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Die volkswirtschaftliche 

D i e S lowakische Republ ik verfügt gegen

w ä r t i g 1 ) über ein Staatsgebiet von 38.055 Q u a d r a t 

kilometer, auf dem nach der V o l k s z ä h l u n g von 1930 

*) Der slowakische Dandesteil der ehemaligen Tsche
choslowakischen Republik besaß 1930 3,329.793 Einwohner 
auf rund 49.021 Quadratkilometern. Auf Grund des Wiener 
Schiedsspruches vom 8. November 1938 und des ungarisch
slowakischen Grenzberichtigungsverträges vom 4. April 1939 
kam ein Gebiet von 11.478 Quadratkilometer mit 901.263 

Einwohnern an Ungarn, Im Oktober 1938 wurde ein Ge
bietsstreifen am rechten Donauufer (Engerau und Theben) 
von 37 Quadratkilometer mit 15.566 Einwohnern an 
Deutschland abgetreten. Dagegen erhielt die Slowakei im 

F l ä c h e u n d B e v ö l k e r u n g d e r S l o w a k e i 
( v o r u n d n a c h d e n G e b i e t s v e r ä n d e r u n g e n 1938/39) 

G e b i e t e 
F l ä c h e 

E i n w o h n e r 1 ) 

G e b i e t e i n hm2 i n s 
g e s a m t j e km2 

D i e S l o w a k e i i m R a h m e n d e r T s c h e c h o -

A b g e t r e t e n e G e b i e t e a n : 

V o n P o l e n r ü c k g e g l i e d e r t e s G e b i e t 1930 

N e u e S l o w a k e i i m J a h r e 1939 n a c h d e r 
V o l k s z ä h l u n g v o m 3 1 . D e z e m b e r 1938 . 

49.021 

i r . 4 7 8 

37 
221 

11 .736 
770 

38.055 

38.055 

3 .329'793 

g o i . 2 6 3 
15-S66 

9.914 
926.743 

34.509 
•2,437.5S9 

2,688.063 

68 

79 
421 

45 
79 
45 
64 

7 i 

' ) V o l k s z ä h l u n g 1930. 

November 1939 von Polen Gebiete, die ihr 1920, J924 und 
1938 entrissen worden waren, im Ausmaß von 77 Quadrat
kilometer mit 34.509 Einwohnern (1930) wieder zurück. 

Struktur der Slowakei*) 

2,437.000 E i n w o h n e r wohnten. D i e V o l k s z ä h l u n g 

v o m 3 1 . Dezember 1938 ergab rund 2,565.426 E i n 

wohner, w o z u noch 31.637 Einwohner der im N o 

vember 193g rückgegliederten polnischen Gebiete 2 ) 

kommen, so daß für das Jahr 1939 rund 2,68S.ooo 

E i n w o h n e r zu zählen sind. Darunter befinden sich 

4-8 v . H . Deutsche, 2-9 v. H . Tschechen, 2-6 v. H . 

Russinen, 2-2 v. H . M a g y a r e n und i*r v. H . Juden. 

D a s s lowakische Staatsvo lk hat mit rund 2,290.000 

A n g e h ö r i g e n einen A n t e i l von 85-2 v. H . an der Ge

s a m t b e v ö l k e r u n g 3 ) . 

*) Der folgende Aufsatz stützt sich, besonders in den 

Abschnitten Landwirtschaft, Bergbau und Industrie, zu 

einem beträchtliche)! Teil auf Material, das das Slowakische 

Institut für Konjunkturforschung bei der Nationalbank in 

Preßburg (Leitung Direktor Dr. V. Krajcovic) zur Verfü

gung gestellt hat. 

a ) Der Unterschied gegenüber der Bevölkerungszahl 
der rückgegliederten polnischen Gebiete nach der Volks
zählung von 1930 (vgl. Fußnote 1) dürfte auf Rückwande
rungen beruhen. 

