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Die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Ostmark und dem 
böhmisch-mährischen Raum 

Ein geschichtlicher Rückblick 

D i e deutschen Sudetenländer sind im H e r b s t 

1938 in das Wir tschaf tsgebie t Großdeutschlands ein

gegl iedert w o r d e n . D i e E r r i c h t u n g des P r o t e k t o r a t s 

B ö h m e n - M ä h r e n im M ä r z 1939 hat nun den rest

lichen T e i l der früheren böhmischen K r o n l ä n d e r , mit 

A u s n a h m e des kleinen an P o l e n gefal lenen T e i l s , 

dem R e i c h e n g verbunden. W e n n auch die w i r t 

schaft l iche E i n g l i e d e r u n g dieses Gebiets vermut l ich 

nur etappenweise erfolgen w i r d , so steht doch das 

Endz ie l bereits f e s t : v ö l l i g e V e r s c h m e l z u n g mit dem 

großdeutschen Zol lgebiet . M i t der E r r e i c h u n g dieses 

Endzie les werden — innerhalb der großdeutschen 

W i r t s d i a f t s e i n h e i t — z w e i Gebiete wieder vere in igt 

sein, d ie jahrhunderte lang b i s z u m Zer fa l l der öster

reichisch-ungarischen M o n a r c h i e ein einheitliches 

Wirtschaf tsgebiet gebildet hatten, nämlich die L ä n 

der der böhmischen K r o n e (Böhmen, M a h r e n und 

Schlesien) und die österreichischen A l p e n l ä n d e r samt 

Niederösterreich, die heutige deutsche O s t m a r k . D i e 

Z e r s c h l a g u n g der Donaumonarchie i m Jahre 1 9 1 8 

hatte das altösterreichische Wirtschaf tsgebiet in 

mehrere Stücke gerissen und in der F o l g e zu dem 

mühsamen und kostspiel igen A u f b a u z w e i e r v ö l l i g 

voneinander getrennter Nat ionalwir tschaf ten im 

R a u m der Alpenländer und der Sudetenländer g e 

führt. Gerade heute, w o diese Gebiete in der größe

ren deutschen Wirtschaftse inhei t wieder zusammen

gefaßt werden sollen, ist es nicht uninteressant, 

1. sich die v o r dem K r i e g beobachtete natürliche, 

Verf lechtung der beiden L ä n d e r ins Gedächtnis 

zurückzurufen und 2. z u prüfen, inwieweit- ..die 

Grundlagen der damaligen Arbe i ts te i lung auch heute 

noch als bestehend oder durch die Nachkriegsenr-

w i c k l u n g endgül t ig als zerstört anzusehen, sind* 

I. Die Verflechtung vor dem Kriege 

D i e A l p e n - und Sudetenländer hatten zusammen 

den Hauptte i l — wirtschaft l ich den ausschlaggebend 

den T e i l — der österreichischen Reichshäjfte der 

Donaumonarchie g e b i l d e t 1 ) . S ie w a r e n vor d e m 

W e l t k r i e g in einem viel weitergrei fenden Sinne ein 

einheitliches Wir tschaf tsgebie t gewesen, als e t w a 

die Reichshälften Österreich und U n g a r n . Z w a r 

bestand zwischen den beiden Reichshälften eine. 

Zol lunion, die -vertraglich, in zehnjährigen A h r 

ständen, a l lerdings v o n den U n g a r n mit immer 

g r ö ß e r e m Widerstreben, zuletzt im Jahre 1907,. be

stät igt w u r d e . A b e r U n g a r n hatte d o c h . schon 

v o r dem K r i e g e seine eigene Wirtschaftspol i t ik 

gehabt und es w a r ihm seit 1867 immer mehr 

gelungen,, durch seine „Industr ie förderungspol i t ik" , 

d. h. durch Subventionen, T a r i f - und Steuerpolit ik, 

eine unsichtbare Zol l inie zwischen s ich und. die 

österreichischen L ä n d e r zu legen. Z w i s c h e n den 

*) A u ß e r d e m hatten noch d a z u '• Galizden und Buko? 

w i n a im Nordosten, Istrien, K r a i n usw. im Süden g e h ö r t 
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österreichischen, A lpen- und den Sudetenländern be= 

standen v o r d e m K r i e g e nie solche H e m m u n g e n für 

den Warentausch . D i e Standorte der Industrien 

w u r d e n innerhalb dieser österreichischen Gebiete 

nur durch natürliche E r z e u g u n g s v o r t e i l e bestimmt. 

D i e Verf lechtung zwischen der O s t m a r k auf der 

einen, den bphmisch-mährischen L ä n d e r n auf der 

anderen Sei te ' w a r viel leicht enger a ls i r g e n d w o 

sonst in einem größeren Staatsgebiet . D a ß eine W a r e 

mehrmals v o n dem einen Gebiet über die D o n a u ins 

andere Gebiet wechselte, ehe sie V e r b r a u c h s reif w a r , 

w a r keine A u s n a h m e , sondern eher die R e g e l . E s gab 

auch w e n i g größere Unternehmen, die nicht mit 

einem T e i l ihres Betriebes in einem, m i t einem an

deren T e i l i m anderen Gebiet gelegen waren, oder 

die nicht mindestens i rgendwie mit Betr ieben im 

anderen Gebiet affiliiert waren. Z w e i U r s a c h e n w i r k 

ten vor al lem in der R i c h t u n g einer so engen V e r 

knüpfung : 

1 . Gerade in den letzten drei Jahrzehnten vor 

dem K r i e g e w a r eine sehr s tarke W a n d e r u n g von 

Industr iezweigen innerhalb Österreichs i m G a n g e ; so 

zögen e t w a best immte Z w e i g e der T e x t i l i n d u s t r i e 

nach N o r d b ö h m e n ( B a u m w o l l - und W o l l i n d u s t r i e ) 

oder M ä h r e n (Seidenweberei) , angezogen durch die ' 

günst igere F r a c h t l a g e z u m Rohstof f und zur K o h l e 

oder auch durch niedrigere Arbei ts löhne oder bessere 

E i g n u n g der A r b e i t s k r ä f t e ; umgekehrt e t w a w u r d e 

die P a p i e r - und Zel luloseindustrie schon v o r dem 

K r i e g e durch den H o l z - und W a s s e r r e i c h t u m der 

A l p e n l ä n d e r angezogen. A u c h in der E i s e n - und 

Glas industr ie w a r eine W a n d e r b e w e g u n g in die 

böhmischen Kohlengebiete zu beobachten 2 ) . D i e s e 

W a n d e r u n g e n nun vol lzogen sich in vielen Fäl len 

so, daß bestehende Unternehmen T e i l e ihrer F a b r i 

kat ion ins andere, günst igere Gebiet verlegten, die 

alten P r o d u k t i o n s statten aber noch weiter aus

nützten. 

2. A u ß e r d e m bestand eine besonders enge V e r 

k n ü p f u n g schon dadurch, daß fast der gesamte V e r -

•teilungs- und Finanzierungsapparat f ü r die W i r t 

schaft der A l p e n - w i e der Sudetenländer in W i e n 

vereinigt w a r ; hier w a r der V e r w a l t u n g s s i t z al ler 

größeren Unternehmungen und K o n z e r n e der öster

reichischen Reichshälfte . 

D i e s e r zwei te F a k t o r best immte auch das B i l d 

der A r b e i t s t e i l u n g zwischen den beiden Gebieten im 

großen. D e r böhmisch-mährische R a u m w a r sowohl 

dank seiner überlegenen A u s s t a t t u n g mit N a t u r -

2 ) V o n der Roheisenproduktion Österreichs entfielen 

1880 auf die Sudetenländer 36-8 v . H., auf die A l p e n 

länder 6 r-8 v . H . ; 1890 lauteten die Z i f f e r n bereits 61 und 

38-5 v . H., 1913 59"2 und 34-5 v . H . 

D i e V e r t e i l u n g d e r a l t ö s t e r r e i c h i s c h e n I n d u s t r i e aut d a s 
G e b i e t d e r O s t m a r k u n d d e n b ö h m i s c h - m ä h r i s c h e n R a u m 

v o r d e m K r i e g e 

Industriezweige, 
die überwiege^ im 
Gebiet der Ostmark 

verblieben sind 

Anteil an 
der alt-

österrei
chischen 
Gesamt

kapazität1) 
v, H. 

Industriezweige, 
die überwiegend _in, 

das Gebiet der 
Tschechoslowakei 

gefallen sind 

Anteil an 
der alt-
österrei
chischen 
Gesamt.-

kapazität'} 
v. H. 

Masch i neust! ckerei . 100 Te x t i 1 i nd u stri e, ge sam t ' 7 5 - 8 0 
Haar- und Baum W o l l i n d u s t r i e . 85 

Wollhutfabriken . . 92 Wollindustrie . . . 8a 

Strohhutindustrie . . 53 Leineinndustric . . 96 

Bekleidungsindustrie*) 37 Hanf- undjuiewebe-
Ledergerbereien , . . 51 93 
Ledererzeugung . . . 40 100 

63. 92 

Papiererzeugung . . . 56 Steinkohlen 80 

ZeJIstofferzeugung , . 5& 65 
Pappeerzeugung . . . 6s Zuckererzeugung . . 93 
Ho lzscbli fferzeu gun g 74 Malzerzeugung . . . 87 
Automobilerzeugung. 90 57 
Lokomotivbau . . . . 83 52 4> 
Maschinenbau, gesamt 45—50 72 

Elektro-Industrie , . 83 s ) 
Kautschukindiistrie . 88») 

') AUE verschiedenen Quellen: gemessen teils an der Arbeiter
kapazität, teils an der Erzeugung 1913/14» teils am Produktions
wert; nur die ungefähren Größenordnungen sind vergleichbar. 

a) Anteil der Sudctenländer: 43 v. H. 
8) Nach dem Produktions wert 1913. 
*) Ostmark: S v. H. 

schätzen als auch dank der rascheren und tatkräft i 

geren Industr ieentwicklung v o r dem K r i e g e das 

eigentliche Produkt ionszentrum Al t -Österre ichs 3 ) ge

wesen. V o n der gemeinsamen B e v ö l k e r u n g entfielen 

rund 60 v. H . auf Böhmen und Mähren-Schlesien, 

40 v. H . auf die A l p e n l ä n d e r 4 ) . V o n der Industr ie 

aber entfielen im Durchschnitt 65 bis 70 v . H . , von 

der B e r g b a u e r z e u g u n g (vor al lem K o h l e ) 80 bis 

90 v. H . , v o n der Brotgetre ideerzeugung 67 v . H . 

auf den bÖhmisch-mährisehen R a u m , der Rest auf 

die heutige O s t m a r k . 

D e r W a r e n s t r o m zwischen den beiden Gebieten 

w a r v o r dem K r i e g e infolgedessen sehr einseit ig ge

w e s e n ; er w a r i m wesentlichen von N o r d nach S ü d 

geflossen. D e r Gegenstrom v o n den Alpenländern 

(einschließlich Niederösterreichs) in die Sudeten

gebiete b e t r u g schätzungsweise nur ein Drit te l des 

N o r d - S ü d - S t r o m e s . D e r A u s g l e i c h der Zahlungen er

folgte z u m gr oß e n T e i l durch D i e n s t l e i s t u n 

g e n . W i e n besorgte die V e r t e i l u n g böhmischer 

W a r e n in alle W e l t , in W i e n saßen die V e r w a l t u n 

gen der Unternehmungen, W i e n sorgte für die g e 

meinsame R e g i e r u n g und V e r t e i d i g u n g . I m übrigen 

w a r die Einse i t igke i t des W a r e n s t r o m e s A u s d r u c k 

für die passive Schuldenbilanz der Sudetenländer: 

3 ) D a m i t ist, w i e auch im folgenden, stets die öster

reichische Reichshälfte (Zisleithanien) gemeint. 

*) V o n der Gesamtbevölkerung Altösterreichs von 

28-3 Mil l ionen entfielen 1910 auf das Gebiet der O s t m a r k 

23-4 v . H „ auf die Sudetenländer 35-6 v . H. , der Rest 

auf die an Polen, Südslawien, Italien und Rumänien gefal

lenen Gebiete. • 



In W i e n Säßeft zu einem beträchtlichen T e i l die 

Gläubiger und Besi tzer der böhmisch-mährischen 

Industr ie (Akt ionäre w i e persönliche B e s i t z e r ) , die 

dort ihre E i n k ü n f t e , v e r z e h r t e n . D e r W a r e n s t r o m 

v o n N o r d e n nach Süden stellte z u m T e i l a lso die 

Zinsen, Div idenden und Steuern dar, die nach W i e n 

flössen. 

Die Zusammensetzung des Warenverkehres vor 
dem Kriege 

D e r W a r e n a u s t a u s c h zwischen den beiden Ge

bieten w a r in seinem Charakter durch e inige w e n i g e 

Güter b e s t i m m t : T e x t i l i e n , K o h l e und Zucker . 

R u n d die Häl f te des gesamten W a r e n a u s 

tausches dürfte v o r dem W e l t k r i e g w e r t m ä ß i g auf 

die T e x t i l w i r t s c h a f t entfallen sein. D i e 

Sudetenländer, die e twa 75 v . H . der altösterreichi

schen T e x t i l i n d u s t r i e beherbergten, w a r e n 'natürlich 

gerade in diesem V e r k e h r stark a k t i v ; aber auch der 

Gegenstrom v o n der O s t m a r k her w a r — äußer in 

der Leinenindustr ie , die fast vö l l ig in den Sudeten

ländern konzentriert w a r — sehr beachtlich. I n der 

T e x t i l w i r t s c h a f t hatte sich die gegensei t ige V e r 

flechtung und der Wechse lverkehr zwischen den z w e i 

Gebieten z u einem Höchstmaß gesteigert . In dem 

Gebiet der heutigen O s t m a r k wurden mehr Garne er

zeugt , als v o n den hier ansässigen W e b e r e i e n und 

sonstigen A b n e h m e r n verarbei tet werden konnten; 

der Garnüberschuß, in erster L i n i e Seiden- und 

Baümwol lgespinste , aber auch K a m m g a r n e , w u r d e 

in Böhmen und M ä h r e n weiter verarbeitet , die W e b 

waren aber kamen z u einem guten T e i l w i e d e r nach 

W i e n und U m g e b u n g zurück, u m . d o r t we i ter v e r 

edelt und schließlich von W i e n aus als Stoffe , K o n 

fektion, W i r k w a r e n usw. in alle W e l t versandt z u 

werden. 

V i e l f ä l t i g w a r auch der A u s t a u s c h an sonstigen 

Industrieart ikeln, wenn auch keine Gruppe g e g e n 

über den T e x t i l f a b r i k a t e n w e r t m ä ß i g ins G e w i c h t 

fiel. E i n s e i t i g e r noch als bei T e x t i l i e n floß der S t r o m 

an G l a s w a r e n und keramischen E r z e u g n i s s e n von 

N o r d nach S ü d ; die Glas industr ie im besonderen 

w a r beinahe vol ls tändig nach Böhmen und M ä h r e n 

abgewandert . A u s g e g l i c h e n e r w a r das V e r h ä l t n i s in 

der Leder industr ie , w o die gröberen W a r e n aus 

Böhmen gegen die feinen T a s c h n e r - und L e d e r w a r e n 

aus W i e n getauscht w u r d e n ; ferner in der P a p i e r 

industrie, w o früher Zel lstoff Von N o r d nach S ü d , 

feine P a p i e r w a r e n in umgekehrter R i c h t u n g ausge

führt würden. In Maschinen, H o l z w a r e n , E isen- und 

Nichteisenmetal l waren s o w i e chemischen E r z e u g 

nissen, f a n d schließlich ein .reger A u s t a u s c h v o n 

Spezia lgütern der beiden Gebiete statt, 'ohne daß ein 

ausgesprochenes' /Übergewicht eines der •beiden G e 

biete festgestellt werden könnte: In K a ü t s c h u k w a r e h 

und elektrotechnischen. A r t i k e l n dagegen.'War 'die In

dustrie der Ostmark-'unbestritten überlegen. , ; '•• - v 
• D e r zwei te bestimmende> Faktor- i n ' d e n * Güte'iy 

ström w a r der K o h l e n-v e-r s'a n d ' a u s : den 0är 

detenländern--iii die O s t m a r k . 81 vi H . der Ste in

kohlen-, 64 v. H . der , 3raünkohlehpfod^ktiön' . '<ier 

ganzen M o n a r c h i e w u r d e n 1 9 1 $ im-bömilisch-raahti-

s c h e n R a u m g e w o n n e n ; während die'Östirfäfit n u r an 

Braunkohlen einige nennenswerte V o r k o m m e n etit-1 

hielt. V o n dem geschätzten- St&nkohlehbedärf- der 

O s t m a r k v o n ' r u n d 5-2* Mil l ionen T o n n e n im Jahre 

1 9 1 3 lieferten die Sudeteniän'der ni i t : z i r k a M i l 

l ionen T o n n e n über ein'"Drittel 1 (der Rest ' ( käm r Vöt~' 

wiegend aus Deutschland)., ' von d e m "Bräüflkohlen-

bedarf v o n z i r k a 1*8 Millionten Tonnen-sogar- ' rund 

drei V i e r t e l , v o n der Kokseinfuhr" Voh-'O^Ö M i l 

lionen T o n n e n rund ebensoviel. N u r in der'Ec-zeu'^' 

g u n g v o n E i s e n waren die'-Alpenländer Besser ge

stel l t ; sie konnten sogaf" i i iöch"Erz 'e ' 'und : -Roheisen 

in die Sudetenländer äbgeoen. ' ; v , " ' ' " r s T * -" ' v ' ; 

Ziemlich einseit ig :wär vöf-dem" : 'K-rieg'aüch : der 

V e r k e h r mit N a h r u n g^s'-nvi'-fc t e I i i 'zwischen 'den 

beiden L ä n d e r n gewesen.- D i e O s t m a r k ' w a r Von 

jeher ein Zuschußgebiet fü'f1 alle w i c h t i g e n N ä h f ü n g s J 

mittel. D e r reiche Boden von Böhmeri : und 1 F ä h r e n 5 ) 

dagegen l ieferte wenigstens - auf e inigen Gebieten-be

deutende Uberschüsse. Ü b e r 90 vi H; 'der österreichi

schen Zuckererzeugung, 90 v. H . der Hopfen-; ' tfuiid 

So v . H . der Gersteerzeugung w a r e n v o r dem K r i e g e 

im böhmisch-mährischen R ä u m konzentriert . ' 'So 

spielte v o r al lem Z u c k e - r : n r der A u s f u h r der S u -

detenländer in das G e b i e t der heutigen O s t m a r k eine 

bedeutende R o l l e als' dr i t tgrößter Posteil- des g e g e n 

seit igen W a r e n v e r k e h r s ; Däneben Hefertert ( ,Böhm'erL ; 

und M ä h r e n Gerste, H o p f e n ' ü n d ; Mälz- ' für 'die alpeh 1-' 

ländische Bierprodukt ion, aber auch eine ahsel in 1 

liehe M e n g e von Pi lsener 'Bier selbst hT-die inner-

österreichischen 'Gebiete .• ' ' ''•-•• 'A • ••"' 

F r e i l i c h w a r die österreichische - Reichshälfte" 

trotz des Bodenreichtums'des 'böhmisch-mährisbhe'n ' 

R a u m e s auf dem Gebiet 'der••Ernährung' "auch 'nicht 

annähernd autark. A u c h d i e ; Sud ,et'eniäfider' ,'häfteiT 

einen bedeutenden Zuschußbedarf a n ; Getreide.- 'Erstf 

die V e r b i n d u n g mit U n g a r n - ' v e r l i e h 'der ' D o n a u 

monarchie jene A b r u n'"d ü n g und" A u s g e g l i c h e n 1 ' 

heit, die das W o r t v o n ' dem - autarken "Räum'"von 

5 4 ' M i l l i o n e n E i n w o h n e r n aüikomnieii ließ 1. v T ä t s ä c l i -

B ) V o r dem K r i e g e (1913) wäf-'-de'r durchschnittliche 

H e k t a r e r t r a g in Böhmen und Mähren-''bei' W e i z e n u m rund 

30 v . H . , ' b e i R o g g e n u m 20 'V. H. , ' -Gerste r u m 45--' ,v. :' lH;j 

Zucker um 30 v. H . höher als im Gebiet der O s t m a r k ! 
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l ieh stellte U n g a r n vor dem K r i e g e z iemlich genau 

jenen U b e r s c h u ß an Brotgetre ide, den die Gebiete 

der deutschen O s t m a r k sowie Böhmen und Mähren-

Schlesien zusammen benöt igten 0 ) . A u f der anderen 

Seite aber w a r U n g a r n das g r ö ß t e A b s a t z g e b i e t für 

die österreichischen Industr iewaren, v o r al lem für 

die T e x t i l e r z e u g n i s s e der Sudetenländer und die 

Garne Niederösterreichs. T r o t z der bedeutenden E n t 

w i c k l u n g der österreichischen T e x t i l i n d u s t r i e fand 

sie auf diese W e i s e ihren A b s a t z fast g a n z im Zol l 

inland, ohne dessen Bedarf vö l l ig decken z u können; 

ein beträchtl icher Z w a n g z u r A u s f u h r ins Zol laus

land bestand n u r in Le inenwaren. E i n gutes Dri t te l 

der gesamten .österreichischen A u s f u h r (vor a l lem 

aus Böhmen und Mähren) w u r d e vor dem K r i e g in 

U n g a r n untergebracht, der R e s t im Zol lausland. V o n 

U n g a r n her gesehen w a r die Verf lechtung noch 

e n g e r : D r e i V i e r t e l seiner Gesamteinfuhr stammten 

aus der österreichischen Reichshälfte , drei V i e r t e l 

seiner A u s f u h r , darunter fast seine gesamte N a h 

rungsmittelausfuhr, g i n g e n dorthin. O h n e Berück

s icht igung dieser weitgehenden E r g ä n z u n g durch das 

Zol l in land U n g a r n w ä r e das B i l d v o n der V o r k r i e g s 

verflechtung zwischen den österreichischen A l p e n -

und den Sudetenländern nicht vol lkommen. . 

II. Das Streben nach national-wirtschaft
licher Integration nach dem Kriege 

D i e besonders enge wirtschaft l iche Verf lechtung 

zwischen den einzelnen Nachfolgestaaten ist sogar 

in den Friedens diktaten dadurch anerkannt worden, 

daß dort e twaige P r ä f e r e n z V e r e i n b a r u n g e n zwischen 

diesen Staaten ausdrückl ich als zuläss ige A u s n a h m e 

vom internationalen Meis tbegünst igungspr inz ip er

k lärt wurden. D i e neugeschaffenen Staaten, v o r 

al lem die Tschechos lowakei und Jugoslawien, 

sträubten sich freilich stets und mit E r f o l g aufs 

heft igste, v o n den dadurch gebotenen Mögl ichke i 

ten Gebrauch zu machen. V o r al lem die Tschecho

s lowakei strebte v o n A n f a n g an dahin, ihre pol i

tische Sonderex is tenz auch durch die E n t w i c k l u n g 

einer v ö l l i g auf sich selbst stehenden W i r t s c h a f t 

z u bekräft igen und zu untermauern. Stat t sich um 

die E r h a l t u n g ihrer früheren Wirtschaftsbez iehun

gen zu den Nachfolgestaaten z u bemühen, tat sie 

durch E i n - und Ausfuhrverbote-und monopolistische 

A u ß e n h a n d e l s f ü h r u n g in den ersten Nachkr iegs jah

ren alles, sie zu zerstören. So hatte sie gerade Öster

reich seihe A b h ä n g i g k e i t von den tschechischen 

°) Al lerdings verblieb daneben in der Rege l noch ein 

weiterer durch E i n f u h r zu deckender Getreidezuschuß

bedarf für die N o r d o s t - und für die Südgebiete A l t -

Österreichs. 

K o h l e n - und Zuckerl ieferungen empfindlich fühlen 

lassen. U n g a r n seinerseits hatte 1 9 1 8 einen g r o ß e n 

T e i l der von ihm mühsam aufgebauten Industr ie 

an die anderen Nachfolgestaaten v e r l o r e n 7 ) u n d g i n g 

nun mit verdoppelter K r a f t an einen industr ie l len 

Neuaufbau. D a s kleine Restösterreich hat te noch 

lange Jahre nach dem K r i e g e u m das nackte L e b e n 

seiner B e w o h n e r zu k ä m p f e n ; es litt M a n g e l an 

Brot , an K o h l e , an Rohstoffen und k a m zunächst 

überhaupt nicht dazu, ein selbständiges P r o g r a m m 

des Neuaufbaues seiner zerstückelten W i r t s c h a f t zu 

formulieren. 

