkt z u hohen Pre isen absetzbare 

W a r e n mit Ital ien und Hol land. Diese Geschäfte 

nutzen die V e r z e r r u n g der inländischen Preisstruk-

tur aus und werfen auf diese W e i s e hohe Gewinne 

ab. D i e auf außergewöhnliche Preisdi f ferenzen zu

rückzuführende K o n j u n k t u r auf dem H o l z e x p o r t 

markt, die darin besteht, daß der H o l z e x p o r t e u r v o m 

Konsumenten der Gegenkompensat ionswaren reich 

subventioniert wird , w i r d s ich jedoch auf d ie D a u e r 

nicht halten können. D i e P r e i s e der Kompensa t i ons

waren begännen bereits jetzt zu sinken, so daß sich 

der Wechselkurs , der diesen Kompensat ionsgeschäf

ten zugrunde liegt, und damit auch die Gewinne zu

nehmend verschlechtern. D i e wirkl iche B e w ä h r u n g s 

probe für den österreichischen H o l z e x p o r t steht daher 

noch bevor, wobei die gegenwärt ige künstl iche K o n 

junktur insofern nachteil ige F o l g e n haben wird , als 

zur Zeit wicht ige A b s a t z m ä r k t e , auf denen jedoch 

:keine Kompensationsgeschäfte getät igt werden kön-

,nen, wie z . B. die Schweiz , vernachlässigt werden. 

{Außerdem werden die E x p o r t e der inländischen holz

verarbeitenden Industrie und die für das Inland 

fertigenden Z w e i g e durch den M a n g e l an H o l z und 

durch die hohen Preise gehemmt. 

D i e Hinfuhr stieg im F e b r u a r auf 293-9 M i l l . S 

d_blieb damit ebenso wie die A u s f u h r noch unter 

dem H ö c h s t w e r t v o m Dezember . D i e relativ hohe 

E i n f u h r in den Monaten Dezember bis F e b r u a r — 

M i l l . S gegenüber 689*1 M i l l . S in den voran

gegangenen drei Monaten — ist teils auf die erhöhte 

A u s f u h r und teils auf-die starke Beanspruchung der 

im M a r s h a l l - P l a n eingeräumten „Ziehungsrechte'* 

(„drawing rights") zur D e c k u n g von Einfuhrüber

schüssen aus anderen E R P - L ä n d e r n zurückzuführen. 

V o n den 66-6 M i l l . D o l l a r , die Österreich ursprüng

lich an Ziehungsrechten e ingeräumt w u r d e n 1 ) , waren 

b i s E n d e F e b r u a r 30 M i l l . D o l l a r im R a h m e n des 

intereuropäischen Zahlungsplanes verrechnet worden. 

Demgegenüber wurden v o n den 3-1 M ü h Dol lar 

Ziehungsrechten, die Österreich anderen L ä n d e r n zur 

V e r f ü g u n g stellte, bisher erst 345-000 D o l l a r bean

sprucht. 

V o n den von Österreich bis E n d e F e b r u a r 

beanspruchten Ziehüügsrechten entfallen 12*3 M i l l . 

D o l l a r auf Großbri tannien und der überwiegende 

T e i l des Restes auf die Bi-Zone. Ihre A u s w i r k u n g 

auf die Handelsstat is t ik läßt sich n u r schwer fest

stellen, da die MarshaU-Plan-Importe nur mangel

haft statistisch erfaßt und ausgewiesen werden. A u f 

fallend ist, daß die Ziehungsrechte, die gegenüber 

Großbritannien im Jänner (5-1 Mil l . Dol lar) und im 

F e b r u a r (5-8 M i l l . D o l l a r ) beansprucht wurden, be

trächtl ich die E i n f u h r aus Großbritannien in diesem 

M o n a t überstiegen. E s ist daher anzunehmen, daß 

die Ziehungsrechte tei lweise z u r A b d e c k u n g bestehen

der Schulden verwendet oder für Importe ausgege

ben werden, die, w i e die direkten M a r s h a l l - P l a n -

Lie ferungen, nicht in der Handelsstat is t ik aufschei

nen. A u ß e r d e m dürften die Ziehungsrechte g e g e n 

über Großbri tannien auch für Importe aus dem 

übrigen Ster l inggebiet verwendet worden sein. 

Immerhin ist die plötzl iche Ste igerung der E i n f u h r 

aus Großbri tannien v o n 10-2 M i l l . S im Jänner auf 

24-2 M i l l . S im F e b r u a r zweifel los eine F o l g e der 

Beanspruchung der Ziehungsrechte. 

D i e grundsätzl iche A u f l o c k e r u n g der A u ß e n 

handelskontrolle, die mit dem zu Jahresbeginn in 

K r a f t getretenen Außenhandelsverkehrsgesetz ange

bahnt w u r d e , macht praktische Fortschri t te . I m 

A p r i l w ü r d e eine R e i h e v o n W a r e n , deren A b s a t z 

im A u s l a n d bereits auf Schwier igkei ten stößt, auf 

A n r a t e n der H a n d e l s k a m m e r von der Genehmigungs-

pflicht befreit. E s handelt sich hauptsächlich um elek

trische A p p a r a t e , L a s t k r a f t w a g e n und K r a f t f a h r -

rädeT^öwie~~Knige" chemische Produkte . D e r A u s 

fuhrwert der freigegebenen W a r e n b e t r u g im Jahre 

1947 e t w a 7 bis 8 % ' des Gesain taus fuhr wertes. 

x ) Inzwischen bat Österreich auf 2-9 Mill. Dollar dieser 
Ziehungsrechte verzichtet. 
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