3 ) Diese vorläufigen Zahlen entstammen der sehr kurz
fristig vorbereiteten Volkszählung vom 31. Dezember 1938. 
Genaue Angaben — auch über die Verteilung der einzelnen 
Volksgruppen — wird erst die Veröffentlichung der Ergebe 
nisse der Volkszählung vom 15. Dezember 1940 bringen. 



B e v ö l k e r u n g 
D i e Bevölkerungsdichte der S l o w a k e i , die im 

Jahre 1930 mit 68 E i n w o h n e r n je Quadratki lometer 

augegeben w u r d e , beträgt jetzt im Durchschnitt 

71 E i n w o h n e r je Quadratki lometer und bleibt damit 

hinter jener der umgebenden L a n d e r weit zurück 

( U n g a r n zählt 82, das Protektorat 140 und G r o ß 

deutschland 136 E i n w o h n e r je Quadratk i lometer) . In 

der S lowakei selbst sind die Dichtestufen sehr unter

schiedlich. Im westlichen T e i l , w o sich fruchtbare 

breite Ta lböden und Becken mit niedrigen Höhen

zügen befmden, w i r d die Dichte mit rund 93, im 

dicht bewaldeten, gebirg igen nördlichen und öst

lichen T e i l mit nur 12 bzw. 6 E i n w o h n e r n je 

Quadratk i lometer angegeben. A m dichtesten ist das 

W a a g t a l besiedelt, das auch die meisten und bedeu

tendsten Industrieorte aufweist . 

D a s s lowakische V o l k bewohnt ein geschlossenes 

Siedlungsgebjet , das gegen Westen, Norden und 

Osten durch den H ö h e n z u g des Karpatenbogens , der 

g le ichzeit ig die mit der alten Grenze übereinstim

mende L a n d e s g r e n z e bildet, abgeschlossen ist. Gegen 

Süden ist das L a n d offen; die V o l k s g r e n z e ent

spricht hier im wesentlichen der vertragl ich fest

gelegten L a n d e s g r e n z e g«gen U n g a r n ; eine größere 

s lowakische Minderheit wohnt a l lerdings bei 

K a s c h a u und südlich von Neutra auf heute ungar i 

schem Boden. 

Innerhalb des s lowakischen Volksbodens bilden, 

abgesehen v o n einer kleinen geschlossenen .ungari

schen Minderhei t in der Gegend von N e u t r a , die 

zahlreichen eingestreuten deutschen Siedlungen die 

größte völkische Minderhei t ; sie hat den stärksten 

A n t e i l au der nichtslowakischen Bevölkerung. D i e 

Deutschen gl iedern sich in drei Gruppen, von denen 

die bedeutendste in und um P r e ß b u r g lebt, die 

zwei te siedelt im Gebiet von K r e m n i t z und Deutsch-

proben. Dieser Gruppe verdankt der s lowakische 

E r z b e r g b a u , der mit den deutschen N a m e n K r e m 

nitz, Schemnitz , A l t - und Neusohl verbunden ist, 

seine Blütezeit im Mittelalter . Die dritte geschlos

sene und g le ichzei t ig älteste deutsche Siedlung 

findet sich in der sogenannten , ,Z ips" , w o ebenfalls 

eine Reihe alter deutscher Städtenamen, wie Deut

schendorf, K ä s m a r k , Schmecks, Leutscbau und 

L o m n i t z , auf die Geschlossenheit der Besiedlung 

hinweisen. Die Deutschen der S lowakei haben seit 

jeher die städtische F o r m der Siedlung v o r g e z o g e n ; 

in den Städten ließen sie sich ursprüngl ich als 

Bergleute und H a n d w e r k e r nieder. 

Berei ts aus der Struktur der S iedlung ist er

sichtlich, daß die S lowaken überwiegend ein Bauern

volk sind. E t w a 59 v. H . der slowakischen Bevölke

rung leben in Ortschaften bis zu 2000 E i n w o h n e r n 

und 26 v. H . in Ortschaften von 2000 bis 10.000. 