In den genannten drei Nachfolgestaaten, die die 

K e r n l a n d e der Monarchie geerbt hatten, w a r dabei 

das P r o b l e m durchwegs ein z w e i f a c h e s : E i n m a l g a l t 

es die L ü c k e n i m nationalen P r o d u k t i o n s a u f b a u zu 

schließen, welche die Abschneidung v o n den übri

gen Gebieten gerissen hatten. Z w e i t e n s g a l t es , die 

A u s f u h r r i c h t u n g der überdimensionierten E r z e u 

g u n g s z w e i g e nach Mögl ichkei t v o n den i m m e r u n - ' 

sicherer werdenden M ä r k t e n der Nachfo lgestaaten 

w e g auf neue M ä r k t e zu verlegen. A n S t r u k t u r 

D i e w i c h t i g s t e n W a r e n g r u p p e n i m ö s t e r r e i c h i s c h - t s c h e c h i 
s c h e n H a n d e l 

ö s t e r r e i c h i s c h e E i n f u h r aus d e r T s c h e c h o s l o w a k e i 

W e r t e in 1 0 0 0 S 

Warengruppe 1923 1925 1929 1934 1936 1937 

Textilien gesamt 1) . 187.6öi 335-123 247-070 57-375 S0.501 47-723 

dav. Seidenwaren . 54-588 48.425 70.958 18.606 '4-255 13.013 
Baumwollgarne 5-340 8.041 7-5i8 5-443 6.659 S.140 
Bau m wo 11 waren 127.117 99-573 78-737 10.757 9-350 8.919 

Wollgarne . . i2.49r I 3 - 4 I 9 23.609 II.8S1 10.026 10.056 

Wollwaren . . 58.255 - 5 I - I 5 J 49.562 7.808 6-5*9 6.26g 

Mineralische Brenn-
49.562 6.26g 

99.485 74-870 41.893 34-137 38.393 
69.081 44-45° 34.206 560 178 188 

34.5I5 18.589 34-770 I.021 1.027 13.647 
1 5 . 5 « 27.064 38.180 6.362 5-075 6-944 
18.858 17.492 6.771 3.815 3-iSO 1.940 

4-604 9.988 10.952 3-349 3.198 3-769 

Ö s t e r r e i c h i s c h e A u s f u h r in die T s c h e c h o s l o w a k e i 

W e r t e in i o o o S 

Warengruppe 1923 1925 1929 1934 1936 1937 

Textilien gesamt 1) 72.74a 78.822 91.013 18.543 20.137 17-358 
dav. Seidengespinste 31.118 34.425 33.466 7.207 7-535 6.769 

Sei den waren . 16.3S8 »5-257 31.220 4.428 z.807 2.86z 

B aum wo Ugame 8.356 t1.265 5-247 900 562 2.299 

B au mw oll waren 3.262 4.619 5.278 1.131 1.636 1.691 

Wollgarne . . 5.270 4.600 3.3°9 429 260 316 

Wo 11 waren . . 1.77t 2.014 4-226 2.200 2.630 3.019 

6.509 15-40D 18.383 6.162 7.859 17.004 

Elektr. Apparate und 
18.383 

Bedarfsgegenstände 3-779 5-5i8 5.402 1-393 1-458 1.9S6 

Andere Maschinen 
und Apparate . . . 4.Z54 8.285 7-280 2.043 1.854 3-585 

4.791 6.494 13-849 1.620 2.061 2-599 
Ch emis ch eErzeugn i sse 4.427 5.874 6.737 J.951 1.421 9 SB 

') Einschließlich Bekleidung. 

7 ) N a c h ungarischen A n g a b e n hatte es durch den 

K r i e g s a u s g a n g 98 v.. H . seiner Papier- , 71 v . H . der Glas- , 

So v . H . der Metal l- , 60 v . H . der chemischen und 73 v . H . 

der Baumwoll industr ie , insgesamt etwa 23 v. H . seiner 

gesamten Industriekapazität, an die Tschechoslowakei v e r 

loren. 



und R i c h t u n g des Außenhandels der Nachfo lge

staaten ließen sich so die Bemühungen um eine neue 

national wirtschaft l iche Integrat ion der R e s t w i r t 

schaften in al len Einzelheiten ablesen. I m folgenden 

sollen jedoch nur die wicht igsten Ergebnisse be

leuchtet werden. 

i. Völlige Zerreißung des .landwirtschaftlichen 
Tauschkreises der Monarchie 

Viel le icht am vol lständigsten ist der frühere 

T a u s c h k r e i s bei den l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n 

E r z e u g n i s s e n durch die Nachkr iegspol i t ik der 

Nachfolgestaaten zerstört worden. A u f diesem Ge

biet traf sich die T e n d e n z z u r wirtschaft l ichen V e r 

selbständigung mit der al lgemeinen T e n d e n z zur 

S e l b s t v e r s o r g u n g in Nahrungsmit te ln , die besonders 

in der letzten W e l t k r i s e überal l so g r o ß e F o r t 

schritte gemacht hat. 

Z w a r ist es Österreich nicht gelungen, in 

erreichbare N ä h e des Zieles der vö l l igen N a h r u n g s 

mitte lautarkie z u g e l a n g e n ; noch einige Jahre v o r 

dem A n s c h l u ß (1935/36) w a r es z u mehr als ein 

V i e r t e l seines Gesamtbedarfes an Lebensmitte ln auf 

ausländische Zufuhren angewiesen (vor dem K r i e g 

schätzungsweise beinahe z u r H ä l f t e ) . A b e r es hat 

gerade auf jenen Gebieten, a u f denen der böhmisch

mährische R a u m eine. R o l l e als L i e f e r a n t spielte, 

unerwartete E r f o l g e mit der S e l b s t v e r s o r g u n g er

zielt . Dies g i l t v o r al lem für die Z u c k e r v e r 

s o r g u n g . H a t t e die O s t m a r k noch in den Jah

ren 1925 bis 1929, ähnlich w i e in der V o r k r i e g s z e i t , 

durchschnitt l ich über 1 M i l l i o n T o n n e n Z u c k e r im 

W e r t e v o n über 40 Mil l ionen Schi l l ing aus dem 

böhmisch-mährischen R a u m 8 ) einführen müssen, so 

w a r 1936/37 die vol le E i g e n v e r s o r g u n g erreicht und 

die Zuckereinfuhr unbeachtlich g e w o r d e n (vg l . 

T a b e l l e ) . E b e n s o ist die österreichische Gersten

e r z e u g u n g v o n rund 1*8 Mil l ionen T o n n e n im 

D i e Z u c k e r w i r t s c h a f t in Ö s t e r r e i c h u n d in der 
T s c h e c h o s l o w a k e i 

a) Ö s t e r r e i c h 

1913/14 1918/19 j 1925/26 1928/29 [ 1935/36 

Anbaufläche (ha) 
Zuckererzeugung (1000 dz)') 
Zuckereinfuhr (IOOQ dz)1) . 

davon aus der Tschecho
slowakei (jooo dz) s) . . 

25.060 
8.200 

5-382") 

57") 

604 

20.179 
78l 

L O 3 6 

926 

30.357 
1.221 
1.119 

95o 

43-795 
2.059 

7 

7 

b) T s c h e c h o s l o w a k e i 

Zucke rerzeugimg (1000 dz)') 
Zuckerausfuhr (1000 dz) l) . 

295.081 
12.725 

182.039 
6.4S2 
1.262 

307.448 

15-073 

to.779 

262.697 
10.564 

6.742 

157.000 
5.707 
1.920 

') Rohzucker wert. — a) in den Jahren 1919, 1926, 1929, 1936. — 
*) in der Kampagne 1919/20. 

8 ) Einschließlich der S l o w a k e i ; hier w i e im folgen

den kann für die Nachkriegsze i t stets nur der Handel mit 

der gesamten Tschechoslowakei (einschließlich der Slo

w a k e i ) ausgewiesen werden. 

Die gegenseitige Handelsverflechtung der Nach

folgestaaten 

A n t e i l e a m A u ß e n h a n d e l in v . H . 

N a t ü r l i c h e r M a ß s t a b 



Dürctifcühnift' «de* J ä t e • 1923 bis 1925 auf ; ruiid 

'JtäiUionen ' lTohnen' ' i ; 93 : 5 b i s 1937" gesteigert 

wör-den-,' Was-eine ' 'Einschränkung • der Braugersteein-

fuh.r- ; (weniger"dagegeri der Futtergersteeinfuhr) zur 

Folget hatte; D e r starke A u s b a u der Österreichischen 

Mi lchwir tschaf t nach' dem K r i e g e verwandel te die 

O s t m a r k 'schließlich von 'einem E infuhr- in ein A u s 

f u h r l a n d ' f ü r M i l c h ; u n d Molke'reierzeugnisse; auch 

hier w a r die Tschechoslowakei g a n z besonders 

betröffen, "• "da • sie' :iri den ersten Jahren (wie 

v o r dem K r i e g ) auf diesem Gebiet der Haupt l ie fe

rant gewesen w a r . 

..., „ A l s .,, E r g e b n i s . . . dieser,., Umschichtungen ist 

schließlich der A u s t a u s c h v o n Lebensmit te ln 

zwischen Österreich und der Tschechos lowakei v ö l 

l i g z u m St i l l s tand g e k o m m e n ; b e t r u g die österrei

chische E i n f u h r v o n lebenden Tieren, N a h r u n g s m i t 

teln, und Getränken aus Ü e f ' T s c h e c h o s l o w a k e i 1925 

m i t ' i 1 6 ' M i l l i o n e n Schi l l ing noch über ein Fünfte l 

cler Gesamteinfuhr aus.' der Tschechos lowakei , so 

w a r dieser' Posten 1936 mit 3*4 Mil l ionen Schi l l ing 

ganzlicl i uhbeachtlich' g e w o r d e n 9 ) (vgl . nachfolgende 

T a b e l l e ) , f i ä t t e die' Tschechos lowakei 1925 noch 

17*5 v . H . der österreichischen Lebensmitte le infuhr 

gestellt, 1 so • w a r e n es 1934^' v o n der v i e l kleineren 

E i n f u h r h u t noch \'f, ' 1 9 3 6 ' n u r noch 1-4 v. H . (vgl . 

Abb.! S- 1 1 5 ) - V i e l besser hat te sich demgegenüber 

schon der N a c h f o l g e s t a a t U n g a r n gehalten, der w i e 

v p f ' dem K r i e g e so . auch • nachher als wicht igster 

Getreide- und Mehll ieferant der O s t m a r k eine große 

Rolle" spielte. 

D i e E n t w i c k l u n g des ö s t e r r e i c h i s c h - t s c h e c h i s c h e n H a n d e l s 
n a c h d e m K r i e g e 

•i E i n f u h r a u s d e r T s c h e c h o s l o w a k e i nach Ö s t e r r e i c h 
in MiU. S 

Warengruppe 1923,, 1925 1939. 1934 1936 1937 

• 3'? 

149/4 

153*9 
3ZU-0 

9-i 

107-3 

129-3 
320-4 

5-8 

g8-i 

125-2 
3C0-8 

0*2 o'o O'I 
Nahrungsmittel und Ge

tränke . . s . . . . . 
fRohstoffe und halbfertige 
;; Waren- r • .' ... . . . 

• 3'? 

149/4 

153*9 
3ZU-0 

9-i 

107-3 

129-3 
320-4 

5-8 

g8-i 

125-2 
3C0-8 

3'7 

67-9 
86-7 

3'4 

60-8 
79-8 

64*1 
80* t 

\ ' Zusammen 633'i 565-1 589-9 1S8-5 144-0 160-4 

A u s f u h r Ö s t e r r e i c h s n a c h d e r T s c h e c h o s l o w a k e i 
i , ' in MiU. S 

'• Warengruppe \ 1923 1935 1929 1934 1936 1937 

Nahrun gs mittel •• und ,-Ge-' 
' tränke . . . . ; 1 . . . 
;Roiistoffe und halbfertige 
.! Waren . . . . . . . . . . „. 
fertige..Waren". ..• . . . 

4-8 

• • ) 
' 5 7 

27/ß '• 
129'3 • 

0-9 

. 9-4 

, 46-5 
156-fl 

0-3 

E'4 

75-8 
213-0 

o-o 

2-9 

16-8. 
44'5 

O'I 

l'5 

22*8 
46-6 

. O'o 

i'3 

24-4 
61-7 

" -' ZusärÜ'm-en' I67-4"1 
; 2i3-7 ' ag4'ö 64*2 71*0 87-4 

ß ) N u r 1937 -kam wieder ein sporadischer Getreide-

. ijnpprt . aus.,1- .den Uberschußbeständen des tschechischen 

Getreidernpnopols ' ' im W e r t e v o n rund 14 Mil l ionen 

Schilling"'.zustande! 

N i c h t weniger bedeutsam w a r der A u s b a u der 

tschechischen L a n d w i r t s c h a f t . D i e Tschechos lowakei 

hatte in der S l o w a k e i ein landwirtschaft l iches Ü b e r 

schußgebiet g e w o n n e n ; die durch die E x p o r t k r i s e 

erzwungene E i n s c h r ä n k u n g des Zuckerrübenanbaus 

(vgl . T a b e l l e S. 1 1 3 ) förderte die U m s t e l l u n g auf die 

Mangelerzeugnisse (vor al lem auf Getreide) auch in 

den böhmischen L ä n d e r n . In den Jahren der W e l t 

k r i s e hatte die tschechoslowakische L a n d w i r t s c h a f t 

insgesamt die Selbstversorgung, v o r a l lem an Ge

treide, so g u t w i e erreicht. H i e r w a r jedoch nicht die 

O s t m a r k der Haupt le idtragende; sie hatte nie eine 

nennenswerte Nahrungsmit te lausfuhr in die T s c h e 

choslowakei aufzuweisen. W o h l aber gab dieser A u s 

b a u der tschechischen L a n d w i r t s c h a f t der früheren 

engen Verf lechtung zwischen den bÖhmisch-mähri-

schen L ä n d e r n und U n g a r n den T o d e s s t o ß . A l s 

1930 im Interesse der tschechischen L a n d w i r t s c h a f t 

der H a n d e l s v e r t r a g m i t U n g a r n gekündigt w u r d e , 

sank die landwirtschaft l iche E i n f u h r der Tschecho

slowakei aus U n g a r n schlagart ig auf beinahe N u l l 

h e r a b ; umgekehrt freil ich büßte die tschechische 

T e x t i l i n d u s t r i e damals noch den Rest ihres früher 

so großen A b s a t z e s in U n g a r n ein, so daß in dem 

gegensei t igen W a r e n v e r k e h r ein fast völ l iger St i l l 

stand eintrat (vgl . A b b . S. 1 1 3 ) . 

2. Sudetenraum als wichtigster Kohlenlieferant 
Österreichs 

A u c h auf dem Gebiet des Bergbaues löste die 

Z e r r e i ß u n g der altösterreichischen Wirtschaf tsbez ie

hungen Bestrebungen nach A u s b a u der E i g e n v e r 

s o r g u n g aus . Österreich, das in den ersten Jahren 

nach dem K r i e g e die völ l ige E n t b l ö ß u n g v o n K o h l e 

und die A b h ä n g i g k e i t v o n einer feindlich gesinnten 

Tschechos lowakei auf diesem Gebiete aufs v e r h ä n g 

nisvol lste z u spüren bekommen hatte, versuchte 

K o h l e n e r z e u g u n g in Ö s t e r r e i c h u n d i n der T s c h e c h o 
s l o w a k e i 

Österreich Tschechoslowakei 
Braunkohle Steinkohle Braunkohle Steinkohle 

in 1000 t 

3913 2.621 87 23.127 14.271 
1920*). 2.409 133 ig.958 n.380 

. 1921*) 2.479 138 21-335 12.033 
1922 3.136 166 19.174 10.465 
1923 2.686 158 16.366 " 12-347 
1924 2,786 172 20.460 15-179 
1925 3.027 145 18.605 12.558 ' 
1926 2.958 157 18.516 14.177 

"1927 3.064 176 19.621 14.016 
' 1928 3-263 302 20.451 14.560 

1929 3-525 308 22.561 36.531 
1930 3-063 216 I9.rg4 14-435 
1931 2.983 228 17.932 . 13-103 
1932 3.103 231 J 5.858 10.961 

1933 3.014 239 15.063 10.532 

1934 2.851 251 15.071 10.789 

1935 2.971 261 15.114. 10.894 
1936 2.897 244 16.070 12.233 
1937 3.242 '230 18.042 16.951 

*) Ohne Eurgenland 



•Herl 4 
1 9 3 9 

Ö s t e r r e i c h s E i n f u h r v o n Ste in- u n d B r a u n k o h l e 

a) E i n f u h r v o n S t e i n k o h l e 

Gesamt davon aus der Tschechoslowakei 

Zeit Menge 
in 

Wert 
in 

Menge 
Wert in 
(MiU. S) 

Zeit Menge 
in 

Wert 
in Anteil an der Wert in 

(MiU. S) 
(1000 t) (Mil!. S) (in 1000 t) Gesamteinfuhr 

in v. H. 

Wert in 
(MiU. S) 

5.200 1.850 36-0 
1920 2.548 50z 19-7 
1921 3-428 855 2S'0 
igz2 . 
1923 3-747 «59 17-6 
1924 4-522 2.267 i-i45 25-3 
1925 4.223 •1-773 1.023 24-2 449 
1926 4.120 1-595 1.141 27-7 445 
1927 4.5ÖI 1-758 1-314 28-8 481 
1928 4-593 1.728 1.216 26-5 435 
1929 5-302 2.037 i-35i 25'5 477 
1930 3-924 1.500 1.284 32-7 452 
1931 3-830 1.424 1.259 32'g 431 
1932 2.994 r.166 1.045 34 -9 379 
IP33 2.672 1.018 1.094 40-9 400 
1934 2.587 865 I-I93 46'! 352 
'935 2.469 810 1.066 43'2 304 
193Ö =. 3 6! 722 1.038 44 -o 265 

1937 2.649 753 1.278 48-2 29? 
»938 1-534 229 ä) 805 52-5 . 103*) 

b) E i n f u h r v o n B r a u n k o h l e 

Gesamt davon aus 

Zeit Menge Wert Ungarn Tschechoslowakei 
Zeit Menge Wert Zeit 

in in Menge Wert Menge Wert 
(1000 i) (Mill. S) in in in in 

(1000 t) (Mill. S) (10001 (Mill. S) 

1913') 1.820 1.320 
1920 1.192 's , 1.142 
1921 2.085 4 1.974 
1922 . . 
1923 861 I 796 
1924 84t 8 715 
1925 466 156 64 18 3i5 112 
1926 452 132 94 23 292 93 
1927 413 125 81 23 279 88 
1928 412 122 92 25 268 84 
1929 52p 149 154 35 316 98 
1930 356 10(1 128 34 177 57 
1931 . 354 103 150 38 163 53 
1932 176 51 103 26 64 • 22 
1933 158 39 110 24 44 14 
1934 153 35 105 21 41 12 
1935 168 38 116 23 45 12 
1936 157 35 110 22 41 n 
1937 183 40 127 26 46 12 
1938 212 281) 166 211) 36 S 1) 

Schätzung. — *) in Mill. EM 

m 
reichischen M a r k t z u r F o l g e gehabt, d a ß ' die 

böhmisch-mährischen L ä n d e r nach dem K r i e g e 

trotz gesteigerten E i g e n v e r b rauches die V o r k r i e g s 

erzeugung bei Braunkohle nie mehr, bei S t e i n 

kohle nur vorübergehend haben erreichen können. 

Gegen E n d e des Jahres 1938 schließlich ist 

infolge der politischen Ere ignisse (Abtre tung der 

deutschen Sudetengebiete und A b t r e t u n g eines 

T e i l e s des K a r w i n e r Kohlenreviers an P o l e n ) die 

Tschechos lowakei als Kohlenl ieferant der O s t m a r k 

fast v ö l l i g ausgefal len. 

3. Die Entflechtung der altösterreichischen Textil

wirtschaft 

E s ist oben bereits bemerkt worden, daß die 

wechselseit ige Verf lechtung der Sudeten- und der 

Alpenländer am einprägsamsten in der T e x t i l w i r t 

schaft w a r . Selbst in den Außenhandelsz i f fern der 

ersten N a c h k r i e g s z e i t k o m m t sie noch deutlich zum 

A u s d r u c k . N i c h t weniger als 55 v. H . der tschechi

schen Gesamtausfuhr nach Österreich entfielen im 

Durchschnit t der Jahre 1920 bis 1923 auf die 

Der Anteil der Tschechoslowakei am Öster

reichischen Außenhandel mit Nahrungsmitteln 

A b s o l . W e r t e : l o g a r i t h m . M a ß s t a b ; v . H . : n a t ü r l . M a ß s t a b 

15* 

einerseits seine spärlichen K o h l e n v o r k o m m e n weiter 

auszubauen, anderseits sich durch A u s b a u seiner 

reichen Wasserkra f t reserven v o n der K o h l e über

haupt w e n i g e r abhängig z u machen. D e r A u s b a u 

der Österreichischen Elektr iz i tä tserzeugung braucht 

hier nicht wei ter belegt zu werden. D i e österrei

chische K o h l e n e r z e u g u n g konnte immerhin beträcht

lich über den V o r k r i e g s s t a n d gesteigert w e r d e n ; 

freil ich deckt sie nach wie vor , wenigstens bei 

der Steinkohle, nur einen Bruchtei l des E i g e n 

bedarfes. D i e E i n f u h r insgesamt ist w e i t unter 

den V o r k r i e g s s t a n d gesunken. D i e Tschecho

slowakei hat z w a r seit 1932 wieder ihren V o r k r i e g s 

anteil an der österreichischen Steinkohleneinfuhr er

reicht und sogar übertroffen, absolut aber den 

damaligen Stand nie mehr auch nur annähernd er

reichen können; bei der Braunkohle ist sie sogar 

durch U n g a r n v ö l l i g v e r d r ä n g t worden. N i c h t 

zuletzt hat dieser Absatzausfa l l auf dem öster-
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T e x t i l a u s f u h r 1 0 ) und noch 1927 bis 1929 waren es 

47 v. H . U m g e k e h r t bestand die österreichische 

A u s f u h r in die Tschechos lowakei 1923 bis 1 9 2 5 1 1 ) 

•zu.'41-v^ H . , f ü r die Jahre 1927 bis 1929 noch z u 

35 V . H . a u s T e x t i l i e n ; 1937 w a r dieser A n t e i l auf 

20 w H . abgesunken. 

. . Baumwollindustrie 

.Besonders di f ferenziert w a r die A r b e i t s t e i l u n g 

in der Baumwol l industr ie gewesen. D i e O s t m a r k 

hatte hier v o n der Spinnerei des früheren Öster

reich 22-1 v . H . , v o n der W e b e r e i T7 v - H . , von 

der D r u c k e r e i 25-9 v. H . g e e r b t 1 2 ) . N a c h dem 

M a t e r i a l v e r b r a u c h im Jahre 1 9 1 3 gemessen, b e t r u g 

der A n t e i l der O s t m a r k an der Industr ie der Sude

ten- und Alpenländer (ohne die übr igen Österrei

chischen G e b i e t e ) : bei der Spinnerei 26 v , H . 

bei den wicht igsten garnverbrauchenden Z w e i g e n 

12 v. H . (darunter Webere i 10 v. H . , W i r k e r e i 
: und Str ickerei 8 v . H . ) , bei den V e r e d l u n g s 

z w e i g e n insgesamt rund 25 v . H . (darunter B le i 

cherei und Färberei" 23 v. H . , Druckere i 31 v . H . ) . 

A u s 'Garnerzeugung und -verbrauch läßt sich 

Die Verteilung der altösterreichischen Baumwollwirtschaft 
auf das Gebiet der Ostmark und der Sudetenländer 

(1913/14) 

Zahl der 
Arbeiter 

Material
verbrauch 1913 

Per
sonen 

Anteil 
v. H. in f Anteil 

v. H. 

I. Feinspinncrei: Ostmark 1) . . . 
Sudetenländer s ) . 

9.896 
25.097 

28-3 
71-7 

43-489 
121.974 

26-3 

7 3 7 

Zusammen 34-993 loo-o 165.463 IOO'O 

2. 
Sudetenländer*) , . . 

LS»? 
3-362 

31'O 
69-0 

5-216 
I i .662 

3°"9 
69'] 

3-
Sudetenländer 5) . . . 

6.537 
69.697 

8-6 
91-4 

11.4t1 
106.365 

9-7 
gO-3 

4- Wirkerei und Strickerei: 
1.707») 

14-332 8 ) 

io-6 
89-4 

1.466 
18.040 

7'S 
92-5 

Gamverb rauchende Betriebe zu
sammen^— 4 ) : Ostmark J) . . . 

•' Sudetenländer s) 
9-751 

87-391 

10*0 

go'o 
18.093 

136.067 
11-7 
88-3 

Zusammen 97.142 loo-o 154.160 IOO-O 

5- Bleicherei, Färberei u. Appretur: 
4-349 

13.776 
24-0 
76-0 

22.687 
76.904 

22.8 
77-2 

6. Druckerei: Ostmark 1) 
Sudetenländer *) . . 

2.227 
6.672 

25-0 
75-o 

10.450* 

a i . 3 5 ° s 

30-7 
69-3 

Veredlung-szweige zusammen . 

•.Sudetenländer3) . . . . 
6.576 

20.448 
24-3 
75"7 

33-^37 
98.254 

25-2 

. 74-8 

Zusammen 22,024 roo-o IOO'O 

J) Alpenländer und Nied er oster reich. — *) Böhmen, Mähren,' 
Schlesien. — ») Ohne' Heimarbeiter. — *) = 63 Mill. m. — 
*) = 142 Mill. m 

1 0 ) G a r n e und W e b w a r e n und sonstige T e x t i l f e r t i g -

waren (einschließlich Bekle idung) . 
u ) F ü r die Jahre v o r 1923 liegen brauchbare V e r 

gleichszi f fern nicht vor. . 
M ) ftach . K u f fler, „Text i l industr ie" , in: Handbuch der 

österreichischen 1 W i r t s c h a f t , Berl in, 1924. 

ein ziemlich e inwandfreies B i l d des Austausches 

ablesen: I m Gebiet der heutigen O s t m a r k wurden 

mehr als doppelt so viel Garne erzeugt , als 

dort weiterverarbei tet werden konnten; der Über

schuß g i n g außer nach U n g a r n in der Hauptsache 

in die Sudetenländer, die mehr Garne wei terverar

beiteten als erzeugten. V o n dort g i n g ein T e i l der 

W e b - und W i r k w a r e n wieder zurück in die O s t 

m a r k z u r V e r e d l u n g . ' 

Fre i l i ch g i n g die Arbei ts te i lung noch v ie l wei<-

t e r : Im Gebiet der O s t m a r k w u r d e n in der H a u p t 

sache grobe B a u m w o l l g a r n e erzeugt, während die 

Spinnerei feinere Sorten ( M a k o und Sea Is land) 

in den deutschen Sudetengebieten z u H a u s e w a r ; 

der A n t e i l der O s t m a r k an der eigentlichen F e i n 

spinnerei b e t r u g v o r dem K r i e g nur 9 v . . H . 

I n den Sudetenländern w a r auch die A b f a l l -

u n d Vigognespinnere i konzentriert . D i e ostmär

kischen Webere ien hatten sich v o r allem auf 

leichte Gewebe spezialisiert, w a h r e n d die übr i 

gen Webwaren* v o r allem auch bunte Gewebe, in 

den Sudetenländern hergestel lt wurden. In den 

Z w e i g e n der B a u m w o l l v e r e d l u n g w a r die O s t m a r k 

wieder besonders spezialisiert auf Druckere i , S tück

bleicherei in leichter W a r e , Bündelgarn- und Strang-

lüstriererei und -bleicherei. 