D e r Rest vertei lt sich auf die Städte P r e ß b u r g 

(124.000), T y r n a u (24.000), Preschau (21.900), 

Neutra (21.300), P i s t y a n (12.000), Sil lein (17 .500), 

Rosenberg (15 .700) , Schemnitz (13.300), Zipser 

Neudorf (12.900), Trentschin (11 .S00) , Neusohl 

( 11 .300) , A l tsohl (11 .200) und Michalovce ( 1 1 . 7 0 0 ) . 

A u c h diese städtischen Siedlungen haben jedoch zum 

T e i l den Charakter von Ackerbürgerstädten. 

Daß die Bevölkerung trotz ihrer außerordentlich flohen 
Geburtenziffer (im Durchschnitt der Jahre 1921 bis 1925 
entfielen auf 100 Einwohner 35*3 Lebendgeborene gegen 
29*4 in Ungarn und 22 - i in Deutschland) nicht stärker zu
nimmt, findet seine Erklärung in der jahrzehntelang sehr 
lebhaften Auswanderung. Allein in den letzten zehn Jahren 
vor dem Weltkrieg wanderten (unter Abzug von 92.300 

Rückwanderern) über 207.000 Personen aus dem damaligen 
Gebiet*) der Slowakei aus. In den Jahren 1922 bis 1933 ver
ließen 189.903 Auswanderer das Land; ihnen standen nur 

4 ) Die Zahlen beziehen sich auf die ehemalige Slo
wakei im Rahmen des ungarischen Königreiches bzw. der 
Tschechoslowakischen Republik; der slowakische Teil der 
Bevölkerung hatte an den Auswanderungen stets den über
wiegenden Anteil (über 80 v. H.). 

Bevölkerung der Slowakei nach Nationalitäten 

(vor und nach den Gebietsveränderungen 1938/39) 

G e b i e t e 
E i n w o h n e r 

i n s g e s a m t S l o w a k e n 1 ) D e u t s c h e U n g a r n R u s s i n e n J u d e n A n d e r e 

D i e S l o w a k e i i m R a h m e n d e r T s c h e c h o s l o w a k i 
s c h e n R e p u b l i k n a c h d e r Z ä h l u n g v o n 1930 . 

v . H . d e r G e s a m t b e v o l k e r u n g . . . . . . . 
A b g e t r e t e n e G e b i e t e a n : 

U n g a r n 1938/39 
D e u t s c h l a n d 1938 
P o l e n 1938 . . . . 

A b g e t r e t e n e G e b i e t e i n s g e s a m t . 
V o n P o l e n r ü c k g e g l i e d e r t e s G e b i e t 1939 . . , 

N e u e S l o w a k e i 
v . H . d e r G e s a m t b e v o l k e r u n g 

N e u e S l o w a k e i i m J a h r e 1939 n a c h d e r V o l k s 
z ä h l u n g v o m 3 1 . D e z e m b e r 1938 