N a c h der Z e r r e i ß u n g des Wirtschaftsgebietes 

suchte jedes L a n d die fehlenden Produkt ions lücken 

auszubauen. 

Baumwollindustrie in Österreich und der Tschechoslowakei 

Anzahl der Spindeln Anzahl der Webstühle 

1914 1929 1937 1914 1936 

Deutsch-Österreich . 
Böhmen, Mähren 

und Schlesien^) . 

1.170 

3.3™ 

1.046 

3.660 

776 

3-445 

11.616 

117.584 

15-762 

105.000 

J ) 1929, 1936 und 1937: Tschechoslowakei. 

In Österreich w u r d e die W e b e r e i stark aus

gebaut , v o r al lem auf den Gebieten, auf denen es 

früher besonders auf E i n f u h r angewiesen w a r 

(Buntwebere i ) . D i e Spinnerei , d i e ' relativ über

dimensioniert w a r , g i n g dagegen zurück. 

U m g e k e h r t ist in der Tschechoslowakei eine 

E i n s c h r ä n k u n g v o r allem in der B a u m w o l l w e b e r e i 

z u beobachten. Schon in den ersten N a c h k r i e g s 

jahren wanderten die Webstühle , ja 'ganze F a b r i k e n 

aus der Tschechos lowakei in die Nachfolgestaaten 

a b ; in den Jahren .1920 bis 1923 sollen allein 

5000 Webstühle nach U n g a r n und Jugos lawien a b 

g e w a n d e r t sein. N o c h stärker als die Zahl der W e b 

stühle sank ihre A u s n u t z u n g . A u f der anderen Seite 

aber w u r d e die tschechische Spinnerei , die v o r dem 1 

K r i e g e unzureichend gewesen w a r , nicht e t w a i 
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besonders ausgebaut . F ü r die verkleinerte K a p a z i 

tät der weiterverarbeitenden Industrie w a r die 

G a r n e r z e u g u n g nämlich sogar z u g r o ß geworden. 

Immerhin hielt sich die Spinnerei erheblich besser 

als die W e b e r e i . 

Diese Veränderungen im Produkt ionsaufbau spiegeln 

sich auch im Außenhandel deutlich wieder . D i e Tschecho

slowakei , v o r dem K r i e g ein Garneinfuhrland, w u r d e nach 

dem K r i e g sogar ein bedeutendes Ausfuhr land für Garne. 

A u c h im gegenseit igen V e r k e h r zwischen Österreich und 

der Tschechoslowakei drückt sich diese relative U b e r 

kapazität an Garnen deutlich aus: w a r noch bis 1926 die 

tschechische Baumwol lgarneinfuhr aus der O s t m a r k w i e 

vor dem K r i e g e größer gewesen als die Garnausfuhr, so 

überwiegt seit 1927 sowohl bei rohen w i e bei gefärbten 

und bedruckten B a u m w o l l g a r n e n die A u s f u h r aus der 

Tschechoslowakei nach Österreich (vgl. A b b . S. 119). 

Ebenso läßt sich der A u s b a u der österreichischen 

B a u m w o l l w e b e r e i an den Außenhandelszi f fern verfo lgen. 

D i e E i n f u h r v o n B a u m w o l l g e w e b e n w a r v o r dem K r i e g 

und in der ersten Nachkriegsze i t bei wei tem der größte 

Posten in dem österreichischen Handel mit T e x t i l e r z e u g 

nissen g e w e s e n ; sie ist von 1923 bis 1937 w e r t m ä ß i g auf 

fast ein Zehntel, mengenmäßig auf ein Fünfte l einge

schrumpft ; seit 1933 ist sogar die Österreichische 

A u s f u h r v o n B a u m w o l l w a r e n größer als die entsprechende 

E i n f u h r (wenigstens w e r t m ä ß i g ) . Gegenüber der Tschecho

s lowakei als dem Hauptlieferanten von B a u m w o l l w a r e n 

freil ich ist die Bi lanz bis 1938 stark passiv gebl ieben; 

doch hat die tschechische A u s f u h r durch die österreichi

s c h e n Einfuhrdrosselungen außerordentlich gel itten (vg l . 

A b b . S. 1 19) . Frei l ich ist stets ein nicht unbeträchtlicher 

V e r e d e l u n g s v e r k e h r auch in B a u m w o l l g e w e b e n in 

G a n g gebl ieben; dabei wiegen in der E i n f u h r der Ost -

• m a r k die rohen und die buntgewebten G e w e b e vor , w ä h 

rend in ihrer A u s f u h r die bedruckten, sowie die gebleich

ten und merzerisierten Gewebe überwiegen. Insgesamt 

aber hat sich sowohl auf der E i n f u h r - w i e auf der A u s 

fuhrseite der Austausch von Garnen erheblich besser ge

halten, als der von W e b w a r e n . 

Die übrigen Textilzweige 

I m Grunde genommen w a r die E n t w i c k l u n g der 

W o l l i n d u s t r i e in den beiden L ä n d e r n g a n z 

ähnlich der der Baumwol l industr ie . 

Die Wollindustrie 
in Österreich und in der Tschechoslowakei 

Streichgarn
spindeln 

Kammgam-
spindeln 

Webstühle 

1913 
Ende 
1934 

1913 
Ende 
1934 

1913 
Ende 
"934 

Gebiet der 
Ostmark . . . . 57,000 55-DOo 112.000 135.000 1.500 4.ODO 

Böhmen, Mähren 
und Schlesien *) 737.000 449.000 600.000 5 3 * . ° D ° 32.600 19.400 

J) Ende 1934: Tschechoslowakei 

I n dem Gebiet der Tschechos lowakei w a r e n 

1 9 1 8 86 v . H . der Webstühle , rund 90 v . H . der 

Streichgarnspindeln, fast 74 v . H . der Kammgarrt -

spindeln A l t ö s t e r i e i c h s verblieben. D i e O s t m a r k 

w a r insgesamt sehr stark auf E i n f u h r angewiesen. 

Immerhin w a r auch hier die Spinnereikapazität im 

Gebiet der A l p e n l ä n d e r größer als die V e r a r b e i 

tungsmögl ichkeiten im eigenen Gebiet. V o n den 

Stre ichgarnen konnte z w a r der größte T e i l im In

land an die Webere i abgesetzt w e r d e n ; die K a m m 

garne dagegen g ingen überwiegend ins A u s l a n d . 

A u c h auf diesem Gebiete w a r der A u s b a u der 

W e b e r e i in der O s t m a r k , ihre E i n s c h r ä n k u n g in den 

Sudetenländern die bemerkenswerteste Erscheinung. 

W ä h r e n d . die ostmärkische W o l l g a r n bi lanz 

insgesamt w e r t m ä ß i g seit 1934 sogar leicht passiv 

geworden ist, ist seit 1933 die A u s f u h r v o n W o l l 

w a r e n g r ö ß e r als d ie E i n f u h r d a v o n ; 1923 hatte 

sie noch w e n i g e r als ein Dri t te l , 1929 nur w e n i g 

über die H ä l f t e der A u s f u h r betragen! Gegenüber 

der Tschechos lowakei freilich w a r — w i e bei der 

Baumwol l industr ie — auch hier die E i n f u h r stets 

v ie l g r o ß e r als die A u s f u h r . 

E i n e n g a n z besonderen R a n g im R a h m e n des 

Handelsverkehrs zwischen Österreich und dem 

böhmisch-mährischen R a u m nahm v o n jeher der 

Veredelungsverkehr in S e i d e n e r z e u g n i s s e n 

ein. D i e S e i d e n s p i n n e r e i w a r und ist noch 

heute • weitgehend i m Gebiet der O s t m a r k konzen

tr ier t ; ein g r o ß e r T e i l der Gespinste w u r d e in die 

Tschechos lowakei (vor allem nach Mähren) v e r 

bracht, um dort gewebt zu werden. D e r A n t e i l , den 

die O s t m a r k 19x8 v o n der altösterreichischen 

S e i d e n w e b e r e i übernahm, w a r g a n z unbedeu

tend. A u c h in der Nachkr iegsze i t w u r d e diese k a u m 

ausgebaut , da auf G r u n d v o n besonderen Überein

kommen die Se idenwebwaren aus der Tschecho

s lowakei zol l frei im Veredelungsverkehr nach Öster

reich verbracht werden durften, um dort wei terver

edelt zu w e r d e n 1 3 ) . B i s 1937 g ingen so i m D u r c h 

schnitt v i e r Fünfte l der ausgeführten österreichi-

österreichischer Veredlungsverkehr in Seide und Seiden
waren i) 

Einfuhr Ausfuhr 
Menge Wert Menge Wert 

dz 1000 S dz 1000 S 

1926 it.725 65.982 8.514 44.650 
1927 18.220 So-354 15-406 62.080 
1928 20.971 97.233 16.114 73.121 
1929 20.806 97.217 17.520 Si-734 
1930 22.TT2 94.966 18.631 82.328 
'931 20.687 74.787 16.810 66.973 
1932 13.411 44.302 12-715 39-572 
1933 11.230 27.992 10.193 21.761 
1934 13-587 29.134 10.535 21.999 
1935 I3.158 22.421 10.830 18.926 
1936 13.058 25.563 10.706 21.265 
1937 II.804 20.466 8.438 16.559 
1938 5.894 6.442 6.317 6.696 

]) Gesamt; entfällt ganz überwiegend auf den Verkehr mit der 
Tschechoslo wakei 

w ) D i e dadurch betroffenen österreichischen Seiden-

und Baumwollwebereier i bekamen Entschädigurigszahlun-

gen z u m Ausg le ich . 

17 



sehen Seidengarne in die Tschechoslowakei , während 

über die H ä l f t e der Gesamteinfuhr v o n Se idenwaren 

auf die' Veredelungseinfuhr v o n dorther entfiel. 

T r o t z starken w e r t m ä ß i g e n R ü c k g a n g s konnte die 

Seidengarnausfuhr die zweite Stel le in der A u s f u h r 

in die Tschechos lowakei (nach Eisenwaren) halten, 

während Se idenwaren, auch in der E i n f u h r an 

zweiter Stel le hinter der Kohleneinfuhr standen. 

N u r ' in einem besonderen Z w e i g der Seidenverar-

beitüng, nämlich in der Stoff- und •Bandweberei, 

hatte Österreich nach dem K r i e g e eine größere 

K a p a z i t ä t , als es verwerten k o n n t e ; hier zeigte sich 

dann auch ein ziemlich starker Schrumpfungsprozeß 

in' der Nachkr iegsze i t . .' 

I n d e r ' H a n f - u n d J u t e i n d u s t r i e 

hätte Österreich 1 9 1 8 einen beträchtl ichen T e i l der 

altösterreichisehen Spinnerei, einen ger ingeren T e i l 

der W e b e r e i übernehmen können; nach dem K r i e g 

konnte diese Industrie wei ter als A u s f u h r i n d u s t r i e 

ausgebaut werden. In der L e i n e n i n d u s t r i e 

w a r e n v o r dem K r i e g die böhmisch-mährischen 

L a n d e r die fast al leinigen Lie feranten für die ganze 

Donaumonarchie g e w e s e n 1 4 ) . A u c h hier aber konnten 

sie nach dem K r i e g ihre dominierende S t e l l u n g nicht 

halten. D a n k des Aufbaues einer eigenen L e i n e n 

webere i in der O s t m a r k konnte die E i n f u h r aus der 

Tschechos lowakei in den letzten Jahren auf weniger 

als ein Fünfte l der E i n f u h r v o r 1929 eingeschränkt 

werden. 

Zusammenfassung 

A u f beinahe allen Gebieten der T e x t i l i n d u s t r i e 

ist die frühere Spezia l is ierung zwischen den einzel

nen Gebieten Al tösterre ichs wei tgehend rück

g ä n g i g gemacht worden. D i e hervorstechendsten 

Z ü g e diese Prozesses bildeten der A u s b a u aller 

Z w e i g e der österreichischen W e b e r e i in A n p a s 

sung an die relativ überdimensionierte Spinn

kapazität , sowie das H e r v o r t r e t e n der Tschecho

s lowakei als Garnexporteur gegenüber ihrem 

früheren Einfuhrbedärf an Garnen. D e r A u s t a u s c h 

v o n W e b w a r e n ist infolge dieses Prozesses überall 

g a n z besonders s tark eingeschränkt worden. M i t 

der stärkeren nationalwirtschaft l ichen Ausr ichtung , 

der g a n z e n T e x t i l e r z e u g u n g in sämtlichen Nachfo lge

staaten hat der Text i laußenhandel sowohl in Öster

reich w i e in der Tschechoslowakei nicht nur absolut, 

sondern auch relat iv stark an Boden ver loren. 1923 

machten T e x t i l e r z e u g n i s s e (nur Garne und W e b 

waren) noch 21 v . H . , der Österreichischen Gesamtein

fuhr, 24 v . H . der Österreichischen Gesamtausfuhr 

u ) S i e vereinigten 97 v . H. der Spindeln und W e b 

stühle Altösterreichs in dieser Branche .auf sich. • 

Österreichs Textilhandel gesamt und mit der Tschecho
slowakei 

3 ) E'infuhr v o n T e x t i l e r z e u g n i s s e n ! ) 

Jahr 

Gesamt 
davon 

aus der 
Tschecho
slowakei 

Anteil der Tschechoslowakei 
an der österreichischen Einfuhr 

(in Y. H.) 
Jahr 

in 1000 S 
in- v. H. 

derösterr. 
Gesamt
einfuhr 

iu JOOO S 
von 

Textilien 
gesamt 

von 
Garnen 

von 
Textil-
fertig-
waren 

'923 
1929 

t934 
3937 

586.001 
' 5 3 9 . " 5 

'35-759 
128.484 

2l'-2 

iä-3 
11-6 

8-8 

266.275 
237.049 

5ß-432 
46.453 

45-4 
44-0 
41-6 
36-2 

22'4 
26-3 
35"6 
32'4 

49 -5 
48-7 

45'2 
•38-8 

b) A u s f u h r v o n T e x t i l e r z e u g n i s s e n 1 ) 

Jahr 

Gesamt 
davon 

aus der 
Tschecho
slowakei 

Anteil der Tschechoslowakei 
an der österreichischen Ausfuhr 

(in v. H.) 
Jahr 

in 1000 S 
in v. H. 

derösterr. 
Gesamt
ausfuhr 

in IOOO S 
von 

Textilien 
gesamt 

von 
Garnen 

von 
Textil-
fertig-
waren 

1933 
1929 

"934 
1937 

392-455 
491.831 
151.154 
182.544 

24-1 
22"2 

J7*3 
14-8 

67.849 
84.361 
16.697 
17.744 

i?"3 
17 - 2 
i i ' i 

9-7 

26-5 
35-6 
*3"4 
ri"2 

10 -0 
J2"7 

9'3 
8-4 

Nur Garne und Webwaren, ohne Bekleidung. 

a u s ; 1937 waren es weniger als 9 und 15 v . H . ge

wesen. D e r A n t e i l der Tschechoslowakei an diesem 

so stark verr ingerten Handel w a r bei der E i n f u h r 

von 45 auf 36 v . H-, bei der A u s f u h r v o n 17 auf 

10 v. H . gesunken. Dabei ist es durchaus in E i n 

k l a n g mit den oben hervorgehobenen Tendenzen, 

daß sich die L ie fers te l lung der Tschechos lowakei 

wenigstens ante i lsmäßig bei den Garnen beträcht

lich erhöht hat (von 22-4 auf 32-4 v . H . ) , bei den 

W e b w a r e n dagegen stark gesunken ist (von 49-5 

auf 38-8 v. H . ) ; ebenso st immt es damit überein, 

daß die Tschechoslowakei e i n immer schlechterer 

A b s a t z m a r k t für österreichische Garne, dagegen ein 

mindestens verhäl tnismäßig gleichbleibender M a r k t 

für W e b w a r e n geworden ist. In diesen U m s c h i c h 

tungen kommt eben nur die Schwergewichtsver lage

rung zu den W e b w a r e n in der O s t m a r k , z u r Garn

erzeugung in der Tschechoslowakei z u m A u s d r u c k . 

4 . Der Austauschverkehr in sonstigen Industrie

erzeugnissen 

T r o t z des starken R ü c k g a n g e s des gegenseit igen 

Austausches an T e x t i l e r z e u g n i s s e n sind diese bis 

in die jüngste Zeit insgesamt der wei taus größte 

P o s t e n im H a n d e l zwischen der Ostmark, und dem 

böhmisch-mährischen R a u m geblieben. Ihnen folgte 

an zahlenmäßiger Bedeutung die Kohleneinfuhr 

aus der Tschechoslowakei . D e r Rest des T a u s c h 

verkehrs vertei l te sich — w i e bei allen ent

wickel ten Industrieländern — auf eine V i e l 

zahl v o n Industrieerzeugnissen, deren wicht igste in 

der österreichischen A u s f u h r in die Tschechos lowa-
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kei die E isenwaren, dann Maschinen, M e t a l l w a r e n , 

K a u t s c h u k w a r e n , in der E i n f u h r aus der T s c h e c h o 

slowakei E i s e n w a r e n , Glaswaren, Maschinen, T o n 

waren, Ledererzeugnisse usw. waren. 

T y p i s c h für die enge Verf lechtung zwischen den 

beiden Gebieten ist dabei der rege Wechse lverkehr 

in 1 den genannten Warengruppen. D e r verhältnis

m ä ß i g sehr starke R ü c k g a n g der U m s ä t z e in einigen 

dieser Gruppen deutet freil ich darauf hin, daß in

zwischen auf vielen Gebieten die T e n d e n z z u r V e r 

vo l l s tändigung des national wirtschaft l ichen P r o d u k 

tionsapparates Fortschri t te gemacht hat. Bei der 

E r z e u g u n g v o n E i s e n w a r e n , _ Maschinen sowie 

P a p i e r und P a p i e r w a r e n , bei denen die O s t m a r k 

1 9 1 8 einen ihrer Größe entsprechenden T e i l von 

den E r z e u g u n g s a n l a g e n geerbt hatte, hat sie ihre 

A u s f u h r s t e l l u n g als solche halten k ö n e n ; auf einigen 

dieser Gebiete hat sich die v o r dem W e l t k r i e g e 

herausgebildete Arbe i ts te i lung erhalten können 

(so z . B. die besondere Ste l lung Österreichs als 

L i e f e r a n t v o n Roheisen und H a l b z e u g einerseits, 

von besten Edelstahlen andererseits) . A n t e i l m ä ß i g 

ist die O s t m a r k freilich i m Z u g e der N a c h k r i e g s 

entwick lung h i e r in der tschechoslowakischen E i n 

fuhr v e r d r ä n g t w o r d e n ; so sank ihr A n t e i l bei der 

E i n f u h r der Tschechos lowakei v o n Eisen und Eisen

waren v o n 22-6 v. H . 1925 auf 14-2 v. H . 1929 ( 1 9 3 7 : 

14*1 v. H . ) , bei der E i n f u h r von elektrischen M a 

schinen und A p p a r a t e n von 32*0 v. H . 1925 auf 

9-4 v. H . 1929 ( 1 9 3 7 : 7*6 v. H . ) , bei sonstigen M a 

schinen und A p p a r a t e n von 23*6 v. H . in den Jahren 

1920/21 auf 8-9 v . H . 1925 und 4-3 v. H . 1937. 

D i e Glaserzeugung, d ie nach dem K r i e g e fast 

v ö l l i g der Tschechos lowakei verbl ieben w a r , ist in 

Der Anteil der Tschechoslowakei am österrei
chischen Außenhandel mit Baumwollerzeugnissen 
A b s o l . W e r t e : l o g a r i t h m . M a ß s t a b ; v. H . : n a t ü r l . M a ß s t a b 

Der Anteil der Tschechoslowakei am Öster- ' 
reichischen Außenhandel mit Wollerzeugnissen 
A b s o l . W e r t e : l o g a r i t h m . M a ß s t a b ; v . H . : n a t ü r l . M a ß s t a b 
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Tauschverkehr zwischen Österreich und der Tschechoslowakei in Industrieerzeugnissen 

in M i l l . S 

Jahr 
Eisenwaren 

Maschinen und Apparate 
Glas waren Kautschukwaren 

Jahr 
Eisenwaren 

Gesamt davon 
elektr, Masch, u. Apparate 

Glas waren Kautschukwaren 
Jahr 

E. A. 1 Saldo") E. A. Saldo i) E. A. Saldo') E. | A. Saldo i) E. A. Saldo i) 

1923 . . 
1935 • • 
1929 . . 
1933 • • 
193s . . 

1936 . . 
1937 • -

iS'54 
27-06 
38-18 

6-70 

5-14 
5 - o8 

6"94 

6-5 r 
15-40 
18-38 
5 - 54 
5*77 
7-«6 

17-00 

- 9 -o3 
- n-66 
— 19-80 
— 1-16 
4 - 0-63 
+ 2*78 
4 - io'o6 

7-38 
8-66 
9-82 
1-63 
2'43 
2-27 
2-26 

11-09 
I7'33 
16-61 

5-90 
5-04 
4-40 
6-63 

-
- 3'7i 

- 8-6? 
- 6-79 
- 4 -27 

- 2-61 

- 2-13 

- 4"37 

2 7 8 
0'59 
0-56 
0-56 
0-61 

6-83 
9-04 
9-33 
3-85 
T'93 
2-54 
3-04 

h 6-55 

- 3-26 

- i'37 

- 1*98 

- 2-43 

4'60 
.9-99 

[0'95 
3-12 
3-20 

3-zo 
3 7 7 

0-39 
i - 34 
4 -83 
1-34 
2-53 
2'IO 
1-69 

— 4-2I 
~ 8-65 
— 6-iz 
— 1 7 8 
—- 0-67 
— i-io 
— 2-oS 

0-54 
0-90 
i-8o 
0-58 
0-63 
0-58 
o-57 

3*53 
4'11 
5*51 
1-05 
1-10 
i 'j] 
I-21 

4- 2-99 
+ 3-21 
•+- 3*71 
+ o-47 
4 - 0-47 
+ 0-53 
+ 0-64 

Jahr 

Leder, Schuh- und andere Lederwaren 
Pappe, Papier und 

Papierwaren 
Möbel und andere 

Holzwaren Jahr Gesamt Leder Schuh- und 
andere Lederwaren 

Pappe, Papier und 
Papierwaren 

Möbel und andere 
Holzwaren Jahr 

E. A. Saldo») E. A. Saldo i) E. A. Saldo 0 E. A. Saldo') E. A. Saldo') 

1923 • -
1925 • • 
1929 • • 
1933 • • 
1935 • • 
1936 . -
>93'7 - - , 

1-29 
I-II 

' j2- 5 2 

1-03 
2-08 
2'20 
2-IO 

3'70 
4'56 
8-10 
i-or 
0-94 
1-01 
1-31 

- f 3'4I 
+ 3'45 
— 4'42 
— 0-O2 
— r i 4 
— 1 T 9 

— 0-79 

4-18 
o 7 7 
3-85 
2*02 
I'OO 

1 7 8 
2-57 
5'94 
0'47 
CÖ4 
0-63 
0-82 

+ i-76 
— 0-30 
— 1*21 
— 1-39 
— 1-08 

8 :34 
0-26 
0-23 
o'i8 
0'20 

1-92 
r-99 
2-16 
ß'54 
0-30 
0-38 
0-49 

— 6'iB 
4 - 0-28 
+ 0.07 
+ 0-20 
4 0-29 

J-93 
2-96 
4-87 
i'oS 
1*55 
1-22 
1-23 

' 0-84 
2-38 
3"44 
j-6r 
1*14 
1*03 
0-99 

— 1-09 

— 0-58 

— 1-43 
4- o'53 
— 0*41 
— 0-19 
— 0-24 

1-31 
2-19 
2-83 
0-66 
0-84 
0-91 
0-76 

3-21 
2-99 
4*33 
0-30 
0-23 
0-36 
0-30 

4 - 1-90 
4- o-8o 
- - i-so 
— 0-36 
— 0-61 

— 0-55 

— 0-46 
i) -|- = österreichische Einfuhr kleiner als Ausfuhr, — = österreichische Einfuhr größer als Ausfuhr. 

der O s t m a r k nach anfänglichen Schwier igkei ten mit 

E r f o l g ausgebaut w o r d e n ; Österreich hat seit 1935 

insgesamt einen Ausfuhrüberschuß an Glaswaren 

aufzuweisen und hat hier selbst im unmittelbaren 

H a n d e l m i t der Tschechoslowakei an Boden g e 

wonnen (vgl . T a b . oben). A u f der anderen Seite hat 

die. Tschechos lowakei in der Herste l lung v o n Schuh-

und L e d e r w a r e n starke Fortschri t te erzielen können, 

die trotz aller Absperrungstendenzen auch im H a n 

del m i t Österreich sichtbar g e w o r d e n sind. D a s 

gleiche g i l t v o n Möbeln und H o l z w a r e n , w o früher 

eine ausgesprochene Spezia l is ierung auf bestimmte 

Einzelerzeugnisse (Bugholzmöbel usw.) zwischen 

den beiden Gebieten stattgefunden hat, die sich aber 

mehr und mehr ver loren hat. A u c h bei K a u t s c h u k 

w a r e n ist die starke Ste l lung der O s t m a r k , die noch 

aus der V o r k r i e g s e n t w i c k l u n g herstammte, "weit

gehend verschwunden, teils infolge des A u s b a u e s 

der E r z e u g u n g im bohmisch-mähri sehen R a u m , 

teils infolge der V e r d r ä n g u n g der O s t m a r k durch 

andere L i e f e r l ä n d e r : ihr A n t e i l an der tschecho

slowakischen E i n f u h r von K a u t s c h u k und K a u t 

schukwaren sank v o n 28-4 v. H . 1922 auf 15-8 v. H . 

1925 und 3-4 v. H . 1937. 

III. Das Ergebnis des Entflechtungs
vorganges. 

A l s E r g e b n i s der handelspolitischen A b s p e r r u n g 

zwischen den früher so e n g verbundenen österreichi

schen A l p e n - und Sudetenländern, w i e auch des 

beiderseit igen Strebens nach nat ionalwirtschaft

lichem Produkt ionsbau ist eine weitgehende E n t 

flechtung der Handelsbeziehungen festzustellen (vgl . 

A b b . S . 1 1 3 ) . W a r das kleine R u m p f Österreich 

unmittelbar nach dem K r i e g e (1920) mit einem A n 

teil von 13-0 v . H . an der tschechoslowakischen E i n 

fuhr und 35*1 v . H . an der tschechoslowakischen 

A u s f u h r der wicht igste Handelspartner der neuen 

Tschechos lowakei gewesen, so w a r der A n t e i l im 

Jahre 1937 auf 4*2 v . H . bei der E i n f u h r und 

11*1 v. H . bei der A u s f u h r gesunken. D a m i t w a r 

Österreich in der tschechoslowakischen E i n f u h r an 

die siebente Stel le noch hinter Brit isch-Indien, in 

der A u s f u h r an die vierte Stel le nach Deutschland, 

den V e r e i n i g t e n Staaten und Großbritannien ge

rückt. G a n z ähnlich trat auch die Tschechoslowakei 

im österreichischen Außenhandel immer mehr 

z u r ü c k : I n der österreichischen E i n f u h r konnte sie 

z w a r bis 1937 die zweite Stelle hinter Deutschland 

halten, in der A u s f u h r dagegen w u r d e sie schließ

lich hinter Deutschland, Ital ien und U n g a r n auf 

den vierten P l a t z gedrängt . 

Diese Entflechtung des Handels zwischen der 

O s t m a r k und der früheren Tschechoslowakei w a r 

nur ein T e i l jenes allgemeinen Schrumpfungsprozes

ses im H a n d e l der Nachfolgestaaten untereinander, 

der bis in die jüngste Zei t angehalten hat, und der 

die wirtschaft l iche A u f l ö s u n g der früheren D o n a u 

monarchie s innfäl l ig darstellt . D e r Haupt le id

tragende dieser A u f l ö s u n g der Wirtschaftseinheit 

w a r neben W i e n — das seine Ste l lung als V e r w a l -

tungs-,. H a n d e l s - und F i n a n z z e n t r u m dabei ein

büßte — die Industr ie der Sudetenländer, die ihren 

früheren gr oß e n Binnenmarkt v e r l o r ; die A u s f u h r 

der Tschechos lowakei , die v o r dem K r i e g noch zu 

schätzungsweise mehr als 6G V. H . , 1920/21 noch zu 

mehr als 50 v . H,. in die Gebiete der Nachfolgeländer 
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g ä n g i g gemacht werden kann, sondern daß dahinter 

der A u s b a u der beiderseit igen E r z e u g u n g s k a p a z i 

täten in R i c h t u n g auf e i n e ' nat ionalwirtschaft l iche 

Integrat ion stand. V i e l f a c h sind Industr iezweige , die 

zunächst nur z u m A u s g l e i c h bestehender P r o d u k 

tionslücken aufgebaut oder erweitert wurden, in

zwischen sogar Ausfuhrindustr ien geworden, w i e 

die Zel lstoff industrie oder B a u m w o l l w e b e r e i der 

O s t m a r k . 

A u ß e r d e m aber ist gegenüber der V o r k r i e g s 

zeit eine g a n z neue Situation schon dadurch ge

schaffen, daß die wirtschaft l iche V e r e i n i g u n g der 

beiden Gebiete nunmehr im R a h m e n der gesamt

deutschen Wirtschaftseinheit erfolgte. D a d u r c h sind 

nun g a n z neue, zusätzl iche Mögl ichkeiten der 

A r b e i t s t e i l u n g zwischen dem österreichisch-sudeti-

schen R a u m einerseits und der W i r t s c h a f t des A l t L 

reichs anderseits gegeben. A u c h hiedurch w i r d der 

zukünft ige W a r e n a u s t a u s c h zwischen der O s t m a r k 

und dem böhmisch-mährischen R a u m stark beein

flußt werden. D i e Mögl ichkeiten einer neuen engeren 

A r b e i t s t e i l u n g l iegen in der Hauptsache darin, daß 

bei einem weiteren A u s b a u der E r z e u g u n g in der 

O s t m a r k und in den Sudetenländern nun nahezu 

uneingeschränkt wieder die natürlichen P r o d u k t i o n s 

bedingungen und Standortvorte i le des gr oß e n g e 

meinsamen Gebietes an Stelle der früheren klein

staatlichen P r e s t i g e - und Zollrücksichten entschei

den können; es handelt sich also in der Hauptsache 

um dynamische Mögl ichkeiten. 

Immerhin sind auch g e g e n w ä r t i g schon wieder 

E n t w i c k l u n g e n im Gange, die an die frühere A r b e i t s 

te i lung anzuknüpfen scheinen. S o soll z. B . z u r 

D e c k u n g des starken Zuckermehrverbrauches in der 

O s t m a r k , der seit dem V o r j a h r wieder über die 

E i g e n e r z e u g u n g der O s t m a r k hinausgeht, in Z u 

kunft auch ein T e i l des sudetenländischen Zucker

rübenbaues herangezogen werden. A u c h z u r V e r s o r 

g u n g der O s t m a r k mit Braunkohlen soll in Zukunft 

der sudetenländische Braunkohlenbergbau verstärkt 

wieder herangezogen w e r d e n ; ebenso sind alte B e 

ziehungen zwischen der O s t m a r k und dem O s t r a u -

K a r w i n e r Kohlengebiet neu geknüpft worden. Sicher 

w i r d auch auf manchen Gebieten der Industrie 

die alte A r b e i t s t e i l u n g wieder hergestel lt werden 

können, sobald der E i n b a u des böhmisch-mährischen 

R a u m e s in d a s großdeutsche Zollgebiet wei ter fort

geschritten ist. E i n besonderer V o r t e i l für eine 

solche Zusammenarbei t zwischen der ostmärkischen 

und der böhmisch-mährischen Industrie w e r d e n die 

persönlichen Beziehungen zwischen den Unterneh

mungen hüben und drüben sein, die in Einzel fä l len 

bis heute nicht erloschen sind. 
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gegangen w a r , g i n g 1934 nur noch zu rund 22 v. H . 

in diese Gebiete; in kostspiel iger A r b e i t mußten da

für neue M ä r k t e in Mit te l - und W e s t e u r o p a und 

Übersee gesucht werden ( „ W e s t o r i e n t i e r u n g " ) . A u d i 

der A u s b a u der Produkt ion in den einzelnen N a c h 

folgegebieten — ' der v ie l fach zu einer V e r d o p p e l u n g 

bereits anderwärts bestehender A n l a g e n geführt hat 

— verschlang enorme Kapi ta l ien . 

H a n d in H a n d mit der B e s e i t i g u n g der früheren 

A r b e i t s t e i l u n g in der E r z e u g u n g und der Einschrän

k u n g des gegenseit igen W a r e n v e r k e h r s g i n g auch 

eine B e s e i t i g u n g der sonstigen Wirtschaftsbez iehun

gen. D a s Ü b e r g e w i c h t W i e n s als F i n a n z 

z e n t r u m des ganzen altösterreichischen R a u m e s 

w u r d e in den ersten N a c h k r i e g s jähren durch die 

„ N o s t r i f i z i e r u n g s p o l i t i k " d e r Tschechos lowakei ge

brochen, die z u r Verse lbs tändigung der tschecho

slowakischen Fi l ia len der W i e n e r Großbanken 

z w a n g . E b e n s o w u r d e die V e r l e g u n g des V e r w a l 

tungssitzes der bömisch-mährischen F i r m e n v o n 

W i e n nach P r a g mehr oder w e n i g e r erzwungen. I m 

L a u f e der weiteren Jahre w u r d e auch die W i e n e r 

B ö r s e als Handelsplatz für die W e r t p a p i e r e der 

böhmisch-mährischen Unternehmungen entthront 

und durch P r a g verdrängt . W ä h r e n d des größten 

T e i l s der Nachkr iegsze i t w a r diese Repatr i ierung 

der böhmisch-mährischen Akt ienpakete v o n W i e n 

nach P r a g geradezu ein wicht iger A k t i v p o s t e n für 

die österreichische Zahlungsbi lanz geworden. 

D i e W e l t k r i s e und der Zusammenbruch der 

C r e d i t - A n s t a l t im Jahre' 1931. beschleunigten und 

vollendeten diesen finanziellen Entf lechtungsvorgang. 

A b e r noch bis in die jüngsten Jahre hinein hatte 

die O s t m a r k teils aus Dienst leistungen, tei ls aus be

stellenden Kapi ta lbez iehungen (bzw. aus Schuldrück- ' 

Zahlungen) einen A k t i v s a l d o gegenüber der T s c h e 

choslowakei , der den hohen Pass ivsa ldo der W a r e n 

bi lanz mehr als a u f w o g ; obgleich die österreichische 

A u s f u h r in die Tschechoslowakei in den letzten 

Jahren nur e t w a die Häl f te der Einfuhr, von dort her 

betrug (unmittelbar nach dem K r i e g sogar weniger 

als ein D r i t t e l ! ) , hatte Österreich doch ständig 

einen Überschuß im Clear ingverkehr aufzuweisen. 

IV. Möglichkeiten der Wiederanknüpfung ? 

L ä ß t sich nun diese N a c h k r i e g s e n t w i c k l u n g 

wieder r ü c k g ä n g i g machen? K a n n einfach bei den 

V o r k r i e g s zuständen wieder angeknüpft werden? 

W e r die E n t w i c k l u n g der Na-chkriegsjähre auf

merksam v e r f o l g t hat, w i r d dies k a u m glauben 

können. E s w u r d e oben dargelegt , daß der E n t 

f lechtungsvorgang nicht einfach nur auf handels-

. politischer A b s p e r r u n g beruhte, die wieder rück
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E i n e besondere Chance ist nun auch für W i e n 

in seiner Ste l lung als H a n d e l s - u n d F i n a n z -

Z e n t r u m gegeben. Eis darf nicht vergessen w e r 

den, daß noch bis w e i t in die N a c h k r i e g s z e i t hinein 

z. B. die tschechoslowakische Zuckerausfuhr und 

die sudetenländische T e x t i l a u s f u h r in die Südost

länder fast v ö l l i g v o n W i e n aus geleitet wurden. 

H i e r kann W i e n 'an eine besonders erfolgreiche 

T r a d i t i o n als V e r m i t t l e r und Zwischenhändler an

k n ü p f e n ; auch der A u s b a u des W i e n e r Großschiff-

fahrtshafens eröffnet in diesem Zusammenhang neue 

Mögl ichkeiten. 

Bericht über die Wirtschaft! 
I. Das Einsetzen der Frühjahrsbelebung 

D i e al l jährl iche A b s c h w ä c h u n g der W i r t s c h a f t s 

tät igkei t in der O s t m a r k während der kalten Jahres

zeit w a r in diesem Jahr außergewöhnl ich g e r i n g 

füg ig . Berei ts im F e b r u a r trat w i e d e r eine 

deutliche al lgemeine Zunahme der . Beschäftigung 

ein, w i e aus der A b n a h m e der Arbe i ts losen hervor

geht. D i e saisonbedingte A r b e i t s l o s i g k e i t ( i m 

wesentl ichen hervorgerufen durch die notgedrungene 

Einste l lung v o n A u ß e n a r b e i t e n im H e r b s t und W i n 

ter) begann erst i m Oktober zu steigen und 

erreichte i m Januar ihren Höhepunkt . D i e gesamte 

winterl iche Zunahme der Arbe i ts losen b e t r u g bloß 

56.000 gegenüber 130.000 im V o r j a h r . D i e U r s a c h e 

•für diese außergewöhnl ich ger inge Saisonarbei ts

los igkei t m u ß v o r al lem dar in gesucht werden, daß 

die B e s c h ä f t i g u n g in Berufen, die keinen oder nur 

ger ingen Saisoneinflüssen unterliegen, auch während 

des W i n t e r s wei ter zunahm und daß sich verschie

dene Industr ien (z. B . die B a u - und Ziegel industrie) 

bemühten, durch technische V o r k e h r u n g e n , das 

„ D u r c h a r b e i t e n " in der schlechten Jahreszeit zu er

mögl ichen (vg l . „ D i e E n t w i c k l u n g des ostmärkischen 

Arbei tse insatzes im W i n t e r 1938/39 S. 125 f ) . 

I m M ä r z sank die Zahl der Arbe i ts losen be

reits unter den tiefsten S t a n d 1 ) im September 

vor igen Jahres. D a r a u s kann, geschlossen werden, 

daß das Frühjahrsgeschäft in der O s t m a r k bereits 

mit vol ler K r a f t eingesetzt und zu einer Beschäft i 

g u n g geführt hat, die noch über den Höchsts tand 

des V o r j a h r e s hinausging. Diese A n n a h m e w i r d be

kräf t ig t durch den sprunghaften A n s t i e g der A u f 

tragsbestände in einzelnen I n d u s t r i e z w e i g e n ; er gibt 

unter anderem auch die G e w ä h r dafür, daß die hohe 

Beschäf t igung auf geraume Zei t wei ter ges ichert ist. 

D e r A u f t r a g s b e s t a n d der Eisenindustr ie erhöhte s i c h , 

v o n Januar auf F e b r u a r auf das doppelte und ist 

darnit rund v iermal so hoch w i e im Durchschnitt 

*) D i e kleine Zahl der Arbei ts losen gibt der Zufal ls

komponente bereits einen großen Einfluß, w a s bei Beurtei

lung kurzfr is t iger Schwankungen immer mehr zu berück

sichtigen ist. 

Entwicklung in der Ostmark 
des Jahres £929, das auch für Österreich ein „ H o c h 

konjunktur jahr" w a r . E b e n s o ist die Beschäf t igung 

in der Bauindustr ie durch A u f t r ä g e gesichert. Diese 

werden für das Jahr 1939 auf rund 800 Mil l ionen 

R e i c h s m a r k geschätzt (gegenüber rund 50 Mi l l ionen 

im Jahre 1937 und 500 Mil l ionen R e i c h s m a r k Mit te 

1938) . 

D a z u kommt, daß der N e u z u g a n g v o n Öffent

lichen A u f t r ä g e n in der O s t m a r k i m ersten Vier te l 

1939 ebenso hoch w a r w i e i m letzten V i e r t e l 1938. 

Berücks icht ig t man die V e r g e b u n g e n v o n A u f t r ä g e n 

aus der O s t m a r k ins Reich, so dürften die geplanten 

Investit ionen der öffentlichen Stellen in der O s t m a r k 

sogar noch gest iegen sein. 

D i e E r z e u g u n g v o r al lem der Eisenindustr ie hat 

bis Januar noch zugenommen. I m F e b r u a r hat sich 

die G e w i n n u n g von Eisenerz , Roheisen, Rohstahl 

und W a l z w a r e z w a r etwas verr ingert , ohne daß die 

A b n a h m e jedoch über das normale Saisonausmaß 

hinausging. D e r V o r s p r u n g gegenüber dem V o r j a h r 

w u r d e also vol l gehalten. 

In dem M a ß e jedoch, als die A u f w ä r t s e n t w i c k 

l u n g der gewerbl ichen E r z e u g u n g in der O s t m a r k 

z u r vol lkommenen A u f s a u g u n g der Arbei ts losen 

führte und der M a n g e l an A r b e i t s k r ä f t e n immer 

schärfer hervortrat , w u r d e ein bisher im Hinter

g r u n d stehendes P r o b l e m akut : die Landflucht. Z w a r 

haben auch in der O s t m a r k , ähnlich w i e im R e i c h 

verschiedene gesetzl iche Maßnahmen das A b s t r ö m e n 

v o m L a n d e z u hemmen versucht ; g a n z konnte das 

P r o b l e m dennoch nicht gelöst werden. T a t s ä c h l i c h 

w a r e n in der O s t m a r k die Landarbe i ter die einzige 

größere Gruppe, die im Jahre 1938, insbesondere in 

den Herbstmonaten, einen ger ingeren Beschäft i 

gu ngss t a nd aufwies als 1937. 

Der Wirtschaftsverkehr der Ostmark mit dem 
Ausland ist durchwegs stabil gebl ieben; der A u s 

fuhrrückgang, der -gegen E n d e 1938 stärkere A u s 

maße angenommen hatte, ist im wesentl ichen z u m 

Sti l lstand gekommen. D i e E i n f u h r schwankte inner

halb der letzten drei Monate, für die Z i f fern v e r f ü g 

b a r sind ( D e z e m b e r - F e b r u a r ) , fast ausschließlich da-
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durch, daß im Januar s toßart ig eine Mehreindeckung 

von Fettschweinen, Rindern und T a b a k erfolgte, 

während diese Bezi ige im F e b r u a r wieder entspre

chend niedriger waren. D i e Einfuhr v o n W a r e n der 

gewerbl ichen Wirtschaf t , insbesondere die E i n f u h r 

von H a l b - und F e r t i g w a r e n , bl ieb unverändert . 

Insgesamt Hegt die E i n f u h r der O s t m a r k aus 

fremden L a n d e r n mit 62-5 Mi l l ionen Reichsmark im 

Januar und 45*8 Mil l ionen Reichsmark im F e b r u a r 

beträchtl ich über dem Stand der entsprechenden V o r 

jahrsmonate (57-0 b z w . 18-0 v. H . ) . 

D i e A u s f u h r betrug 25-1 Mil l ionen R e i c h s m a r k 

im D e z e m b e r 1938, , 2 2 7 Mil l ionen Reichsmark im 

Januar, 22-6 Mil l ionen R e i c h s m a r k im F e b r u a r d. J. 

S ie ist gegenüber Dezember 1938 w e n i g e r . gesunken 

als der (früheren) S a i s o n b e w e g u n g entsprochen 

hätte. D a in-den ersten Monaten des V o r j a h r e s die 

A u s f u h r gegenüber Dezember 1937 viel stärker ab

gesunken w a r , hat sich der A b s t a n d gegenüber den 

Vorjahresergebnissen im Januar und F e b r u a r dieses 

Jahres stark verr ingert (im Dezember 1938 noch 

um 43-0 v . H . , im Januar um 22-0 v . H . , im F e b r u a r 

um 27-6 v . H . ) ; die Fer t igwarenausfuhr allein hat 

sich sogar noch besser gehalten als die Gesamtaus

fuhr und liegt verhäl tnismäßig nur w e n i g unter dem 

E r g e b n i s für Januar und F e b r u a r 1938. 

S o m i t sind wenigstens vorläufig die U m l a g e -

rungen und Strukturwandlungen in den A u ß e n 

handelsbeziehungen der O s t m a r k einigermaßen z u r 

R u h e gekommen. 

D e r V e r b r a u c h b z w . die U m s ä t z e ebbten nach 

dem stürmischen Weihnachtsgeschäft und den er

höhten Lebensmitte lumsätzen für die Fest tage im 

Januar und F e b r u a r wieder ab. D e r R ü c k g a n g ent

spricht verhäl tn ismäßig dem der entsprechenden 

Z e i t im V o r j a h r , so daß er ausschließlich aus dem 

Saisoneinnuß zu erklären ist. D e r K r a f t f a h r z e u g 

absatz, dessen S a i s o n b e w e g u n g anders als die der 

übrigen U m s ä t z e verläuft , ist im F e b r u a r wieder 

stark gest iegen. E r hält sich noch immer auf dem 

Sechs- bis Siebenfachen des Vor jahres . Bemerkens

wert ist, daß der A n k a u f von K r a f t r ä d e r n sogar 

noch stärker gewachsen ist als der v o n K r a f t w a g e n . 

A u c h der V e r b r a u c h hat a lso den V o r s p r u n g 

gegenüber dem V o r j a h r in den ersten Monaten des 

neuen Jahres voll gehalten. D a z u hat wohl , wenn 

auch in bescheidenem M a ß e , der Fremdenverkehr 

beigetragen. M i t 800.000 Übernachtungen w a r er 

im Januar um 84 v . H . hoher als im V o r j a h r ; die 

Zahl der Besucher aus dem A l t r e i c h allein hat sich 

mehr als verfünffacht . 

II. Fortschritte der Eingliederung 

Wirtschaf tspol i t ik und Gesetzgebung haben die 

Voraussetzungen dafür geschaffen, daß sich Beschäf

t igung, E r z e u g u n g , E i n k o m m e n . und damit auch der 

V e r b r a u c h in den letzten Monaten so* rasch aufwärts 

entwickelt haben, daß eine weitgehende A n g l e i c h u n g 

an die Verhä l tn isse im Reich bereits er folgt ist (vgl . 

E n t w i c k l u n g des Verbrauches in der O s t m a r k 

S. 1 2 9 ) . 

In der Berichtszei t w u r d e die E i n g l i e d e r u n g der 

O s t m a r k auf zahlreichen Gebieten w e i t e r vervol l 

kommnet;" insbesondere trat am 1. A p r i l eine große 

A n z a h l von Angle ichungsgesetzen für die O s t m a r k 

in K r a f t . 

E i n Gebiet von al lgemeinster Bedeutung, auf 

dem noch immer erhebliche Unterschiede zwischen 

dem A l t r e i c h und der O s t m a r k , bestehen,, sind 

die Pre ise . I m Berichtsmonat w u r d e .das P r e i s 

problem v o r allem durch drei Maßnahmen einer 

vol len L o s u n g näher gebracht : 1. durch die P r e i s -

senkungsaktion des Gauleiters B ü r c k e l ; 2. durch den 

weiteren A b b a u des Gebiets Schutzes und 3. durch 

die E i n f ü h r u n g eines neuen einheitlichen - Z o l l 

gesetzes b z w . Zol l tar i fes . 

D i e g r o ß e Preissenkungsaktion, die auf die be

sondere Ini t ia t ive des Gauleiters B ü r c k e l zurückgeht , 

löste v o r w i e g e n d in W i e n , aber auch in den Gauen, 

in der pr ivaten und öffentlichen W i r t s c h a f t eine 

g r o ß e A n z a h l von P r e i s e r m ä ß i g u n g e n für 'die ver

schiedensten W a r e n und Le is tungen d e s ' täglichen 

Bedarfes aus. D i e Maßnahmen im S i n n e der P r e i s 

e r m ä ß i g u n g lassen sich in drei Gruppen teilen, näm

lich unmittelbare Pre isermäßigungen, F e s t l e g u n g 

von Höchsthandels spannen und V o r s c h r i f t e n zur 

Ü b e r w a c h u n g und W e i f e r g a b e von P r e i s e r m ä ß i 

gungen. 

1. U n m i t t e l b a r e P r e i s e r m ä ß i g u n g e n er

gaben sich in W i e n für B r o t (bei Normalbrot um 9 v. H-, 

bei V o l l k o r n b r o t u m 5 v . H., bei L a n d b r o t bis 2. Reichs

pfennig j e K i l o g r a m m ; in K ä r n t e n und T i r o l ermäßigte 

sieb der Brotpreis durch A u f h e b u n g der L a n d e s a b g a b e u m 

2 bis 3 Reich spfeunig), für Zigaretten, für Hote lz immer, 

für die Mieten v o n Neubauten und Goldzinswohnungen, 

für arisierte W o h n u n g e n , durch R ü c k g ä n g i g m a c h u n g v o n 

Neu Vermietungszuschlägen, durch S e n k u n g verschie

dener Theaterpreise, durch .eine große A n z a h l spontaner 

Preisherabsetzungen, darunter für Haushaltart ikel u m 

10 b i s 30 v . H . D i e Preissenkungsakt iön der Gemeinde 

W i e n , die besonders auch- den Gewerbetreibenden zugute 

kam, brachte Verbi lHgungen durch d i e . A u s d e h n u n g des 

Haushaltstari f es für . elektrischen S t r o m bei V e r b i n 

dung v o n W o h n u n g und Geschäftslokal, durch einen 

Haushaltungsgastar i f (14 Reichspfennig j e K u b i k m e t e r für 

Mindestverbrauchsmenge, i o 'Reichspfennig j e K u b i k m e t e r 

über diesen Mindest verbrauch [bisher 14 Reichspfennig]) , 

18* 
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durch E i n f ü h r u n g fester Kostenbei träge bei Hausanschlüs

sen für elektrischen S t r o m in geschlossenen Siedlungen, 

durch E r m ä ß i g u n g des Gewerbegaspreises v o n 12*5 auf 

12 Reichspfennig je K u b i k m e t e r ; ferner durch eine N e u 

ordnung der Straßenbahntarife, durch S e n k u n g der V e r 

sicherungsgebühren der L a g e r h ä u s e r (Feuer- und W a s s e r 

schäden), der Platzz inse, der T a r i f e • im A m a l i e n - und 

Jörgerbad und der Sitzplätze in der Volksoper . 

2. H ö c h s t h a n d e l s s p a n n e n wurden im Einze l 

b z w . Großhandel mit Schuhen, mit W a r e n der T e x t i l - und 

Bekleidungsindustrie und mit Möbeln aus H o l z (in K r a f t 

getreten a m 10. M ä r z ) eingeführt. Diese Maßnahmen sind 

auch v o n prinzipieller Bedeutung, wei l Spannenfestlegun

gen dieser A r t bisher im Reich nicht durchgeführt w o r d e n 

waren. D i e Spannen sind nach mehreren Qualitätsklassen 

gestaf fe l t ; für Massenwaren ist der Bruttoaufschlag auf 

den Einkaufspreis am niedrigsten. D a d u r c h w u r d e eine 

weitgehende A n n ä h e r u n g an die Handelsspannen im Reich-

erzielt. 