v . H . d e r G e s a m t b e v ö l k e r u n g 

3.329-793 
ICO'O 

901.363 
15-566 

9-9'4 
926.743 

34.509 
2,437.559 

IOO-O 

2,688.063 
IOO'O 

2,373.054 

7 i ' 3 

290.819 
8.338 
9-432 

308.589 
32-289 

2,069.609 
84-9 

2,367.914*) 
88 - i 

154.821 

4 '7 

9.229 
3-957 

154 
13.340 

154 
134.3 IS 

5'5 

12B.347 
4-8 

592.337 
17-8 

5 I 1 - 4 I 3 
2.083 

58.492 
2-4 

57.897 

95.359 
2-9 

19.968 
25 
41 

20-034 
41 

y t . o ß ü 
2-9 

6 9 . 1 1 6 
2-6 

72.678 
2-2 

27.656 

5ß 
17 

2 7 . 7 3 ' 
279 

37-933 
1-6 

29.002 

l-i 

4 L 5 4 4 
1'2 

4 2 . 1 7 8 
- i . r o s 

259 
43-542 

1.735 
66.124 

2-7 

35.787 
1-3 

i ) E i n s c h l i e ß l i c h d e r T s c h e c h e n . — 2 ) D a r u n t e r 77-488 T s c h e c h e n (z-g v . H . ) . 
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25.689 Rückwanderer gegenüber, so daß also auch noch in 
der Nach-Weltkriegszeit ein Auswanderungsverlust von 
über 164.000 Personen eintrat8). Vor dem Weltkrieg rich
tete sich die slowakische Auswanderung hauptsächlich nach 
Ubersee (besonders nach den Vereinigten Staaten und 
Kanada), nach dem Krieg dagegen — unter der Einwirkung 
der Einwanderungsbeschränkungeu der Uberseestaaten — 
stärker nach europäischen Landern, wobei die meisten Aus
wanderer (50 v. H.) nach Frankreich gingen. Von den der
zeit auf insgesamt 4 Millionen geschätzten Slowaken leben 
nur rund 2 7 Millionen im Lande selbst, die anderen leben 
im Auslande, davon fast 1 Million in den Vereinigten 
Staaten von Amerika. Diese Auslandsslowaken sind mit ihrer 
Heimai in ständiger Fühlung geblieben. Die Bildung einer 
selbständigen Slowakischen Republik, an deren Gründung 
die amerikanischen Slowaken ideologisch und praktisch 
erheblichen Anteil hatten, wird voraussichtlich eine stärkere 
Rückwanderung zur Folge haben. Neben der Auswanderung 
ist auch die Saison- und die Binnenwanderung beträchtlich 
gewesen; genaue Daten fehlen. Ihr Ziel war in der Haupt
sache Preßburg, Prag, Brünn und die übrigen größeren 
Städte und Industriegebiete vornehmlich des tschechischen 
Teils der ehemaligen Tschechoslowakischen Republik; ge
genwärtig befindet sich eine verhältnismäßig große Zahl von 
slowakischen Wanderarbeitern im Reich. 

In der Gliederung der Bevölkerimg nach Kon

fessionen .überwiegt bei wei tem der A n t e i l der röm. 

K a t h o l i k e n (74 v. H . ) . Z u m evangelischen Glauben 

Bevölkerung der Slowakei nach Konfessionen 

(vor und nach den Gebietsveränderungen I938,'39) 

K o n f e s s i o n e n 

( k i r c h l i c h e Z u g e h ö r i g k e i t ) 

1930 1 9 3 9 ' ) K o n f e s s i o n e n 

( k i r c h l i c h e Z u g e h ö r i g k e i t ) 
A n z a h l v . H . A n z a h l v . H . 

2,384.355 71-6 1,987.631 73 m9 
G r i e c h . - k a t h 213.725 6-4 183-736 6-8 

9.075 ° '3 5.778 0-2 
400.360 I2 '0 387.677 I4-4 
145.829 4'4 r 3 . 6 i 8 0-5 

T s c h e c h i s c h e B r u d e r k i r c h e 6.050 o~2 1 .778 o"l 

t . 7 4 5 1.240 O ' l 

T s c h e c h o s l o w a k i s c h . . . 11 .495 0-3 7-77J 0-3 

I36-737 4 ' t 85.284 3'3 
16.890 °-5 9-994 0-4 

3-531 O't 3-5S6 o-I 

I n s g e s a m t . 3.329-793 lOO'O 2,688.063 IOO-Q 

' ) N a c h d e r Z ä h l u n g v o m 3 1 . D e z e m b e r 1938. 

bekennen sich 15 v. H. , 3*2 v. H . sind Juden. Ü b e r 

v ier Fünftel des s lowakischen Volks le i les gehören 

der katholischen K i r c h e a n ; die deutsche B e v ö l k e r u n g 

bekennt sich in der Mehrzahl z u m evangelischen 

Glauben. 