3. D i e dritte Gruppe von Maßnahmen im Sinue der 

Pre isermäßigungsakt ion umfaßt jene Vorschri f ten, die die 

Pre issenkung f ö r d e r n b z w . ü b e r w a c h e n sollen ; 

dazu zählen: 

a) die „ z w e i t e V e r o r d n u n g über eine al lgemeine P r e i s 

s e n k u n g " (in K r a f t getreten a m 1. M a r z ) , welche die 

W e i t e r g a b e aller Preisermäßigungen, die nach dem 

iS. M ä r z eingetreten sind, an den Händler b z w . V e r 

braucher v o r s i e h t ; 

b ) die „ V e r o r d n u n g über die A n l e g u n g v o n Preis l is ten 

und das V e r s e h e n der ausgestellten W a r e n mit P r e i s 

schildern im Kleinhandel" , die das Festpreissystem auch 

in der O s t m a r k endgült ig verankern s o l l ; 

c) schließlich die E i n r i c h t u n g v o n parteiamtlichen 

Pre isprüfungs- und Preisüberwachungsstel len, die Gau

leiter Bürckel bei den K r e i s Wirtschaftsberatern des Gaues 

W i e n einrichten l i e ß ; diese Stellen haben die A u f g a b e , 

Beschwerden w e g e n zu hoher Preise , w e g e n Preiserhöhun

gen oder A u s f a l l bi l l iger W a r e n durch ein mündliches V e r 

fahren nachzuprüfen. 

D e r Gebietsschutz v o m 1. Oktober 1938 w a r be

reits am 1. Dezember und am 1. Januar 1939 be

kanntl ich zu mehr als der H ä l f t e wieder aufgehoben 

worden. A m 1. M ä r z 1939 w u r d e n abermals größere 

W a r e n g r u p p e n frei und nach dem 1. A p r i l w i r d der 

Gebiets- und Pre isschutz insbesondere für die V e r 

brauchsgüter k a u m noch fühlbar sein. 

W i e w e i t sieh dadurch al lgemeine P r e i s e r m ä ß i 

g u n g e n durchsetzen werden, w i r d frei l ich auch 

wesentl ich v o n den Versorgungsmögl ichke i ten bei 

fre igewordenen W a r e n aus dem R e i c h abhängen. 

V o n e b e n s o ' a l lgemeiner Bedeutung für die 

Pre isangle ichung (wegen des wei ten W i r k u n g s 

bereiches) w a r die E i n f ü h r u n g des neuen Zollrechtes 

(nebst Zol l tar i f , Obertari f , A u s f u h r z o l l i s t e und 

W a r e n v e r z e i c h n i s ) , das am 1. A p r i l in der O s t m a r k 

in K r a f t trat . Bisher besaß die O s t m a r k noch ihren 

eigenen Zol l tari f . M i t der Übernahme des neuen 

Zol l tar i fes gelten für die E i n f u h r in die O s t m a r k 

nunmehr die gleichen Zöl le wie für die E i n f u h r in 

die übrigen Reichsgebiete . D i e A n g l e i c h u n g w i c h 

t iger Zolle, v o r al lem der F inanzzö l le für K a f f e e 

und andere Genußmitte! , ist bereits im Juli erfolgt 

und hat damals erhebliche Preissenkungen mit sich 

gebracht. 

I m Zusammenhang mit der K o n v e r s i o n der um

laufenden P f a n d b r i e f e und Kommunalobl igat ionen 

In 4 % % ige Schuldverschreibungen gelegentl ich der 

G r ü n d u n g eines zentralen Begebungsinst i tutes für 

die künft ige A u s g a b e von Pfandbriefen und K o m 

munalobl igationen w u r d e das Zinsniveau der O s t 

m a r k an das im Reich auch auf dem Gebiete der 

Hypothekarkredi te angeglichen. D u r c h die K o n v e r 

sion ergibt sich nämlich eine E r m ä ß i g u n g der b is 

herigen Zinssätze bis zu i * 4 v. H . D i e Zinsherab

setzung soll nun auch dem Hypothekarschuldner zu

gute kommen. D e m dient die „ V e r o r d n u n g über 

D u r c h f ü h r u n g einer Z i n s e r m ä ß i g u n g bei Kredi te 

anstalten in der O s t m a r k " sowie die V e r o r d n u n g 

v o m 30. M ä r z , welche alle H y p o t h e k a r g l ä u b i g e r 

dazu anhält, durch V e r e i n b a r u n g mit dem Schuldner 

den Zinssatz auf ein angemessenes M a ß herab

zusetzen. F ü r Hypotheken auf land- und forstwirt

schaftlichen Bes i tz w i r d ein Richtz ins v o n 4 % v. H . 

festgesetzt . 

E i n e Reihe anderer Angle ichungen, die alle 

am 1. A p r i l w i r k s a m wurden, waren von mehr 

spezieller B e d e u t u n g : die A n g l e i c h u n g der A r b e i t s 

losenunterstützung brachte E r h ö h u n g e n der Z u 

schüsse insbesondere für kinderreiche Fami l ien , die 

Übernahme b z w . E i n f ü h r u n g einiger T a r i f o r d n u n 

g e n (für die Schuhindustrie und Ziegeleiarbeiter) er

höhte die Mindestentlohnungssätze, die E i n f ü h r u n g 

v o n Kundenl is ten i m Fetthandel nach dem Muster 

des Reiches w i r d eine g le ichmäßige V e r t e i l u n g der 

Fette an die V e r b r a u c h e r ermöglichen und durch 

A u s g a b e v o n Fettverbi l l igungsscheinen w i r d der 

F e t t b e z u g sich für Minderbemittelte erheblich er

m ä ß i g e n ; schließlich bedeutet die E i n f ü h r u n g der 

Bürgersteuer eine weitere A n g l e i c h u n g an die 

Steuergrundsätze des Reiches. 

Rückbl ickend ist festzustellen, daß ein Jahr 

nach dem Zusammenschluß sowohl die rechtliche als 

auch die wirtschaft l iche A n g l e i c h u n g im wesent

lichen vollendet ist. E s ist anzunehmen, daß sich 

die wirtschaft l iche E n t w i c k l u n g der O s t m a r k im 

Jahre 1939 immer vol lkommener im Gleichklang mit 

der im R e i c h vol lz iehen wird . 
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Die Entwicklung des ostmärkischen 
D i e zunehmende Knapphei t an A r b e i t s k r ä f t e n 

hat im A l t r e i c h schon seit einigen Jahren dazu g e 

führt, daß der winterl iche R ü c k g a n g der A r b e i t s 

losigkeit immer w e n i g e r in E r s c h e i n u n g trat und 

sich zunehmend auf jenes M i n i m u m beschränkte, das 

durch die Einflüsse der W i t t e r u n g erzwungen 

w u r d e 1 ) . 

Winterliche Arbeitslosigkeit und Beschäftigung in 
Österreich und im Altreich 

Österreich Altreich 

Jahr 

Zunahme der 
Arbeitslosig
keit v. Tiefst

stand im 
Herbstbiszum 
Höchststand 
im nächsten 

Winter 

Abnahme der 
Zahl der Be
schäftigten ') 

in dergleichen 
Zeit 

Zunahme der 
Arbeitslosig
keit v. Tiefst

stand im 
Herbstbiszum 
Höchststand 
jm nächsten 

Winter 

Abnahme der 
Zahl der Be
schäftigten ') 

in der gleichen 
Zeit 

in 1000 
in 

v. H. in IODO in 
v. H. in looo in 

v. H. in 1000 
in 

v. H. 

1930/31 
1931/32 
1932/33 
»933/34 
=934/35 
i935'36 
1936/37 
1937/38 
1938/39 

194 
198 
196 

' 1 5 3 
«5 
99 

126 
104 

139 
56. 

156-4 
IIO-I 

84-7 
46-6 
24-1 
30'4 
43"0 
34'i 
53'i 
56-4 

304 
218 
224 
132 
158 
143 
175 

18-4 
15-0 
1 6 7 
io-6 
I2'3 
11-3 
13-1 

2114 
«337 
2175 

911 
344 
692 
814 
81B 
583 
403 

169-0 
88-7 
55-o 
17-9 

9 - 3 
30-3 
47-7 
79-0 

124-2 
199-0 

2605 
3355 
3325 
»347 

733 
1212 
1018 
1287 
1026 

969 

14" 1 
19-6 
21-8 
10-5 

5*3 
7-8 
6-i 
7-2 
5*4 
4-8 

*) Zahl der gegen Krankheit Versicherten. 

D i e O s t m a r k ist rasch in diese D y n a m i k des 

'deutschen Arbei tse insatzes eingeschaltet worden. 

Schon im H e r b s t 193S hatte sich gezeigt , daß die 

vor dem U m b r u c h außerordentl ich großen Reserven 

an Arbe i ts losen nicht einmal für den Bedar f der O s t 

m a r k selbst ausreichten. I m September 1938 w a r 

das P r o b l e m der ostmärkischen A r b e i t s l o s i g k e i t vor 

al lem in den ländlichen Gauen vol lkommen gelöst. 

A n seine Stel le w a r , so w i e schon langst v o r d e m im 

Reich, die schwier ige F r a g e des K r ä f t e m a n g e l s g e 

treten. I m F e b r u a r 1938 betrug die Zahl der B e 

schäftigten, abgelesen an der Zahl der gegen K r a n k 

heit Vers icherten, 1,170.000, im N o v e m b e r 193S er

reichte sie mit 1,605.000 ihren jahreszeit l ichen 

Höhepunkt. D i e Arbe i tssa ison 1938 hatte demnach 

435.000 A r b e i t s k r ä f t e in A r b e i t gebracht (gegen 

213.000 im Jahre 1937, 152.000 im Jahre 1936, 

169.000 im Jahre 1935, 141.000 im Jahre 1934) . 

I m H e r b s t zeigte sich eine bemerkenswerte E n t 

wick lung, die w i e keine andere die je tz ige al lgemeine 

A r b e i t s l a g e der O s t m a r k kennzeichnet: während, die 

Zahl der Arbe i ts losen ihren tiefsten S t a n d von knapp 

100.000 schon E n d e September erreicht hatte und 

sich ab Oktober bereits die ersten A n z e i c h e n der 

winterl ichen Zunahme bemerkbar machten, nahm die 

l ) V g l . S c h r i f t e n des I. f. K., B e r l i n , W o c h e n b e r i c h t e , 

11 . J a h r g a n g N r . 17, 12. J a h r g a n g N r . 6 u. a. 

Arbeitseinsatzes im Winter 1938/39 
Zahl der Beschäft igten (gegen K r a n k h e i t Vers icher

ten) von E n d e September bis E n d e N o v e m b e r 

weiterhin zu, im Oktober um 24.000, im N o v e m b e r 

um 3000. E r s t im Dezember trat eine A b n a h m e um 

88.000 auf 1,517,000 ein. 

Arbeitslose und Beschäftigte in der Ostmark 

Monatsende Arbeitslose 
gegen 

Krankheit 
Versicherte Monatsende 

in 1000 

1938 September . , , 100 IS78 
1 Oktober . . . 107 1602 

November . . . 113 1605 

Dezember . . . 150 1517 
1939 Januar . . , 156 

Februar . . . 121 

Diese v o n E n d e September bis E n d e N o v e m b e r 

beobachtete Zunahme der Gesamtbeschäft igung bei 

g le ichzei t iger Zunahme der Arbei ts losenzahl ist nur 

scheinbar widerspruchsvol l . S ie w a r dadurch be

dingt , daß der E i n s a t z von Arbe i tskräf ten zufolge 

der fortschreitenden Belebung der ostmärkischen 

Wi r t sc h a f t sk r ä f t e stärker w a r als die F r e i s e t z u n g in 

wet terabhängigen W i r t s c h a f t s z w e i g e n zufo lge des 

herannahenden W i n t e r s . D a s aber w a r wiederum n u r 

dadurch mögl ich, daß statistisch „ u n s i c h t b a r e " R e 

serven vorhanden w a r e n , aus denen der E i n s a t z in 

den saisonunabhängigen Z w e i g e n schöpfen konnte. 

Diese E n t w i c k l u n g läßt deutlich hervortreten, daß 

die Zunahme der Arbei ts los igke i t in den vergangenen 

Wintermonaten ausschließlich von den U n b i l d e n des 

W e t t e r s verursacht w a r , mit anderen W o r t e n , daß 

nur die A u ß e n a r b e i t e n von ihnen getroffen wurden. 

I n jenen W i r t s c h a f t s z w e i g e n , die gegen das winter

liche W e t t e r unempfindlich sind (die meisten Z w e i g e 

der Industr ie und des H a n d w e r k s ) , ist die Beschäft i

g u n g auch während des W i n t e r s wei ter gestiegen. 

E r s t als die K ä l t e w e l l e im Dezember einbrach und 

die F r e i s e t z u n g von Arbe i tern , die bei A u ß e n 

arbeiten beschäft igt waren, größer w a r als der fort

dauernde E i n s a t z in den vom W e t t e r unabhängigen 

W i r t s c h a f t s z w e i g e n , fiel auch der Gesamtbeschäft ig-

tenständ. 

I m ganzen vermehrte aber der W i n t e r seit A n 

f a n g O k t o b e r die Zahl der Arbei ts losen um nicht 

mehr als 56.000. D i e Zahl der gegen K r a n k h e i t V e r 

sicherten l iegt nur b i s Dezember v o r ; darnach ver

loren seit dem Höchststand von E n d e N o v e m b e r 

allein im D e z e m b e r 88.000 ihre Beschäft igung. D i e 

A b n a h m e der Beschäft igung um 88.000 während des 

einen M o n a t s Dezember übertri f f t demnach die Zu

nahme der Arbe i ts los igke i t während des ganzen 

W i n t e r s bereits um 32.000. Diese Beobachtung ist 
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im R e i c h schon, immer gemacht w o r d e n : statistisch 

betrachtet, ist der sa isonmäßige R ü c k g a n g in der 

Zahl der beschäftigten A r b e i t e r stärker als die 

g le ichzei t ige saisonbedingte Zunahme der A r b e i t s 

losigkeit . D i e s ist einmal darauf zurückzuführen, daß 

'sich im W i n t e r die Zahl der E r k r a n k t e n erhöht; um 

diese K r a n k e n vermindert sich die Zahl der B e 

schäftigten, ohne daß die K r a n k e n nun auch in die 

Stat is t ik der Arbei ts los igke i t ü b e r g e h e n 1 ) . D i e 

Grippeepidemie im W i n t e r 1938/39 verschärfte diese 

T e n d e n z . Eerner meldet sich ein T e i l der rege lmäßig 

nur in der Sommersaison beschäftigten A r b e i t s k r ä f t e 

im W i n t e r g a r nicht als arbeits los. Diese Saison

arbeiter werden damit in den Wintermonaten stati

stisch; „ u n s i c h t b a r " . 

A n der E n t w i c k l u n g . d e r A r b e i t s l o s i g k e i t abge

lesen,, umfaßte d ie Wintersa ison vier Monate , wenn 

m a n v o n O k t o b e r ab rechnet, als sich die ersten 

schwachen Anzeichen einer E r h ö h u n g der A r b e i t s 

losigkeit beobachten ließen. D a aber die Zahl der 

gegen K r a n k h e i t Vers icherten noch b i s E n d e N o 

vember zunahm, erstreckt sich die eigentliche 

. W i n t e r s a i s o n in diesem Jahre nur über z w e i Monate , 

', D e z e m b e r und • Januar, gegen fünf M o n a t e in den 

drei vorangegangenen Winterper ioden. I n den frühe-

. ren Jahren hatte man sich damit abgefunden, daß in 

den W i n t e r m o n a t e n , selbst wenn das W e t t e r sehr 

mi lde w a r , ein g r o ß e r T e i l der A r b e i t e n gleichsam 

rein, ka lendermäßig eingestellt w u r d e . I m B a u 

g e w e r b e w a r es üblich, den Zei tpunkt der A r b e i t e n 

so z u legen, daß im F r ü h j a h r mit dem B a u begonnen 

und im Spätherbst mit dem B a u abgeschlossen wer

den konnte. M i t diesen Gewohnheiten ist nun auch 

in der O s t m a r k gebrochen worden. D i e Erfahrungen^ 

die im A l t r e i c h gemacht wurden, daß bei g u t e m W i l 

len die Außenarbei ten. selbst bei ungünst iger W i t t e 

rung leichter durchgeführt werden können, als man 

das- in früheren Jahren für mögl ich gehalten hatte, 

kommen nun der O s t m a r k zugute und werden in be

trächtl ichem M a ß e auch angewendet. A l l e r d i n g s ist 

zu berücksichtigen, daß vie le Betr iebe (z. B . Z iege

l e i e n ) ihre Belegschaften trotz U n t e r b r e c h u n g der 

A r b e i t e n nicht entließen, u m sie bei W i e d e r a u f n a h m e 

der P r o d u k t i o n • sofort * wieder zur V e r f ü g u n g zu 

haben. • 

Im L a u f e des F e b r u a r 1939 w a r schon wieder 

ein merkl icher R ü c k g a n g ' der Zahl der Arbei ts losen 

*) D i e s e r U m s t a n d hat freilich nur für das Altre ich 

Eirklärungswerr, w o außer den gegen K r a n k h e i t Vers icher

ten aucli die tatsächlich Beschäftigten gezählt werden. In 

der O s t m a r k liegt nur die Zahl der gegen K r a n k h e i t V e r 

sicherten v o r , die durch Krankheits fä l le nicht verändert 

' w i r d . - -

festzustellen, Ende F e b r u a r wurden nur noch 121.000 

gegen 156.000 E n d e Januar gezählt . D i e A b n a h m e 

b e t r u g 35.000. A u c h in den früheren Jahren begann 

die Arbe i ts los igke i t schon im F e b r u a r z u sinken, 

aber in einem w e i t schwächeren A u s m a ß : F e b r u a r 

1938 um 5000, F e b r u a r 1937 um 9000; im Jahre 

1 9 3 6 trat der U m s c h w u n g erst i m M ä r z ein mit 

einer A b n a h m e der Arbei ts los igke i t um 24.000, im 

März« 1935 u m 22.000. 

D i e winterl iche V e r r i n g e r u n g der Beschäft i

gungsmögl ichkeiten, die insbesondere bei den A u ß e n 

berufen der L a n d w i r t s c h a f t und des B a u g e w e r b e s 

schwer vermeidbar sind, tritt in den einzelnen O s t 

markgauen zufolge der kl imatischen und wirtschaft

lichen Unterschiede verschieden in Erscheinung. E s 

g ibt Gebiete, deren Arbei ts losenzi f fern durch g r o ß e 

Saisonrückschläge in den Wintermonaten erhöht wer

den, andere, die nur sehr geringe Spannen zwischen 

Höchst- und Tie fs tbeschäf t igung haben. D a die B e 

schäft igtenzahlen für die ersten Monate des Jahres 

1939 noch nicht vor l iegen, können diese regionalen 

Unterschiede im winterl ichen R ü c k s c h l a g der Be

schäftigung nur für den W i n t e r 1937/38 beispiels

weise geze igt werden. 

Beschäftigung in der Ostmark 

G e g e n K r a n k h e i t V e r s i c h e r t e (ohne V e r k e h r s b e d i e n s t e t e ) 

Bundesland 
Höchststand 

im Jahre 1937 
Tiefst stand 

im Jahre 1938 

Rückgang 
in v, H. 

des 
Höchst
standes 

Wien Oktober 453-684 Januar , 394.170 — 13-12 

Niederösterreich . Juli 248.254 Januar 209.769 — 15-50 

Oberösterreich . . August 168.434 Januar 145-161 — 13-82 

Salzburg August 49.1555 Januar 38.586 — 22-29 

Juli 61.416 Februar 48-212 — 21-50 

Vorarlberg . . . Juli 31-534 Januar 26.107 — 17-21 

Burgenland . . . Juli 28.991 Februar 18.641 — 3570 
Steiermark . . . . August I73-364 Januar 151.390 — 12-68 

Juli 69.085 Februar 53-257 — 22-91 

Insgesamt. August r.256.713 Januar 1,086.056 - 13-58 

In den reinen Agra'rgebieten und den landwirt

schaftl ich-industriel l gemischten Gebieten ist der 

Höchststand der Versichertenzahl schon in den 

Sommermonaten Juli und A u g u s t erreicht, in der 

Industriestadt W i e n erst im Oktober . So lagen d i e . 

Verhäl tn isse im Jahre 1937, als die Bauwir tschaf t 

darniederlag und der K o n j u n k t u r r ü c k g a n g in der 

Industr iewirtschaft im S o m m e r einsetzte. W i e seht 

sich die Verhä l tn isse im Jahre 1938 geändert haben, 

zeigt ' ein V e r g l e i c h der Höchststandzi f fern in den 

Jahren 1937 und 1 9 3 8 : I m Jahre 1938 ergaben sich 

durchwegs Saisonver längerungen u m • mindestens 

einen M o n a t , in den Industriegebieten und in Ge

bieten, w o die Bauwir tschaf t eine große Rol le spielt, 

sogar u m z w e i und drei Monate, w i e in Nieder- und 

Oberdonau und in der Steiermark. I n der ganzen 



Winterliche Arbeitslosigkeit in den einzelnen ehemaligen Bundesländern der Ostmark 

( Z u n a h m e v o m T i e f s t s t a n d - b i s z u m H ö c h s t s t a n d ) 

Bundesland 1928 '29 1929/30 ' 1933/34 1935/36 1937/38 1938/39 Bundesland 
in 1000 v. H. in 1000 v. H. in 1000 v. H. in 1000 v. H. in 1000 v. H. in 1000 , v. H. . 

Wien._ . 38-0 55 - 9 52-2 ? 9 - 2 28-6 16-7 37-5 23-9 36-3 24-7 io-o .12-8 
39-6 160-4 46-7 182-0 iS-3 30-8 27-3 60-4 32-7 8o-o ' 16-4 216-3 

25-5 2II-8 Z9'9 306-2 9'3 27 - 5 !4 - 9 63-6 27-7 90-8 8-4 , 396-7 ; 
iö-6 89-3 22'7 I49'3 io-6 34'3 15-6 49-1 19-4 74-8 u-8 201'7 

7 7 3B4-6 8-9 4Bi'0 3-4 27-9 7'5 88-3 7*5 133-7 , 1-6 iß.8-6,. 
11-4 6327 9'9 831-2 6-4 62-3 9'9 155-5 9'9 164-5 6'2 3 2 r o 
9-1 44°'3 IO-2 5357 4-2 32-4 7-9 92-0 8 7 104-2 o-4 33-1 
4'9 767-6 4'i 677-9 0-7 ii'S 2-9 85-1 • 4*1 168-2 0-5 259 ;6 

9 7 I378'6 i n 2950-0 4-0 71-7 6-5 231-2 6-4 201-4 5*9 592-5 

O s t m a r k ver längerte sich die Sommersaison um drei 

M o n a t e bis N o v e m b e r . 

A n den Arbei ts losenzi f fern in den einzelnen Ge

bieten der O s t m a r k können die regionalen U n t e r 

schiede auch für den W i n t e r 1938/39 abgelesen 

werden (vg l . obige T a b e l l e ) . 

M i t A u s n a h m e K ä r n t e n s , w o die winterl iche 

F r e i s e t z u n g v o n Arbe i tskräf ten erst i m Dezember 

begann, und des Burgenlands, w o sie sich erst im 

N o v e m b e r bemerkbar machte, nahm die Arbei ts losen

zahl in al len anderen Gebieten bereits im Oktober 

zu . D e r Höchsts tand der Arbe i ts los igke i t l a g in 

W i e n und V o r a r l b e r g im D e z e m b e r 1938, in N i e d e r 

donau, Oberdonau, Steiermark, S a l z b u r g , K ä r n t e n 

und B u r g e n l a n d i m Januar 1939, in T i r o l im N o 

vember 1938. 

Im B u r g e n l a n d (Bauarbei ter ! ) ist der winter

liche R ü c k s c h l a g verhäl tnismäßig a m stärksten 

gewesen. M i t A u s n ä h m e der hochindustriel len 

•Stadt W i e n (und des Gaues T i r o l , w o die 

Arbe i ts los igke i t an sich nicht groß ist und 'die 

H o l z b r i n g u n g im W i n t e r einen A u s g l e i c h er

mögl icht) , zeigen alle anderen Gaue w e i t über 

dem Durchschni t t l iegende Ste igerungen der 

Arbeitslose in den einzelnen Bundesländern 

1938/39 
Sep

tem!/. 
Ok

tober 
No-

verob, 
De-

zemb. Januar Fe
bruar März 

Wien (Groß-Wien) 78.001 82.794 82.148 87.992 84.027 73-748 63.2B9 
Niederösterreich . 7-577 7-657 11.104 22.505 23.964 15.386 10.795 
Obel-Österreich !) . 2.756 3-195 4.072 10.595 11.145 6.037 3.407 
Steiermark . . . . 5.849 6.630 8.483 14.218 17.647 13.899 10.570 

874 I-I93 1.447 2.178 2.522 1.984 1.260 

Kärnten') . . . . 2.259 2.212 2.235 5-277 8.067 4-742 2.706 

t-333 1.612 1-774 1.542 1-493 1.079 841 
Vorarlberg . . . . 208 249 176 748 329 174 57 
Burgenland . . . 1.008 1.001 1.306 .5.003 6.980 4.082 2.144 

Ostmark insgesamt 99-865 106.543 112.745 150.058 156.174 121.131 95.069 

September s= 100 
Wien (Groß-Wien) IOO-OO 106-14 105-32 112-Sl 107-73 94'55 81-14 
Niederösterreich . IOO-OO IOI-OC 146-55 297-02 316-27 203-06 • I42"47 
Oberösterreich . . ioo-oo " 5 - 9 3 147-75 384'43 4P4 -39 219-05 123-62 

Steiermark . . . . ioo-oo " 3 - 3 5 145-03 243 '08 301-71 237-63 i8o;7J 
100'00 136-50 165-56 249-20 288-56 227-00 144-16 

Kärnten . . . . . ioo-oo 97-92 98-94 233-60 357'io 209-92 H9-79 
Tirol ioo-oo 120-93 I33'°8 115-68 112*00 80-9.5 63-09 
Vorarlberg . . . . ioo-oo i t t)7i 84-62 359'62 158-17 83-65 - 27-40 
Burgenland . . . ioo-oo 99-31 129-56 496-33 692-46 404-96 212-70 

Ostmark insgesamt ioo-oo io6-6c 112-90 150-26 156-39 i2i-äg 95-20 

0 Der sommerliche Tiefststand war schon im 
Oberösterreich: 2740, Kärnten: 1916. 

August 

winterl ichen Arbe i ts los igke i t . Be i all diesen Ste ige

rungszahlen ist frei l ich i m A u g e zu behalten, daß 

die absolute Zunahme der Arbei ts los igke i t überal l 

sehr g e r i n g w a r ; die Verhäl tniszahlen zeigen nur 

deshalb eine so starke E r h ö h u n g , wei l die A u s g a n g s 

daten der A r b e i t s l o s i g k e i t im H e r b s t bereits außer

ordentl ich n iedr ig waren. 

Die öffentlichen Aufträge im Wirtschaftsaufschwung der Ostmark1). 

M i t der Ü b e r t r a g u n g der Grundsätze , w i e sie 

im R a h m e n der deutschen Wirtschaf tspol i t ik seit 

1933 entwickelt worden sind, haben seit dem M ä r z 

1938 die öffentlichen A u f t r ä g e eine zentrale.-Bedeu

tung auch für die O s t m a r k erhalten. Im Al tre ich 

gehörten bekanntl ich die öffentlichen A u f t r ä g e zu 

den wirksamsten Mit te ln der K r i s e n b e k ä m p f u n g ; _ 

durch sie w u r d e dem Deflationsprozeß der K r i s e n -

jahre a m erfolgreichsten e n t g e g e n g e w i r k t ; ohne 

ihre Mithi l fe w ä r e es nicht mögl ich gewesen, die 

W i r t s c h a f t zur vol len Beschäf t igung z u bringen. 

Den gleichen E r f o l g sollten sie in der O s t m a r k 

herbeiführen. 

1 ) D a s statistische Grundmateria l w u r d e dem Institut 

v o n der W i e n e r Bezirksausgleichsstel le für öffentliche Auf

träge z u r V e r f ü g u n g gestellt. 

Dieser Gedanke k o m m t v o r al lem im „ A u f b a u 

p r o g r a m m " z u m A u s d r u c k , das v o m Beauftragten 

für den V i e r jahresplan, H e r m a n n Goring, verkündet 

und in der V e r o r d n u n g zur wirtschaft l ichen W i e d e r 

belebung Österreichs vom 23. M ä r z 1938 nieder

ge legt w o r d e n ist. D a s öffentliche Invest i t ionspro

g r a m m sah den B a u v o n Reichsautobahnen, den 

A u s b a u des Straßennetzes, der Wasserwege , ' des 

Bergbaues und der E r d ö l g e w i n n u n g und A r b e i t e n 

auf dem Gebiete der L a n d e s k u l t u r vor . . , 

D i e öffentlichen A u f t r ä g e w a r e n jedoch nicht 

nur als Mit te l zur Krisenbekämpfurig, sondern auch 

als H i l f s m a ß n a h m e z u r Ü b e r b r ü c k u n g der besonde

ren A n p a s s u n g s Schwierigkeiten in der O s t m a r k ge

dacht. Diese A b s i c h t w i r d vor al lem mit •dem E r l a ß 

des Reichswirtschaftsministers v o m 30. A p r i l 



1938 verfo lgt . D i e Bedeutung dieses Er lasses l a g 

nicht zuletzt darin, daß er die V e r r e c h n u n g höherer 

P r e i s e für öffentliche A u f t r ä g e mögl ich machte, 

wenn diese wegen der ungünstigeren Kostenlage der 

O s t m a r k notwendig erschien. 

Der Anteil der öffentlichen Aufträge an der 
Wirtschaftsbelebung 

Innerhalb des ersten Jahres nach der W i e d e r 

vere in igung sind für rund 500 Mil l ionen Reichs

m a r k öffentlicher A u f t r ä g e 2 ) der privaten g e w e r b 

lichen W i r t s c h a f t der O s t m a r k zugeflossen. Zwei fe l 

los waren die öffentlichen A u f t r ä g e gerade im 

zweiten und dri t ten Vierte l jahr nach dem Anschluß 

die eutscheidenden Faktoren für die Wiederbelebung 

der ostmärkischen Wirtschaf t . 

E n t w i c k l u n g d e r öffentl ichen A u f t r a g s v e r g e b u n g in der 
Ostmark 

2. V i e r t e l j a h r 1 9 3 8 = 100 
1938 2. Vierteljahr 100 

3- » '. > • . . r ß i 
4- •) 100 

' ] 939 1. » 103 

K e i n e s w e g s w a r jedoch der Wirtschaf tsauf

s c h w u n g der O s t m a r k ausschließlich von Staats inve

stitionen getragen. V o r al lem erhöhte, sich die W i r t 

schaftstätigkeit durch ständig steigende A u f t r ä g e aus 

dem A l t r e i c h , nachdem die E i n f u h r ins R e i c h für 

Auftragsbestand, Arbeitslosigkeit und öffentliche 
Aufträge 

L o g a r i t h m . M a ß s t a b ; 2. V i e r t e l j a h r 1 9 3 8 = 100 

200 

40 
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jAuftragsbest, 

1 d.Eisenindustrie 

_\ / ; Arbeitslosigkeit 

V.l.f.W. .•**" 

, , , - , «? • , , r , , 
H/30 

2 ) I m al lgemeinen wurden die A u f t r ä g e nach dem 

Zeitpunkt der V e r g e b u n g erfaßt. E i n i g e Vergebungsste l len 

melden nur A u f t r ä g e über einen Mindestbetrag (meist 

5000 R M ) . 

W a r e n aus der O s t m a r k unmittelbar nach der 

W i e d e r v e r e i n i g u n g freigegeben worden w a r . D e r 

V e r k e h r mit dem R e i c h st ieg in der R i c h t u n g Ost

m a r k — A l t r e i c h auf das Drei fache, in der R i c h t u n g 

A l t r e i c h — O s t m a r k auf das Fünffache. A u ß e r d e m 

st ieg der V e r b r a u c h und die privaten Investit ionen 

erhöhten sich i m V e r l a u f e der Zei t nicht nur durch 

E r w e i t e r u n g e n , sondern vor al lem durch U m s t e l 

l u n g e n im Sinne einer Kapi ta l intens iv ierung. 

Gerade dadurch ist der Bedarf an Produkt ionsmitte ln 

in der P r i v a t w i r t s c h a f t wesentl ich stärker gestiegen, 

als dies im normalen W i r t s c h a f t s a u f s c h w u n g ohne 

die N o t w e n d i g k e i t der A n p a s s u n g an das A l t r e i c h 

der F a l l gewesen wäre . D i e d a z u notwendigen Mitte l 

w u r d e n durch Eigenfinanzierung, durch zunehmende 

K r e d i t g e w ä h r u n g der Banken (sowohl auf Grund 

der K r e d i t g a r a n t i e des Reiches als auch unabhängig 

davon) und nicht zuletzt durch K a p i t a l i e n aus dem 

A l t r e i c h aufgebracht. D i e R ü c k g ä n g e der .Neuauf

t r ä g e im vierten Vier te l jahr erklären sich v o r a l lem 

daraus, daß die früher vergebenen A u f t r ä g e , deren 

A u s f ü h r u n g zum T e i l erhebliche Zeit erfordert , noch 

nicht ausgeführt waren und die Inangri f fnahme 

neuer A r b e i t e n durch die Saison gehemmt w a r . 

N e u e A u f t r ä g e konnten viel fach nicht mehr in dem 

M a ß e untergebracht werden, w i e das unmittelbar 

nach dem A n s c h l u ß mögl ich w a r . 

D i e Schwier igkei ten, die auf Grund der 

S c h ü Hngaufwertung und des Zol labbaues viel fach zu 

erwarten gewesen wären, w u r d e n außer durch die 

Gebietsschutzabkommen v o r al lem noch dadurch ge

mildert , daß die O s t m a r k in einem A u g e n b l i c k ein

gegl iedert w u r d e , in dem die W i r t s c h a f t im A l t r e i c h 

vol l beschäft igt w a r . D i e Warenknapphei t im R e i c h 

stellte nicht nur e inen' zusätzl ichen Gebietsschutz 

dar, sondern t r u g viel fach wesentl ich zu einer 

raschen A u f s a u g u n g der unausgenützten E r z e u 

gungskapaz i tä ten in der O s t m a r k bei. 

Die V e r t e i l u n g der ö f fent l ichen Aufträge 

ö f f e n t l i c h e Investit ionen teilen sich, letzten 

E n d e s über die Lohnzahlungen, der gesamten W i r t 

schaft mit . Fre i l i ch pflanzen sich die A u s s t r a h l u n g e n 

_nur ungle ich und allmählich fort. U m an der W i r t -

Schaftsbelebung rasch und einheitlich alle Z w e i g e 

teilnehmen zu lassen, mußte daher für eine plan

m ä ß i g e V e r t e i l u n g der A u f t r ä g e gesorgt werden. 

D i e zeitliche Verteilung der A u f t r ä g e w u r d e 

in erster L i n i e durch den Bedar f der V e r g e b u n g s 

stellen bedingt , der naturgemäß bei B e g i n n der E i n 

g l iederung der O s t m a r k besonders hoch w a r , in 

zwei ter L i n i e durch die Aufnahmefähigke i t der ost

märkischen W i r t s c h a f t für neue A u f t r ä g e . D e r Z u -



strom neuer öffentlicher A u f t r ä g e w a r w e i t a u s 

größer , als die W i r t s c h a f t laufend ausführen 

konnte. S o kam es, daß schon i m dritten V i e r t e l 

jahr der Stand der Arbei ts los igke i t unter 100.000 

sank. I m m e r häufiger zeigten sich typische E r 

scheinungen der Uberbeschäft igung 3 ) . . D e r A u f 

tragsbestand st ieg weiter an, die L ie fer fr is ten 

erhöhten sich dauernd, die E r z e u g u n g aber 

w u r d e durch M a n g e l an Arbe i tskräf ten und R o h 

stoffen gehemmt. D i e N e u v e r g e b u n g öffentlicher 

A u f t r ä g e mußte daher eingeschränkt werden. D a z u 

kam, daß sich auch sa isonmäßig die A r b e i t s m ö g l i c h 

keit und damit auch die A u f t r a g s v e r g e b u n g im 

H e r b s t verminderten. 

D u r c h Fühlungnahme mit den A u f t r a g s v e r g e -

bungsstel len auf der einen Sei te und mit den E r z e u 

gern auf der anderen w u r d e die Bez irksausgle ichs

stelle ein wicht iger F a k t o r für die g le ichmäßige V e r 

tei lung öffentlicher A u f t r ä g e sowohl zwischen den 

F i r m e n einer Branche als auch insbesondere 

zwischen Industr ie und G e w e r b e 4 ) . S o w a r es z. B. 

mögl ich, g e w i s s e Schwier igkei ten, die sich anfäng

lich bei • der V e r g e b u n g größerer A u f t r ä g e an das 

H a n d w e r k geze igt hatten, durch B i l d u n g von L i e 

ferungsgenossenschaften und Arbei tsgemeinschaften 

zu überwinden. 

D i e A u f t r a g s v e r g e b u n g e n an das G e w e r b e er

reichten nicht w i e bei der Industr ie schon i m dritten 

Vierte l jahr , sondern erst im letzten Vier te l jahr 1938 

ihren Höhepunkt . D a s hing z u m T e i l auch damit zu

sammen, daß in der ersten Zei t die öffentlichen A u f -

3 ) ' D a z u k a m , daß private A u f t r ä g e , die mit Rücksicht 

auf den Zol labbau a m 1. O k t o b e r zurückgehalten wurden, 

nun nach E i n f ü h r u n g des. Gebietsschutzes w i e d e r an die 

ostmärkische Industrie vergeben wurden, D i e A u f t r a g s 

wel le und die Beschäf t igung wuchs so, daß z u m 1. D e z e m b e r 

und 1. Januar der Gebietsschutz zur Häl f te wieder beseitigt 

werden konnte. 

*) D i e G r e n z e z w i s c h e n Industrie und „ G e w e r b e " ist 

fließend. D i e „ I n d u s t r i e " umfaßt die E r z e u g u n g s g e w e r b e , 

welche handelsgerichtlich registriert sind und z u g l e i c h 

die M e r k m a l e des fabriksmäßigen Betriebes aufweisen, w i e 

größere A n z a h l v o n Arbei tern, V e r w e n d u n g anderer als im 

Handwerksbetr ieb üblicher Maschinen usw. D a s „ G e w e r b e " 

umfaßt im allgemeinen daher kleinere Betriebe und das 

H a n d w e r k . 

träge vornehmlich an die Industr ie g ingen, die daher 

auch früher die Vol lbeschäf t igung erreicht hatte. 

W ä h r e n d im dritten Vierte l jahr 17 v . H . der öffent

lichen A u f t r ä g e an das Gewerbe g ingen, w a r der 

A n t e i l im ersten Vier te l jahr 1939 bereits 61 v. H . 

Anteil von Industrie und Gewerbe an den öffentlichen 
" Aufträgen (in v. H.)*) 

1938 1939 

2. Vierteljahr 3. Vierteljahr 4- Vierteljahr 1. Vierteljahr 
Industrie 97 76 40 38 
Gewerbe 3 17 Si 61 

"') Der «ichtausgewiesene Rest entfiel hauptsächlich auf den Handel. 

D i e A r t der öffentlichen A r b e i t e n erklärt es, 

daß der Hauptantei l der öffentlichen A u f t r ä g e auf 

die Bauindustr ie entfiel. Fre i l i ch sind gerade bei 

dieser Industr ie die indirekten A u s w i r k u n g e n auf 

andere W i r t s c h a f t s z w e i g e besonders hoch und v ie l 

v e r z w e i g t . 

W i e w e i t sich die öffentlichen A u f t r ä g e in den 

einzelnen Gauen auswirkten, h i n g einerseits v o m 

Standort der besonders beanspruchten Industr ien ab , 

anderseits davon, w o gerade größere öffentliche 

A r b e i t e n durchgeführt wurden. A u s diesen Gründen 

schwankte die H ö h e der A u f t r a g s v e r g e b u h g e n in den 

einzelnen Gauen sehr stark. 

T r o t z der bisherigen E r f o l g e darf nicht über

sehen werden, daß noch nicht al le 'Schwier igkei ten 

aus der E i n g l i e d e r u n g endgült ig überwunden sind. 

W i e d e r h o l t w u r d e von verantwort l ichen Stellen 

darauf hingewiesen, daß noch erhebliche T e i l e der 

E r z e u g u n g , insbesondere jene, die noch unter Ge

bietsschutz stehen, ihre U m s t e l l u n g nicht beendet 

haben. Sol lten sich nach A u f h e b u n g des restlichen 

Gebietsschutzes vorübergehend erheblichere R ü c k 

w i r k u n g e n zeigen, dann w ü r d e der Hi l f scharakter 

der öffentlichen. A u f t r ä g e wohl wieder stärker in den 

V o r d e r g r u n d treten. 

Frei l ich ist die erste Funkt ion der öffentlichen 

A u f t r ä g e , nämlich als F a k t o r der al lgemeinen A n 

kurbelung zu dienen, g e g e n w ä r t i g auch in der O s t 

m a r k zurückgetreten; nun, da die W i r t s c h a f t auf 

vol len T o u r e n läuft, bestimmen der Bedar f der 

öffentlichen Stellen und die Erzeugungsmögl ich^ 

keifen der W i r t s c h a f t allein noch die Höhe der A u f 

träge. 

Entwicklung und Struktur des Verbrauches in der Ostmark 

Die Ursachen der Verbrauchsbelebung in einzelnen W i r t s c h a f t s z w e i g e n insbesondere durch 

In den a c h t ' J a h r e n v o n dem A u s b r u c h der die Ausfuhrbe lebung, d e r ' V e r b r a u c h noch leiclit ge

Weltwir tschaf tskr ise bis zur W i e d e r v e r e i n i g u n g w a r sunken (1933 bis 1937 um 7 v. H\)-

der Verbrauch, in der O s t m a r k ständig zurück- U n m i t t e l b a r nach der W i e d e r v e r e i n i g u n g setzte 

gegangen. A u c h nach 1933 ist, trotz einer B e s s e r u n g , jedoch eine erhebliche Ste igerung des V e r b r a u c h e s 



Die Umsatzentwicklung bei wichtigen Verbrauchsgütern im Jahre 1938 

V e r ä n d e r u n g e n g e g e n ü b e r den e n t s p r e c h e n d e n V i e r t e l j a h r e n des V o r j a h r e s in v. H. 
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*) Neugcwogener Index (Vergl. S 130) — *) Versteuerte Mengen 

ein, die schließlich in einem Weihnachtsgeschäft 

kulminierte , . das w e r t m ä ß i g das bisher beste im 

Jahre 1930 noch übertraf, wobei zu berücksichtigen 

ist, daß v o n 1929 bis 1937 die Kleinhandelspreise 

u m 6 v . H . zurückgegangen sind. 

Diese plötzl iche Zunahme des Verbrauches hat 

verschiedene Ursachen, die in einzelnen Zeitabschnit

ten des vergangenen Jahres von wechselnder Bedeu

t u n g w a r e n . 

I n den ersten Monaten nach der W i e d e r v e r e i n i 

g u n g führten v o r al lem die energische A r b e i t s 

beschaffung sowie die Neuaufnahmen in die A r b e i t s 

losenunterstützung z u einer wesentl ichen K a u f k r a f t 

erhöhung. V o n M ä r z bis A u g u s t w a r der Großtei l 

der A r b e i t s l o s e n wieder in den Wirtschaf tsprozeß 

eingegl iedert . D i e Zahl der Krankenkassenmitg l ieder 

hatte sich innerhalb dieser Z e i t u m 340.000 P e r 

sonen erhöht; bis zum Höhepunkt der Beschäf t igung 

i m N o v e m b e r k a m e n noch weitere 36.000 Personen 

hinzu. 

Im A u g u s t hatten sich die V e r b r a u c h s g ü t e r -

umsätze bereits um 3 4 v . H . über das V o r j a h r s 

niveau erhöht ; im N o v e m b e r lagen sie schon um 

Der Index der Verbrauchsgüterumsätze 

L o g a r i t h m . M a ß s t a b ; 1 9 2 9 = 100 

1937 1938 * 

58 v . H . und im Dezember u m 64 v . H . darüber. 

D i e Intensität der A u s w e i t u n g des V e r b r a u c h e s * ) hat 

also im zweiten H a l b j a h r unvermindert angehalten. 

N u n waren z w a r die Mehreinstel lungen ger inger 

geworden, dagegen wirkten sich je tz t die M e h r 

verdienste durch die L o h n - und Gehalts angleichung, 

die eine durchschnittl iche E r h ö h u n g um 20 bis 

25 v. H . brachte, und durch die mit E r r e i c h u n g der 

V o l l b e s c h ä f t i g u n g in einzelnen Z w e i g e n zunehmende 

Uberstundenarbeit aus. 

F r ü h e r w a r der U m s a t z i n d e x des Instituts als 

arithmetischer Mittel der Einzelreihen gerechnet w o r d e n ; 

dadurch w u r d e den Lebensmittelumsätzen ein relat iv zu 

geringes Gewicht gegenüber den Bekleidungsumsätzen ver

liehen. N u n m e h r sind die einzelnen in dem Gesamtindex-

enthaltenen Reihen nach ihrer ungefähren Bedeutung im 

R a h m e n der Haushaltrechnungen zusammengefaßt worden. 

D u r c h das stärkere V o r w i e g e n der stabileren Lebensmittel

umsätze treten in dem neuen U m s a t z i n d e x die S c h w a n 

kungen w e n i g e r stark hervor als früher (vgl. Schau

bild u n t e n ) ; grundsätzl ich bleibt das Bi ld das gleiche. 

D i e Zunahme des Verbrauches w a r bei den ein

zelnen W a r e n g r u p p e n sehr verschieden stark. D a s 

findet seine B e g r ü n d u n g teils in der ungleichen 

Elastizität, des Bedarfes* teils in verschiedenen 

Sonderursachen. 

U n t e r diesen letzteren sind besonders z u er

w ä h n e n : die starke durch die Ehestandsdarlehen 

geförderte Zunahme der Haushal tsgründungen (die 

Zahl der Eheschl ießungen w a r 1938 u m 106 v . H . 

höher als im V o r j a h r ) , die insbesondere einen 

Mehrbedar f an W ä s c h e und H a u s r a t auslöste, 

ferner vorübergehend auch übermäßige Eindeckun-

gen, insbesondere in T e x t i l i e n , und schließlich er

höhte E i n k ä u f e , die sich mit dem sprunghaft ange

stiegenen Fremdenverkehr , besonders aus dem Reich 

ergaben. V o n besonderer Bedeutung w a r auch der 

*) D i e Schlußfolgerungen werden k a u m dadurch be

einflußt, daß von einigen Verbrauchsgütern nur W i e n e r 

U m s ä t z e erhoben wurden. Abgesehen davon, daß W i e n 

selbst ein entscheidendes Verbrauchszentrum der O s t m a r k 

ist, zeigten verschiedene Verg le iche der U m s a t z e n t w i c k 

lung zwischen W i e n und den Gauen eine weitgehende Uber

einst immung. 
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Ergänzungs-Nachschaf füngsbedar f der H a u s h a l t u n 

gen. Bekanntl ich ließen sich. Einschränkungen in' 

der K r i s e am schmerzlosesten durch das H i n a u s 

schieben des notwendigen Erneuerungsbedarfes für 

„ d a u e r h a f t e " Verbrauchsgüter (Möbel , W ä s c h e , 

Kle ider , Haushal tart ike l ) durchführen. M i t der B e s 

serung des Einkommens und der Auss ichten für die 

Zukunft w u r d e nun der seit Jahren aufgespeicherte 

Bedarf sprunghaft gedeckt. 

S e h r w i c h t i g und besonders s c h w i e r i g abzu

schätzen sind die A u s w i r k u n g e n der E n t j u d u n g 

vornehmlich in W i e n , durch die besonders im z w e i 

ten H a l b j a h r in manchen Branchen ein erheblicher 

T e i l , wenn auch überwiegend kleiner und kleinster 

Geschäfte l iquidiert wurde. D a d u r c h erhöhte sich 

der U m s a t z p r o G e s c h ä f t durch Über le i tung 

der N a c h f r a g e zu den arischen und größeren 

arisierten Geschäften. 

D i e Stat ist iken des Institutes erfassen auch eine er

hebliche Zahl arisierter, b z w . noch in A r i s i e r u n g begri f fener 

Betriebe, die entsprechend schwächere Umsatzerhöhungen 

zeigen, w o d u r c h die Steigerungen, bei den arischen G e 

schäften, die lediglich auf V e r l a g e r u n g der U m s ä t z e von 

jüdischen auf arische Geschäfte zurückzuführen sind, z u m 

T e i l kompensiert werden. T r o t z d e m w i r d die Zunahme des 

Verbrauches e t w a s geringer anzunehmen sein als der U m 

satzindex des Institutes anzeigt, in dem v o r w i e g e n d größere 

und überwiegend n i c h t l iquidierte Geschäfte statistisch 

erfaßt werden. 

Die Elastizität des Verbrauches 

M a n unterscheidet bekanntlich zwischen starrem 

und • elastischem V e r b r a u c h , j e nachdem sich 

bei einer E i n k o m m e n s ä n d e r u n g die N a c h f r a g e 

nach einer bestimmten W a r e mehr oder weniger 

parallel mit dem Einkommen' (Gesamtausgaben) 

verändert . E r h ö h t sich z. B. das Einkommen, , 

b z w . die Gesamtausgaben —? unter V e r n a c h l ä s s i g u n g 

der Sparquote kann man sie m i t dem: E i n k o m m e n 

gleichsetzen — um 1 v . H . und die N a c h f r a g e nach 

einer W a r e um 2 v , H-, so ist die. Nachfrageelast iz i - ' 

tat 2. D i e Nachfrageelast iz i tät für einzelne W a r e n 

und W a r e n g r u p p e n zeigt eine überraschende Über- , 

e inst immung zwischen der O s t m a r k und dem übrigen; 

R e i c h : 

Elastizitätskoe ffizienten 

R e i c h i ) O s t m a r k ? ) 
Möbel und Hausrat. . . . 2*0 z'i 
Ernährung o-8 o-8 
Genußmittel i ' 6 • 1-2 
Verkehr . . . . . . . . I'S i - 2 
Bekleidung ' 1*2 i-o 

r) Siehe Vierteljahre shefte für Konjunkturforschung, 8. Jahrgang, 
Heft 3, Teil A, S. 163. 

a ) Für die Ostmark wurden die Koeffizienten vom Wiener Institut 
für Wirtschafts- und Konjunkturforschung auf Grund der Haushaltstatistik 
der ehemaligen Arbeiterkammer berechnet. 

V e r g l e i c h t m a n die verhäl tnismäßige V e r -

brauchszünahme der einzelnen W a r e n und 1 W a r e n 

gruppen, so zeigt sich, daß in der O s t m a r k d e r V e r 

brauch v o r al lem von T e x t i l i e n , Schuhen und H a u s 

rat im V e r h ä l t n i s z u m V e r b r a u c h v o n Lebensmitte ln 

w e i t s tärker gest iegen ist als auf Grund der Elastizi-^ 

tätskoeffizienten zu erwarten gewesen w ä r e 1 ) . D a r 

aus folgt . - , ' 

*) D e r Schluß w i r d aus der Disproportionalität der ein

zelnen Ste igerungen g e z o g e n ; er ist daher unabhängig v o n 

einer genauen Kenntnis der durchschnittlichen v . H.-Steige-

r u n g des E i n k o m m e n s . 

Einzelhandelsumsätze in der Ostmark und im Altreich 

L o g a r i t h m . M a ß s t a b ; 1929 = 100 
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1. daß die „ S o n d e r u r s a c h e n " v o n erheblichem 

Einfluß gewesen sein müssen, 

2. daß nach dem W e g f a l l dieser Sonderursachen 

die U m s ä t z e an jenen W a r e n , bei denen sich die vor

übergehenden Sonderursachen v o r w i e g e n d ausge

w i r k t haben, weniger stark steigen, j a viel leicht so

g a r zurückgehen werden. E s könnte daher sein, daß 

das stürmische Herbstgeschäft des Jahres 1938 im 

nächsten Jahre in einzelnen Branchen, w i e v o r al lem 

im T e x t i l i e n h a n d e l , w e r t m ä ß i g nicht mehr erreicht 

w i r d . Dies könnte um so eher eintreten, als die v o l l 

ständige A u f h e b u n g des Gebietsschutzes noch vie le 

P r e i s e von Verbrauchsgütern — auch v o n jenen, die 

Umsätze im Einzelhandel 

( Ö s t e r r e i c h b z w . W i e n ) 
1929 = 1 0 0 
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Verb rauch s güter-
IOO 1929 69 - 3i 1936 91 + 33 

!) Österreich. — 2) Wien. 

erhöht wurden — voraussichtl ich noch senken w i r d . 

D e r Lebensmitte l verbrauch dagegen w i r d gerade v o n 

dieser U m s c h i c h t u n g noch weiter angeregt werden. 

Sehr viel w i r d bei al ledem davon abhängen, wie 

stark das E i n k o m m e n durch eine weitere S te igerung 

der Beschäf t igung und durch e t w a i g e weitere L o h n 

angleichungen noch zunehmen w i r d . 

N a c h d e m also sowohl die E i n k o m m e n als auch 

die Arbei tsverhäl tn isse und P r e i s e bereits weitgehend 

dem Al tre ichsstand angepaßt sind, ist z u erwarten, 

daß sich in Zukunft der V e r b r a u c h in der O s t m a r k 

ähnlich entwickeln w i r d wie im Reich. In dem 

ersten Dreivierte l] ahr nach dem A n s c h l u ß hat 

der V e r b r a u c h der O s t m a r k die E n t w i c k l u n g im 

Reich in den letzten Jahren bereits weitgehend nach

geholt (vgl . A b b . H/25). W ä h r e n d seit der Macht

ergre i fung im R e i c h der V e r b r a u c h jährl ich durch

schnittl ich u m rund 8*4 v. H . zunahm, st ieg er in der 

O s t m a r k im Jahre 1938 insgesamt um 30 v . H . 

gegenüber dem gleichen Zei traum im V o r j a h r e . Im 

letzen Vier te l jahr l a g er sogar 58 v . H . 2 ) über der 

Vorjahrshöhe. Fre i l i ch war auch der R ü c k g a n g der 

V e r b r a u c h s g ü t e r u m s ä t z e bis zum T i e f p u n k t in der 

O s t m a r k stärker als im R e i c h gewesen. A u c h aus 

diesem starken Verbrauchsanst ieg ist z u schließen, 

daß die Sonderentwicklung in der O s t m a r k mit den 

gemachten Einschränkungen auch auf dem Gebiete 

des V e r b r a u c h e s bald beendet sein w i r d und daß 

sich dieser dann in Bälde im Gleichschritt mit dem 

V e r b r a u c h im A l t r e i c h entwickeln w i r d . 

Verbrauchsverschiebung und Verbrauchslenkung 

Wirtschaftspol i t i sch wicht ige und v o n der E i n 

kommensentwicklung im wesentl ichen unabhängige 

Verbrauchsverschiebungen ergaben sich im v e r g a n 

genen Jahre ferner bei einzelnen W a r e n , besonders 

Unter den Lebensmitte ln und dauerhaften K o n s u m -

E ) I m Reichsindex sind die Pre isschwankungen ausge

schaltet. B e i der Verbrauchszunahme in der O s t m a r k im 

Jahre 1938 konnte der Einfluß etwaiger unkontroll ierter 

Preiserhöhungen nicht berücksichtigt werden. 

Lebensmittelumsätze und Preise in der Ostmark und im Altreich 

L o g a r i t h m ' . M a ß s t a b ; 1933 = 100 

300-

200-

100 

80 

a Österreich: Lebensmüielumsätie 
b J> Nahrungsmittelpreise 
c Altreich: Nahrungs-u.Genußmittelumsäfze 
d M Ernährungskosten 

1937 
W.1J.W.-H/26 
1938 60 
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gütern. D i e U r s a c h e n solcher V e r b r a u c h s Verschie
bungen w a r e n vor allem folgende: 

1. E i n e starke P r e i s Veränderung (meist V e i v 

b i l l jgung) einer einzelnen W a r e gegenüber den g e 

samten übr igen W a r e n , w i e z. B . bei K a f f e e , F i s c h 

(vgl . A b b . H/28 und A b b . S. 1 5 , H e f t 1 , 1 9 3 9 ) . D i e 

„ E l a s t i z i t ä t " des Bedarfes beeinflußt auch hier die 

Verschiebung, ist aber meist nicht von pr imärer B e 

deutung; 

2. die eigentliche Verbrauchs lenkung, indem 

teils durch P r o p a g a n d a (für F isch , Gemüse, K a r t o f 

fel, Rindfleisch), teils durch V e r k n a p p u n g b z w . R a t i o 

nierung der V e r b r a u c h b e w u ß t in gesamtwirtschaf t 

lich erwünschte Bahnen geleitet w i r d ( F ö r d e r u n g des 

Rindfleischkonsums durch V e r k n a p p u n g v o n 

Schweinefleisch, V e r k n a p p u n g v o n Butter , O b s t und 

Gemüse, R a t i o n i e r u n g von F e t t ab 1. A p r i l ) . E s muß 

jedoch betont werden, daß die einzelnen N a h r u n g s 

mittel (mit A u s n a h m e von Gemüse und O b s t ) immer 

nur im V e r h ä l t n i s zur stark gestiegenen N a c h f r a g e 

knapp w u r d e n , daß aber der V e r b r a u c h trotz der 

Verknappungserscheinungen höher w a r als zu einer 

Zei t , in der infolge darniederl iegender K a u f k r a f t g a r 

kein M a n g e l sichtbar werden konnte. 

D i e V e r b r a u c h s b e l e b u n g bei K a f f e e , F i s c h und 

K r a f t f a h r z e u g e n seien hier als typische und wicht ige 

Beispiele für Verbrauchsver lagerungen infolge einer 

erheblichen V e r b i l l i g u n g dieser Güter im V e r h ä l t n i s 

z u den ü b r i g e n W a r e n angeführt . D i e Zahl solcher 

verhäl tnismäßiger Verbi lHgungen ist zwei fe l los g e 

rade unter den dauerhaften K o n s u m g ü t e r n erheblich. 

M a n denke etwa an elektrische Geräte oder M a 

schinen für den Haushal t , photographische A p p a r a t e , 

eine Reihe v o n Markenart ike ln usw. 

D i e V e r b i l l i g u n g der meisten dieser W a r e n , dar

unter auch z. B. von K a f f e e und F i s c h — der V e r 

brauch pro K o p f lag vor der A n g l i e d e r u n g (1935/36) 

bei, K a f f e e um 66 v. H . , bei Fischen sogar um 

88 v. H . unter dem im R e i c h — w i r d jedoch im al l 

gemeinen einen Mehrverbrauch auslösen, der den 

übr igen Gesamtverbrauch nur unwesentl ich beein

flußt. A n d e r s dagegen beim K r a f t f a h r z e u g . H i e r tritt 

bei erstmaliger A n s c h a f f u n g ein neuer, bei kleineren 

und mitt leren Einkommen, viel fach sehr bedeutender 

A u s g a b e n f a k t o r in die Haushaltsrechnung. W i e be

sonders die E r f a h r u n g e n in den V e r e i n i g t e n Staaten 

g e z e i g t haben, kann dadurch eine erhebliche Ä n d e -

Preise und Zufuhren von Seef ischen in Wien 

L o g a r i t h m . M a ß s t a b 

Preis 
inPfg. 
je kg 

Zu
fuhren 

In 
1000kg 

600 

400 

200 

100 

Zufuhren v. Seefischen (V/ien) 

W.lf.\£-H/28 
1938 

- 200 

- 100 

Bekleidungsumsätze in der Ostmark und im Altreich 

L o g a r i t h m . M a ß s t a b ; 1933 = 100 

300 

200 

100 

80 

60 

40 

a Österreich: Bekleidungsumsätze 
b Altreich: Textilien-u. Bekleidungsumsäfze 
c v Bekleidungskosten 

\f- T 

1937 
Wlf.W.-H{27 
1938 
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r u n g der gesamten übrigen A u s g a b e n s t r u k t u r ein

treten, darunter v o r allem eine gewisse Einschrän

k u n g eines überfeinerten Bedarfes an K l e i d u n g und 

E r n ä h r u n g . S o w o h l die niedrigen E i n k o m m e n als 

auch die verhäl tn ismäßig sehr hohen P r e i s e der 

K r a f t w a g e n w a r e n die U r s a c h e dafür, daß die A u t o 

dichte in der O s t m a r k vor dem A n s c h l u ß um 

68 v. H . ger inger w a r als im Reich. M i t der E r 

höhung der Einkommen und v o r al lem mit der 

P r e i s s e n k u n g für A u t o s ( K l e i n w a g e n aus dem A l t -

reich!) konnte der A u t o a b s a t z im letzten Vier te l jahr 

1938 auf das Sechsfache gesteigert werden. 

G r o ß e E r f o l g e konnte die K o n s u m l e n k u n g in 

der O s t m a r k durch A u f k l ä r u n g der Konsumenten 

erzielen. S o hat die Landesbauernschaft Dona u l a nd 

einen besonderen Verbraueherausschuß gegründet , in 

dem alle für den V e r b r a u c h maßgebenden K r e i s e 

vertreten sind, w i e die N S . - F r a u e n s c h a f t , die D A F . , 

die Kreisbauernschaft , der Einzelhändler , das 

Fle ischhauer- und Schankgewerbe, der wöchentl ich 

über die V e r s o r g u n g s l a g e berät . Diese w i r d von 

der Marktber ichts stelle W i e n des Reichsnährstandes 

besonders beobachtet. D i e im E i n k l a n g mit der 

M a r k t l a g e aufgestellten Ernährungsr icht l in ien wer

den durch Rundschreiben, R u n d f u n k usw. verbreitet . 

Die Verbrauchsstruktur in der Ostmark und im 
Altreich 

D i e Verbrauchsgewohnhei ten der O s t m a r k 

weichen v o n denen i m übrigen Reich e twas ab. F r e i 

l ich läßt sich nicht v o n vornherein feststellen, ob 

die A b w e i c h u n g e n wirk l ich ihre U r s a c h e in einer 

anderen Bedürfnisgesta l tung des O s t m ä r k e r s haben 

oder ob sie nicht tei lweise auf die früheren V e r 

schiedenheiten i m P r e i s s y s t e m zwischen O s t m a r k 

und A l t r e i c h zurückzuführen s ind; so läßt sich e twa 

der ger ingere p r o - K o p f - V e r b r a u c h au Bohnenkaffee 

oder an F i s c h e n in der O s t m a r k nicht n u r aus ein

gewurze l ten Verbrauchergewohnhei ten, sondern auch 

aus dem früher wesentl ich höheren P r e i s dieser 

W a r e n gegenüber dem A l t r e i c h erklären. 

Einnahmen und Ausgaben der Haushalte 

1935 l ) 
Ostmark (Wien) Deutsches Reich 

S v. H. KM v. H. 

3.467-99 2.220-45 

Davon A u s g a b e n für: 
Nahrungs- und Genuß m i t t e l . . . . 1.837-17 52-9 1.026-81 46-2 

87'S2 2"5 4i '8i i'9 
Übrige Verb rauch saus gaben . . . . 1.634-09 47" 1 I.I93-64 53*8 

dav. :Wohnungszins u. -instandh. 268-23 7'7 284-76 12-9 

Bekleid., Wäsche, Bettzeug 267-92 7-7 201-87 9-1 

Beleuchtung, Beheizung . . iSi'SS 4'4 109-39 4-9 
Körper-u. Gesundheitspflege 80-05 2-3 3i'37 i-4 
Bildg., Unterhaltg., Erholg. 109-94 3'2 67-13 3-o 

A u s g a b e n für w i c h t i g e N a h r u n g s m i t t e l 

Milch 
Butter, Schmalz, Margarine, Speck, 

Speiseöl 
Fleisch und Fleischwaren 
Brot und Backwaren 
Kartoffeln, Gemüse, Obst 
Kaffee, Tee, Kakao 
Fische 

1928 a) 
v. H. der Ge
samtausgaben 

7-09 

5-öö 
14-47 

7-58 
5*3<5 
1*97 
0-36 

1927/282) 
v. H. der Ge
samtausgaben 

4-62 

5-38 
11-25 
6-98 
5-Ö9 
1-42 
0-73 

*) Quelle: Ostmark: Wirtschaftsstatistisches Jahrbuch 1937 der 
Kammer f. Arbeiter und Angestellte in Wien; Deutsches Reich: 
Wirtschaft und Statistik, 19. Jg. 1939, Nr. 4 

*) Quelle: Ostmark: Wirtschaftsstatistisches Jahrbuch 1928 der 
Kammer f. Arbeiter und Angestellte in Wien-, Deutsches Reich: 
Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich 1938 

Anderse i ts sind z . B . die geringeren A u s g a b e n 

für W o h n u n g bei den W i e n e r A r b e i t e r n in erster 

L i n i e die F o l g e der niedrigen Mietkosten für mieten

geschützte W o h n u n g e n . D i e höheren A u s g a b e n für 

Nahrungsmit te l (darunter vor al lem für Fleisch, 

M i l c h • und B a c k w a r e n ) spiegeln z u m T e i l auch 

spezifische Bedürfnisse und die K o n s u m f r e u d i g k e i t 

des O s t m ä r k e r s wider . D e r O s t m ä r k e r g ibt für 

N a h r u n g s - und Genußmittel v e r h ä l t n i s m ä ß i g mehr 

aus als der Altreichsdeutsche. In der gleichen E m -

kommensstufe g ibt dafür ein typischer A r b e i t e r 

haushalt in der O s t m a r k rund 53 v. H . seines E i n 

k o m m e n s aus gegen 46 v. H . im Al tre ich . 

M i t der Vereinheit l ichung des Pre issys tems und 

der A n g l e i c h u n g der Einkommens Verhältnisse wer

den sich die V e r b rauch sgewohnheiten der O s t m ä r k e r 

voraussicht l ich denen der Reichsdeutschen stärker 

anpassen. 

Zeitschriftenumschau 
Das Ausmaß der Landflucht im Altreich 

Ü b e r den U m f a n g des Landarbei termangels 
sucht • ein A u f s a t z v o n Günther Pacyna „ W i e groß 
ist der A r b e i t s k r ä f t e v e r l u s t " in. der N S . Landpost 
v o m 3. M ä r z 1939 ein der W i r k l i c h k e i t entspre
chendes B i l d zu geben. U m einigermaßen richtige 
Zahlenangaben über den U m f a n g der Landflucht zu 
bekommen, dürfe m a n nicht v o n A n g a b e n über den 
augenblickl ichen Fehlbedarf an landwirtschaft l ichen 
A r b e i t s k r ä f t e n ausgehen, sondern müsse versuchen, 
den R ü c k g a n g an eigenständigen A r b e i t s k r ä f t e n zu 

erfassen. D i e s lasse sich durch eine Gegenüberstel
lung der Ergebnisse der Erhebungen über die 
arbeitsbuclipflichtigen Personen v o m 2 5 / Juni 1938 
und der Ergebnisse der Betriebs Zählung von 1933 
erreichen. M a n bekomme dann seit 1933 einen R ü c k 
g a n g an eigenständigen Ar be i t e r n um 582.157 oder 
21-4 v. H . D i e wirkl iche Zahl sei aber, da die B e 
tr iebszählung infolge der frühen Jahreszeit 
( 1 6 . Juni) nicht wie die Arbeitsbucherhebungen den 
Spitzeneinsatz an A r b e i t e r n erfaßte, noch größer . 
U n t e r der A n n a h m e , daß auch die Zahl der mit-
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arbeitenden Famil ienmitgl ieder im gleichen A u s 
maß z u r ü c k g e g a n g e n sei (vgl . dazu die Te i lerhebun
gen in dem nachfolgend angeführten A u f s a t z ) , 
k o m m e man zu einem weiteren A u s f a l l v o n etwa 
950.000 Personen. Dabei hatte die L a n d w i r t s c h a f t 
aber an der sich aus der B e v ö l k e r u n g s v e r m e h r u n g 
ergebenden Zunähme an Arbei tskräf ten einen A n t e i l 
von 300.000 Personen haben müssen. 

W i e sich der R ü c k g a n g auf die S t r u k t u r des 
Arbei tse insatzes auswirkt , ze igt Reichs landwir t 
schaftsrat D r . Pentsch in einem ebenfalls in der 
N S , L a n d p o s t (vom 24. M ä r z 1939) erschie
nenen A u f s a t z - „ S t a r k e W a n d l u n g im Arbei tse in
s a t z " . K r wertet dabei das Mater ia l einer E r h e b u n g 
des Reichsnährstandes aus , die dieser durch über 
ro.000 Berichterstatter aus a l len Gebieten der L a n d 
wirtschaft durchführen ließ. 

D a n a c h seien v o n 1935 bis 1938 die ständigen 
famil ienfremden A r b e i t s k r ä f t e um 18 v . H . zurück
g e g a n g e n , die Zahl der ständig mitarbeitenden 
Famil ienangehörigen (einschließlich Betr iebsführer) 
dagegen n u r um 3 v. H. D e r R ü c k g a n g der nicht 
s tändig mithelfenden Famil ienangehörigen, die v o r 
al lem zur B e w ä l t i g u n g v o n Arbei tsspi tzen in K l e i n -
und Mittelbetr ieben eine g r o ß e R o l l e spielten, sei 
unzweife lhaft s tärker ; er könne jedoch nicht erfaßt 
werden. 

E i n e n g e w i s s e n A u s g l e i c h für den R ü c k g a n g 
der ständigen famil ienfremden A r b e i t s k r ä f t e biete 
die Zunahme der n i c h t s t ä n d i g e n famil ien
fremden Arbei tskräf te , die zwischen 1935 und 1938 
durchschnittl ich 7 v . H . b e t r a g e ; sie sei im wesent
lichen auf den E i n s a t z der ausländischen A r b e i t s 
kräf te zurückzuführen. Insgesamt ergebe sich v o n 
193-5 bis 1938 bei den berichterstattenden Betr ie
ben ein er faßbarer R ü c k g a n g an A r b e i t s k r ä f t e n um 
8 v . H . 

Eine A n a l y s e der A r b e i t s k r ä f t e nach A l t e r und 
Geschlecht sowie nach der Größe der Betr iebe er
gebe fo lgendes: 

Innerhalb der noch vorhandenen A r b e i t s k r ä f t e 
seien an Stel le le istungsstärkerer i m wesentl ichen 
U m f a n g le istungsschwächere A r b e i t s k r ä f t e getreten; 
dies ließe sich aus dem steigenden A n t e i l der w e i b 
lichen, jugendl ichen und nicht v o l l arbei ts fähigen 
K r ä f t e erkennen. Besonders getroffen seien durch 
diese W a n d l u n g die kleineren und mitt leren B e 
triebe, auf die der größte T e i l der landwirtschaft
lichen Nutzf läche entfällt und in denen noch wesent
liche E r t r a g s r e s e r v e n ruhen. 

* 
Ursachen der Landflucht 

D r . Paul Bramstedt untersucht eine der U r 
sachen der A b w a n d e r u n g ( „ L o h n g e f ä l l e und L a n d 
flucht" i n : D i e Deutsche V o l k s w i r t s c h a f t , 2. M ä r z 
heft 1939) . N a c h d e m einmal die P h a s e des „ K a m p 
fes um d e n ' A r b e i t s p l a t z " überwunden sei, setze 
e t w a - s e i t 1936/37 der K a m p f um die • A r b e i t s k r a f t 
durch E r h ö h u n g des Arbeitsentgel tes e i n ; i m Z u g e 
dieser E n t w i c k l u n g sei der durchschnittl iche B r u t t o 
stundenlohn eines Industriearbeiters v o n 1932 bis 

H e r b s t 1938 um nahezu 20 v. H.y der W o c h e n v e r -
dienst um beinahe 40 v . H . gestiegen. D i e A r b e i t s 
kräfte der deutschen V o l k s w i r t s c h a f t befänden sich 
in einer den Lebensnotwendigkei ten entsprechenden 
U m g r u p p i e r u n g , die s i c h ' a l s eine den Grundsätzen 
des höheren' L o h n e s folgende A r b e i t e r w a n d e r u n g 
darstellt . Diese durch den ungeheuren Bedarf der 
Invest i t ionsgüterindustr ie bedingte B e w e g u n g habe 
alle Industr iezweige mehr oder w e n i g e r erfaßt , 
bleibe aber in ihren F o l g e n nicht auf dem Bereich 
der industriel len W i r t s c h a f t beschränkt. S ö ze ig t 
der V e r f a s s e r a m Beispiel der Sägeindustr ie , w i e 
hier die W a n d e r u n g aus der L a n d - und F o r s t w i r t 
schaft in die ländliche Industrie, v o n hier in die 
städtischen Gebiete v o r sich geht und sich so in der 
ländlichen Industrie durch ihre weite V e r t e i l u n g in 
der L a n d s c h a f t g leichsam Schleußen der L a n d 
flucht eröffnen. D i e Landflucht w e r d e z u einer 
„ F l u c h t aus der L a n d w i r t s c h a f t " . Ähnl iche B e w e 
g u n g e n gefährden auch die handwerkl iche Betreu
u n g der L a n d w i r t s c h a f t auf das schwerste. . 

Be i dem K a m p f um die A r b e i t s k r ä f t e sei nicht 
allein die H ö h e des Real lohnes ausschlaggebend. 
Gerade in einigen besonders abwanderungsempfind
lichen Gebieten des deutschen Ostens sei der R e a l 
lohn der Landarbe i ter unter E inrechnung der 
Natural le is tungen und Deputate nicht ger inger als 
der durchschnitt l ich v o n der Industrie dort gebotene 
Real lohn. Dennoch habe sich der G e l d l o h n dem 
naturalgemisehten L o h n als überlegen erwiesen. 

D i e Landflucht in ihrer heutigen F o r m sei ein 
P r o b l e m der durch die Neuindustr ia l is ierung der 
deutschen V o l k s w i r t s c h a f t bedingten U b e r g a n g s 
wirtschaft . N a c h V o l l e n d u n g des Neubaues der 
nationalsozial ist ischen V o l k s w i r t s c h a f t werde der 
dringende zusätzl iche Bedarf an Arbe i tskräf ten a b 
nehmen. D i e g e g e n w ä r t i g e Landflucht sei. also ein 
einmaliger strukturel ler V o r g a n g . 

D i e Landf lucht 'br inge nun einerseits rein w i r t 
schaftliche F o l g e n für die E r n ä h r u n g 'des deutschen 
V o l k e s mit sich, anderseits die noch schwerer wie
genden P r o b l e m e aus der M i n d e r u n g der Substanz 
des L a n d v o l k e s als dem Blutquel l unserer Rasse . 
E s handle sich nicht nur um einen quantitativen 
sondern auch um einen durch die A b w a n d e r u n g der 
Besten verursachten qual i tat iven Verlust , , der auch 
g le ichze i t ig einen auf Jahre w i r k s a m e n A u s f a l l an 
N a c h w u c h s und damit eine Ä n d e r u n g im, A l t e r s 
aufbau des L a n d v o l k e s bedinge. D a z u k o m m e noch 
die Gefahr einer U n t e r w a n d e r u n g des V o l k e s , be
sonders im deutschen Osten durch den Z u z u g aus
ländischer A r b e i t s k r ä f t e . 

E ine Industr ia l i s ierung müsse aber, w i e das 
Beispiel Sachsen und W ü r t t e m b e r g zeigt , nicht 
immer n a t u r n o t w e n d i g zur Landflucht führen. E s 
müsse daher auch für den großdeutschen R a u m eine 
U b e r w i n d u n g dieser Schwier igkei ten • mögl ich sein, 
die s o w o h l . v o n der weltanschaulichen Seite durch 
Be lehrung und E r z i e h u n g , a ls auch v o n der mate
riellen Seite durch organisatorische und technische 
F o r t b i l d u n g der landwirtschaft l ichen A r b e i t i n . A n 
g r i f f genommen werden müsse. • 



Hebung des Landarbeiterberufs 

M i t der Recht fer t igung der verschiedenen M a ß 
nahmen, die ergr i f fen wurden, um die F o l g e n der 
Landflucht erträgl ich zu machen, befaßt sich Ober
regierungsrat Dr. W. Clauß in seinem A u f s a t z 
„ Z w a n g s b e r u f e ? " ( N . S- L a n d p o s t 17 . M ä r z 1939) . 
E s w ü r d e n mit dem E i n s a t z der P a r t e i , Landdienst 
der H J . , A u s d e h n u n g des weibl ichen Pflichtjahres 
usw. die verschiedensten W e g e gegangen, die A r 
beitskräfte zur A r b e i t an den volkswirtschaft l ich 
w i c h t i g e n A u f g a b e n hinzulenken. A u c h die v o m 
Reichsarbeitsminister angeordnete Beschränkung 
des Arbei tsp latzwechse ls diene dazu. D o c h bedeute 
diese M a ß n a h m e nicht, daß aus den betroffenen B e 
rufen Z w a n g s b e r u f e w e r d e n ; sie sei ledigl ich eine 
fo lger icht ige A u s w i r k u n g des nationalsozial ist ischen 
Grundsatzes „Gemeinnutz geht v o r E i g e n n u t z " . A l l e 
Glieder der W i r t s c h a f t hätten durch die E r f ü l l u n g 
ihrer A u f g a b e n der Gesamtheit zu dienen — und die
sen A u f g a b e n werde der a m besten gerecht, der nicht 
durch ständigen Arbei tsp latzwechse l seine eigene 
L e i s t u n g beeinträchtige. A u c h dem einzelnen b r i n g e 
nur. das Festhalten a m einmal erwählten B e r u f den 
verdienten E r f o l g . D i e A u f g a b e n der heutigen Zeit 
seien r i e s i g groß und erfordern stärkste A n s p a n n u n g 
und daher müsse beim A r b e i t s e i n s a t z des einzelnen 
das Eigeninteresse hinter dem Gesamtinteresse zu
rückstehen. 

* 

Einkomrnensverhältnisse in der Landwirtschaft 

U m die g e g e n w ä r t i g e L a g e der L a n d w i r t s c h a f t 
beurtei len z u können, müsse man, w i e der Stabsamts
führer des Reichsnährstandes Reichshauptamtslei ter 
Dr. Hermann Reischle in seinem A u f s a t z „Er lÖs-
rechnung der L a n d w i r t s c h a f t " (Ber l iner Börsen-
Z e i t u n g v o m 14. M ä r z 1939) ausführt , die E r l ö s 
bi lanz der L a n d w i r t s c h a f t z u H i l f e nehmen, N a c h 
dieser i m vorl iegenden A u f s a t z ers tmal ig mitgetei l 
ten E r l ä s b i l a n z ergäbe sich ( in Übere inst immung 
mit dem Resultat , das die Studiengesel lschaft für 
Nat ionalökonomie an H a n d einer anderen Methode 
erhalten habe) aus der Gegenüberste l lung von A u f 
wendungen und E r t r a g für das W i r t s c h a f t s j a h r 
1937/38 ein V e r l u s t von 4522 Mi l l ionen R e i c h s 
mark . D a b e i werden auf Sei te der A u f w e n d u n g e n 
außer den amtlichen Zahlen für E i g e n v e r b r a u c h , 
Bar löhne und Bargehäl ter , Soz ia lvers icherung, sach
lichen W i r t s c h a f t s a u f w a n d , Unkosten , Berufsver tre
tung, Steuern und Schuldendienst noch auf Grund 
einer Sonderberechnung der Baranspruch des B e 
triebsinhabers und seiner A n g e h ö r i g e n in H ö h e v o n 
4-2 Mi l l iarden Reichsmark und die V e r z i n s u n g des 
Eigenkapi ta l s in Höhe v o n 2-44 Mi l l iarden Reichs
m a r k eingesetzt. D i e A n n a h m e des Baranspruches für 
die eigene A r b e i t sei .nach D r . Reischle sächlich und 
der H ö h e nach (700 Reichsmark je Jahr und A r b e i t s 
kraft) sicher gerechtfert igt . D i e V e r z i n s u n g des 
Eigenkapi ta l s diene v o r al lem einmal der A n s a m m 
lung v o n Rücklägen, u m das höhere R i s i k o der 
B a u e r n w i r t s c h a f t auszugleichen, dann der . A u s b ü " 
dung und A u s s t a t t u n g der K i n d e r sowie der E r h a l 

tung und V e r b e s s e r u n g des Bauerngutes . D i e gegen
w ä r t i g e E r l ö s l a g e lasse aber für die bare A r b e i t s 
entschädigung und für die V e r z i n s u n g des E i g e n 
kapitals statt des Mindestbetrages v o n e t w a 6-6 M i l 
l iarden R e i c h s m a r k n u r einen B e t r a g von etwa 
2 Mi l l iarden R e i c h s m a r k zu. E s handle sich aber 
bei der F r a g e der U n t e r b e w e r t u n g der L a n d w i r t 
schaft letzten E n d e s nicht u m eine wirtschaft l iche 
F r a g e , sondern darum, daß nicht nur die E r n ä h r u n g , 
sondern auch der Bestand des V o l k e s gefährdet 
werde. 

* 

N a c h der U n t e r s u c h u n g „ L a n d w i r t s c h a f t und 
V o l k s e i n k o m m e n " v o n Wilhelm Bauer und Peter 
Dehen (Viertel jahreshefte zur Wirtschaf ts forschung, 
13. J a h r g a n g 1938/39, H e f t 4, N e u e F o l g e ) , die 
bis 1924/25 zurückgeht , sei der A n t e i l der L a n d 
wirtschaft am Leis tungse inkommen schon immer 
ger inger gewesen als ihr A n t e i l an der A r b e i t s 
leistung des ganzen V o l k e s . Besonders g r o ß sei der 
A b s t a n d im K r i s e n j a h r 1932/33 gewesen, als die 
L a n d w i r t s c h a f t in ihrem E i n k o m m e n dem schärfsten 
D r u c k ausgesetzt w a r , aber wegen der hohen A r 
beits losigkeit in der übrigen W i r t s c h a f t einen beson
ders hohen A n t e i l an der Zahl der damals noch 
Schaffenden hatte. D e r A b s t a n d habe sich aber seit
dem stark v e n n i n d e r t . D a s A b s i n k e n des Ante i les der 
L a n d w i r t s c h a f t sowohl am Leis tungse inkommen 
(von 20 v . H . im Jahre 1933/34 auf 17 v . H . im 
Jahre 1937/38) als auch an der volkswirtschaft 
lichen A r b e i t s l e i s t u n g (von 30 v. H . auf 2 4 v . H . 
im gleichen Zei traum) hänge z u m größten T e i l 
damit zusammen, daß sich die L a n d w i r t s c h a f t hin
sichtlich des T e m p o s , in dem die P r o d u k t i o n aus
gedehnt w e r d e n kann, wesentl ich v o n der übrigen 
W i r t s c h a f t unterscheide. D i e Industr ie sei in der 
L a g e , ihre Produkt ion viel rascher z u steigern als 
die L a n d w i r t s c h a f t m i t ihren B i n d u n g e n an das 
organische W a c h s t u m . D i e genannten A u t o r e n 
weisen auf die unlösbaren Schwier igkei ten hin, die 
sich einer e x a k t e n statistischen M e s s u n g der U n t e r 
b e w e r t u n g der landwirtschaft l ichen A r b e i t ent
gegenstel len. Z u einer genauen B e r e c h n u n g mangle 
es a l lzusehr an brauchbaren und zuverläss igen 
U n t e r l a g e n . D i e Unterschiede in der A r b e i t s z e i t 
zwischen S t a d t und L a n d , die Unterschiede zwischen 
den verschiedenen Landschaften, zwischen J u n g und 
A l t , zwischen der A r t und E r g i e b i g k e i t der A r b e i t , 
in der Lebenshal tung, in der A r t der A u s g a b e n 
(Verkehrsausgaben des Städters) , in den W o h 
nungsverhältnissen, in der Sicherheit der E i n k o m 
men und der E r n ä h r u n g seien nur eine kleine A u s 
wahl aus den mannigfachen Imponderabi l ien, die es 
k l a r machen, w i e begrenzt im Grunde der A u s 
s a g e w e r t statistischer Zahlen im H i n b l i c k auf das 
P r o b l e m der U n t e r b e w e r t u n g der landwirtschaft
lichen A r b e i t sei. D e r V e r g l e i c h des Ante i les am 
V o l k s e i n k o m m e n und an der volkswirtschaft l ichen 
A r b e i t s l e i s t u n g sage nur etwas aus über die mate
rielle Ent lohnung, die ein best immtes Arbe i tsquan
tum findet. D i e Entscheidung über die H ö h e dieser 
E n t l o h n u n g bleibe letztlich der politischen und wei t -



anschaulichen W e r t u n g vorbehalten. D e r w a h r e 
W e r t und die Bedeutung eines W i r t s c h a f t s z w e i g e s 
im R a h m e n der Gesamtheit seien an den statist i
schen M a ß s t ä b e n nicht zu messen. 

* 
Volkswirtschaftliche Lenkung durch Finanzpolitik 

D i e wirtschaftspol i t ische Diskuss ion, zu deren 
Hauptthemen schon bisher das P r o b l e m der F i n a n 
z i e r u n g zählte (vgl . Zeitschri f tenumschau in 
H e f t 2/3, 1 9 3 9 ) , ist durch den Neuen F i n a n z p l a n 
verstärkt und angeregt worden. I n einem L e i t a u f s a t z 
„ M o d e r n e F i n a n z p o l i t i k " werden in der Zeitschrift 
„Der Deutsche Volkswirt" v o m 3 1 . M ä r z 1939 
grundsätz l iche Über legungen über den L e n k u n g s 
w e r t der F i n a n z p o l i t i k für die V o l k s w i r t s c h a f t an
gestellt . I m Gegensatz zu dem Nachtwächterstand
punkt in der Zei t bis z u r großen K r i s e , w o n a c h die 
Steuerpol i t ik keine andere Aufgabe, hatte, als die 
jewei l igen A u s g a b e n v o r s c h l ä g e zu decken und die 
A u s g a b e p o l i t i k in keiner W e i s e darauf bedacht w a r , 
die ihr innewohnende K r a f t z u r L e n k u n g der V o l k s 
wirtschaf t auszunützen, sei sich die jüngste Zeit 
darüber k l a r geworden, daß der F i n a n z p o l i t i k auch 
schöpferische K r ä f t e eigen s ind; diese seien in der 
nationalsozial ist ischen Arbei tsbeschaf fungspol i t ik 
mit g r ö ß t e m E r f o l g eingesetzt worden. D i e Steuer
gutscheine des Jahres 1932 hätten die A u f g a b e ge
habt, zusammen mit der sie begleitenden Steuer
senkung die Unternehmerini t ia t ive „ a n z u k u r b e l n " . 
D i e neuen Steuergutscheine v o n 1939 seien dagegen 
eine echte zusätzl iche Einnahmebeschaffungsakt ion 
der öffentlichen H a n d , also keine Steuerrückver
g ü t u n g . 

D i e L e n k u n g s k r a f t der F inanzpol i t ik erweise 
sich nicht nur bei der schöpferischen A u f g a b e der 
„ A n k u r b e l u n g " , sondern auch auf einer Reihe 

anderer Gebiete in vertei lender T ä t i g k e i t . D i e Ar ; t 
des E insatzes der Finanzmit te l ermögl iche die L e n 
k u n g von E r z e u g u n g und V e r b r a u c h in best immte 
Richtungen. D i e Steuerpolit ik könne jene T e i l e des 
V o l k s e i n k o m m e n s abschöpfen und ungefährl ich 
machen, denen keine entsprechende'Verbrauchsgüter
e r z e u g u n g gegenüberstehe, w o r a u s sich ein Schutz 
für die W ä h r u n g ergebe. A m einprägsamsten sei die 
jüngste Errungenschaf t der F i n a n z p o l i t i k : ihre be
völkerungspol i t ische Einflußnahme. 

D i e W i r k s a m k e i t der Finanzpol i t ik habe die 
Steuerfreudigkeit der Steuerzahler z u r V o r a u s 
setzung. I}iese aber sei nur mögl ich be im Glauben 
an die Steuergerechtigkeit und Steuerehrlichkeit 
(diese auch v o n Seite des Staates) . Diese F o r d e r u n 
gen verbänden sich mit den Grundsätzen der S t e u e r 1 

Zweckmäßigkeit und Sparsamkeit . K e i n e Steuer 
dürfe ihre Quel len verschütten. D i e F inanzpol i t ik 
dürfe die Schaffenskraft des Einzelnen nicht beein
trächtigen. D a r u m müsse auch jeder Steuerpfennig 
in höchstem V e r a n t w o r t u n g s b e w u ß t s e i n v e r w a l t e t 
werden. D e r Rat ional i s ierung entstünden daher auch 
in der öffentlichen V e r w a l t u n g A u f g a b e n . D e r Neufc 
F i n a n z p l a n bezeichne Einsparungen als eine seiner 
wesentl ichen Voraussetzungen. Dieses notwendige 
Nebeneinander v o n A k t i v i t ä t und Sparsamkeit 
schließe aber nicht aus, daß bei zwingenden uberv-
geordneten A n l ä s s e n auch diese miteinander verbun
denen Grundgedanken einer R a n g f o l g e unter
w o r f e n werden. V e r w a l t u n g w i e B e v ö l k e r u n g müßten 
sich stets b e w u ß t sein, daß g e g e n w ä r t i g v o n der 
F i n a n z p o l i t i k g a n z außergewöhnliche A u f g a b e n zu 
erfüllen seien und daß sie eben auch außergewöhn
liche W e g e gehe und folgl ich auch ihre Methoden 
in dieser F o r m und ihre Belastungen in dieser H ö h e 
vorübergehenden Charakter haben. 

Anmerkungen zu den nachstehenden Tabellen: 

* Saisonbereinigt . — 0 Durchschnitt . — *) Provisor ische Zahlen. — *) Monatsmitte. — a ) Monatssummen. — 
3 ) Monatsende. — a ) Monatsdurchschnitt . °) Jahresdurchschnitte aus 48 Ausweiswochen. — 6 ) A b 1938 in Reichs

mark . — 7 ) Berechnung von M a i bis O k t o b e r 1938 auf Grund der Telephonkurse. — 8 ) O h n e Bankakt ien. — B ) K o l . 19; 

Div idendensumme ausgedrückt in v . H . des G e s a m t k u r s w e r t e s ; K o l . 20: Dividendensumme ausgedrückt in v . H . des 

K u r s w e r t e s der A . G., die Div idende zahlen. — 1 0 ) Monatszahlen bis M ä r z 1937 nach der damaligen Einlagenstat ist ik 

des Statistischen Reichsamtes, ab A p r i l 1937 nach der Monatsstat ist ik der deutschen Spar- und G i r o k a s s e n ; Jahres

z i f fern einschließlich Zinsgutschriften. — n ) B is September 1938 nach den A n g a b e n des Reichsverbandes deutscher 

Sparkassen in Österreich, ab O k t o b e r 1938 nach der Monatsstat ist ik der deutschen Spar- und Girokassen. — l s ) A b 

D e z e m b e r 1938 einschließlich Ausfa l l sgarant ie des Reiches . — " ) Großhandelspreis von Schweinefleisch als V i e l 

faches des Großhandelspreises v o n Futtermais . — " ) Z i f fer für A p r i l 1938 w u r d e errechnet. — " ) B is F e b r u a r 1938 

Neuauftrieb auf dem Zentralv iehmarkt in St . M a r x ausschließlich, ab M ä r z 1938 einschließlich der K o n t u m a z a n l a g e 

und A u ß e n m a r k t b e z ü g e . — 1 0 ) A b M ä r z 1938 mit den V o r m o n a t e n nicht vergleichbar, siehe T e x t unter „ A r b e i t s l a g e " . — 
1 7 ) A b A p r i l 1938 über die Verg le ichbarkei t siehe T e x t unter „ A r b e i t s l a g e " . — 1 S ) A b D e z e m b e r 1938 G r o ß - W i e n , 

früher W i e n - S t a d t ; Österreich L a n d ohne die Gebiete, d i e an G r o ß - W i e n gefal len sind. — 1 0 ) A b 15. Juli 1938 sind die 

Strecken west l ich W ö r g l der ehemaligen Bundesbahndirektion Innsbruck hierin nicht mehr enthalten, die seit dieser 

Zeit z u r Reichsbahndirektion München, b z w . A u g s b u r g gehören. — a o ) Einschließlich V e r k e h r mit dem Altreich. — 

2i) E r z e u g u n g der in W i e n v o r h a n d e n e n K r a f t w e r k e . — 22) A b J a n u a r 1939 für G a u W i e n . 

Herausgegeben von P r o f . D r . E r n s t W a g e m a n n , Berl in. — F ü r .den Inhalt verantwort l ich: D r . E r n s t John. — 

D r u c k : C a r l Ueberreutersche Buchdruckerei und Schri f tgießerei M . Sa lzer , W i e n , IX-, P e l i k a n g a s s e 1. 
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100 
1929 = 100; Basiswert obenstehend 

101 102 103 104 105 106 107 108 J09. 110 III 312 "3 1 " 4 "5 116 117 118 " 9 (20 | 121 122 123 124 125 126 | 127 

100 100 IOO roo 100 100 11-2 3-8 62-0 5'8 300 12-5 1-89 33-4 24-1 IOO 100 ioo ioo ioo IOO IOO ioo IOO IOO 100 100 

94 101 83 96 105 87 8-s 3'I 6IT 8-2 87 10-8 1-42 29-1 28-8 103 101 ioo 139 103 102 98 97 -99 96 138 
86 93 84 103 101 106 10-2 S'2 75'5 2J-6 105 1 0 7 1-67 43*1 2 8 7 114 99 105 131 •04 101 94 99 102 91 140 102 

65 77 69 93 101 92 9-8 8-4 55-8 22-4 9« 10-9 r 3 8 32'6 26*7 155 100 92 83 104 100 88 100 98 83 131 105 

5S 66 66 87 102 87 8-3 6-6 57-o 2 6 7 88 9-1 r'06 30'3 27'4 109 94 94 96 94 97 83 96 94 75 102 101 

57 55 57 92 86 7-5 5*5 Ö2-8 35-i 87 8-fi 1-04 39-8 21-5 96 104 87 84 90 97 80 92 86 72 90 102 
62 5i 59 ii 97 84 

78 
7-8 6-0 58-1 21-6 85 9'S o-97 29-1 25-0 102 87 S§ 6 S ' 86 91 83 83 86 76 80 I06 

61 £i 5ö 74 96 
84 
78 7'o 5-4 51-8 16-1 75 7-6 o-86 23-2 25-0 J04 110 »5 ' 50 83 93 87. 92 83 76 79 110 

58 49 56 72 88 76 6-9 5"8 50-9 18-2 73 7*7 0-93 25'2 22'0 118 loö 88 95 82 92 90 101 82 75 77 "3 
73 125 83 85 So 7 7 5-8 50-6 12*3 82 8-1 0-46 2 0 7 3i-7 174 76 64 57, 80 88 99 90 So 79 85 144 

71 «6- 61 78 95 83 - 7-4 6-4 48-4 J3-8 79 7'9 0-89 23-8 23'S 166 98 &8 7 81 110 97 117 83 83 82 143 
66 53 57 73 90 77 .. 8-3 0-9 57-4 i6'9 74 9-r 0-96 27 -0 26'7 149 79 91 16 61 83 103 i n 89 76 So 114 
96 lor 140 70 79 73 5 7 4*6 47'3 1 8 7 72 6-9 0 7 4 24"9 19-1 291 66 63 197 66 .90 110 118 89 Si 89 97 
39 3Ö 40 70 80 75 6-8 S'7- 43-8 iS'i 71 7-2 0 7 7 2 2 7 18-7 145 52 27 i n 63 86 IOS IIÖ 101 75 77 87 
34 40 3i 70 78 73 6-i 5'o 45-3 16-7 72 7-1 o-54 24'4 r8-5 138 50 25 144 .67 90 92 103 85 69 68 86 
69 06 46 73 74 75 7-6 6-2 60-3 25'Z 73 8-9 °'59 29'3 25-8 146 54 ZI 347 69 94 97 96 85 78 82 122 
65 121 61 78 80 76 • 5'9 4'6. 49'9 19-1 77 7'9 0-13 26-9 18-7 189 77 

84 
II 77 73 99 89 90 89 78 78 119 

5S •115 61 82 76 78 8-3 .6-8 61-3 23-6 83 6-9 0T4 23-1 30-1 109 
77 
84 7 22 71 92 89 85 82 83 So 136 

58 97 73 ßi Sl 76 Ö-2 5'i 4 8 7 i7'3 84 9-0 C 2 9 29-3 36*4 98 119 40 20 125 86 

87 
84 81 75 78 84 137 

58 79 7' 82 94 77 ,6-6 4-6 47'3 13-3 84 6-9 0*46 31*1 3 1 7 58 117 85 9 125 

86 

87 86 Si 64 74 85 163 

ßs 81 68 87 103 80 0-2 6-9 5&-I 4-8 89 8-4 0-67 i9'5 49*4 89 120 86 7 104 70 9i 78. 64 77 85 193 
76 13" 88 72 87 72 e-7 .4-9 37-8 1-9 69 7-6 °*39 IZ'I 22-8 166 73 189 4 66 87 97 78 64 79 9i 201 

s s 194 98 84 96 87 8-4 5'5 43'6 •2'0 83 8-9 0-49 6-6 33"2 182 78 154 7 73 97 107 83 77 90 87 170 
98 187 103, 93 85 95 II-2 • 7 . ? 

64-3 .4-1 .91 JI-O C46 20'I 43 -o 3i8 5t 88 38 63 86 117 93 83 80 .87 182 
167 314 263 121 85 90 8-9 6-i 4Ö'3 4'5 108 8-8 0*46 i5'9 48-3 447 26 43 los 63 85 133 89 84 86 i n I3Ö 

112 69 74 83 I0'7 6-8 50*1 5'3 199 22 18 ' 99 52 71 126 121 100 80 103 
110 255 

Z e i t 

A r b e i t s e i n s a t z s) 

Gegen Krankheit Versicherte 

1000 
Personen 1929 =t= 100 

gegen 
Arbeits

losigkeit 
Ver

sicherte 

Arbeits, 
lose 

insge
samt") 

Unterstützte 
Arbeits
lose » ) 

1000 Personen 

iz8 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 1140 141 

0 1 9 2 9 100 100 100 IOO, 636 1124 554 192 82 164 67 97 

0 1 & 3 O 95 99 94 95 606 1074 523 243 103 208 83 125 

0 1931 1550 295 87 88 86 89 556 966 476 301 125 253 96 157 

0 1 9 3 2 1392 2B S 76 81 75 79 485 828 408 378 163 310 116 194 

0 1 9 3 3 1298 276 71 75 69 72 445 727 373 406 '85 329 131 198 

0 1934 1200 269 68 72 67 67. 439 724 369 370 185 288 123 IÖ5 

0 1 9 3 5 IZI5 267 69 73 68 69 459 774 390 349 I76 262 i n 151 

0 1 9 3 6 1214 271 69 74 67 «9 456 780 389 350 173 2S9 107 152 

0 1 9 3 7 1259 276 7i 76 7.1 67 459 819 395 321 164 231 101 130 

0 1 9 3 8 1424 271 84 84 84 79 994 244 132 174 89 85 

1937 X. I326 290 75 77 76 69 483 871 419 278 149 1S8 88 100 

XI. 1274 275 73 77 72 68 475 832 410 319 159 224 95 129 

XII . 1194 261 68 78 öS 67 447 767 382 369 171 269 los 164 

1938 I. 1161 254 66 77 63 68 424 741 337 401 183 302 116 186 

II. 3370 254 67 77 64 67 430 750 34» 39<> 182 300 114 186 

III. 1226 261 70 78 68 71 448 800 362 365 173 263 104 159 
IV. 3300 265 75 79 74 74 459 874 375 404 204 280 142 138 
V. 1391 280 81 81 81 77 474 951 393 351 180 246 128 118 

VI. 1453 289 85 83 86 78 486 1006 409 275 153 190 112 78 

VII. 1523 298 89 84 9i 81 494 1070 420 151 102 124 83 41 

VIII. IS69 290 93 87 96 84 So 6 1127 435 114 88 92 65 27 

IX. 1578 281 94 89 97 85 522 1143 450 100 74 73 52 21 
X. 1602 278 96 9 ' 99 86 53Ö 3366 461 307 79 70 49 21 

XI. 1605 261 98 93 100 87 544 1187 471 " 3 78 72 49 23 
XII . 1517 246 92 95 92 86 1117 150 88 .77 51 26 

1939 L 156 84 108 58 5« 
. II . 121 74 86 48 38 

III . 95 63 62 39 23 

R e i c h s b a h n e n ( O s t m a r k ) 

Durchschnittliche Wagen 
je Arbeitstag 

' § 1 
S to 
> M 

742" 

6752 
6258 

5Ö79 
4788 
4483 
4958 
5028 
49Ö3 
5524 

5975 
6766 
6526 
5849 

4799 
483S 
4822 
5291 
6i34 
6478 
6364 
65 ?S 
6247 
7030 
737" 
5809 

143 144 145 

5899 
5514 
5133 
4378 
4303 
4510 
4552 
4476 
4882 

5343 

6i33 
5905 
5028 

4255 
4308 
4334 
4794 
5530 
5673 
5687 
5725 
5551 
6407 

.6733 
5124 

3813 
3177 
2729 
203S 
1902 
1890 
1891 
1868 
254G" 
2765 

2597 
2535 
3026 

2372 
2262 
1992 
zi 78 
2562 
3209 
3003 
3065 
2683 
2788 
3349 
3719 

2148 
1711 
1626 
1219 
1056 

989 
963 
919 

1116 
3380 
1216 
3171 
1264 

1101 
996 
874 

1058 
1278 
151° 
1449 
J5*5 
1185 
1503 
1667 
2219 

146 147 

871 
74S 
545 
411. 
414 
448 
476 
487 
642 
631 

Ö33 
622 
823 

544 
527 
4S8 
497 
604 
805 
678 
791 
696 
623 
637 
685 

Verkehr 
mit dem 
Alt reich 

1000 
Wagen 
148 149 

6-2 
4'7 
5'o 
4-6 
3'3 
2 7 
3'7 
4-6 
5'2 

l6'2 

5'7 
5'3 
5-8 
5'6 
5-i 
5'2 

9*5 
12-9 
iö-8 
1 9 7 
19-9 

I7'4 
27-1 
26-9 
28-2 

4'9 
4*4 
3-0 
2"4 
2'I 
2'5 
2-2 
2-6 

4'3 
9-1 

4'4 
4*8 
5'7 
4-6 
5'3 
S'4 
5*6 
6-3 
7-6 

10'4 
*4'3 
I3"2 
12-9 
ri'4 
II-S 

Nenanraelüniigeii2) 

150 

305 
203 
125 
1 5 ' 
199 
383 

395 
684 

317 
229 
199 
174 
282 
262 

243 
228 

530 
633 
683 
832 

977 
1886 

1475 

1252 

143" 

141 
7i 
45 
4i 
54 
60 
77 

139 
97 
9i 
64 
42 
55 
81 

9i 
99 

HS 
98 
99 

149 
191 
318 
329 
321 
334 

152 

398 
239 
192 
222 
285 
445 
675 
950 

378 
196 

98 
90 

236 
740 
39i 
577 

1571 
I226 

"493 
1448 
1192 
1508 

979 
97 > 

1775 

153 

512 
362 
414 
538 
888 

1147 
1772 

792 
5i6 
361 
306 
573 

1083 

725 
904 

216z 
1957 
2275 
2429 
2360 
3712 
2783 
2544 
3539 

154 

3"44 
3-16 
3'37 
3*78 
3*95 
4 -05 
3"42 

S'OÖ 
4" 14 
3 ' 6 3 

2-41 
2'o6 
2-14 
2 7 8 

2'99 
2-99 
3-90 
3*55 
5*36 
5-i8 
4*07. 
3*58 
3*oo 
2-91 
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