V o n der B e v ö l k e r u n g sind 42 v . H . erwerbs

tätig- 5 ). H i e v o n s ind nach der Statist ik v o n 1930 

in der je tz igen S lowakei schätzungsweise 56*8 v. H . 

in der L a n d - und Forstwirtschaft , 19 v. H . in der 

B ) Dieselbe Quote hatte das Deutsche Reich im Jahre 
1882, während sie dort im Jahre 1933 nahezu 50 v. H. 
betrug. Als Erwerbstätige werden nur die Berufstätigen 
(einschließlich, der Arbeitslosen) verstanden, ausschließlich 
der nicht oder nicht mehr erwerbstätigen Berufszugehö
rigen (z. B. der Pensionisten). 

Industrie und im B e r g b a u , 5-4 v. H . in- H a n d e l und 

Banken, 4-7 v. H . im V e r k e h r s w e s e n beschäft igt ; 

6'3 v . H . standen in öffentlichen Diensten und 

7'S v. H . hatten sonstige Berufe. 

L a n d w i r t s c h a f t 
O b w o h l der S lowakei der Charakter des land

wirtschaft l ichen Überschußgebietes , den sie im R a h 

men der E r z e u g u n g s - und Verbrauchsgemeinschaft 

der ehemaligen Tschechoslowakischen Republ ik inne

hatte, durch die A b t r e t u n g der südlichen, tei lweise 

sehr f ruchtbaren 0 ) Bez irke an U n g a r n fast genom

men worden ist, ist sie dennoch vornehmlich ein 

A g r a r s t a a t geblieben. 

N a c h der sozialen Struktur des Bodenbesitzes 

ist sie ein Kle inbauernland. Ü b e r 98-5 v. H . aller 

landwirtschaft l ichen Betriebe haben eine Betr iebs

größe bis zu 50 Hektar , auf die 6 9 7 v. H . der ge

samten landwirtschaft l ichen Nutzfläche und 6-4 v . H . 

der Waldf läche entfallen. N u r knapp 1. v. H . aller 

Betriebe hat eine Größe v o n 50 bis 200 H e k t a r . Fast 

zwei Drit te l der landwirtschaft l ichen Nutzfläche wer

den von Z w e r g - und Kleinbetr ieben unter 20 H e k t a r 

eingenommen. E i n e solche Bodenzerspl i t terung muß 

die E r z e u g u n g s l e i s t u n g wesentl ich beeinträchtigen. 

D i e R e g i e r u n g strebt daher die H e r a n b i l d u n g 

eines geschlossenen Mittelbesitzes in der Größe von 

20 bis 40 H e k t a r an, die jungen, fachlich geeigneten 

L a n d w i r t e n übergeben und nach reichsdeutschem M u 

ster z u Erbhöfen erklärt werden sollen. U n g ü n s t i g be

einflußt werden die E r t r ä g e auch durch das Vorherr

schen der Gemengelage der Besi tzungen, die eine 

rationelle A u s n ü t z u n g des Acker landes unter E i n s a t z 

landwirtschaft l icher Maschinen sehr erschwert. ' E ine 

Bodenkommassat ion (Flurbereinigung) ist bereits 

vorbereitet . E i n wei terer Nachtei l Hegt darin, daß 

die L a n d w i r t s c h a f t z u m T e i l noch in F o r m der Drei

felderwirtschaft betrieben w i r d ; im Jahre 1938 hat

ten 345S Gemeinden mit Drei fe lderwirtschaft 32.280 

H e k t a r unbestellten Ackerboden. Entsprechende 

agrartechnische Maßnahmen, die die D r e i f e l d e r w i r t 

schaft gänzl ich beseitigen sollen, sind eingeleitet. 

Bodenbewirtschaftung 

D i e landwirtschaftlich genutzte Fläche, die 

(unter Z u g r u n d e l e g u n g der Anbaufläche von 1938) 

infolge der gebirg igen S t r u k t u r des L a n d e s nur 

52 v. H . der Gesamtfläche beträgt , g l iedert sich in 

drei Fünfte l A c k e r l a n d und fast z w e i Fünftel W i e s e n 

und W e i d e n ; der Rest (1 v. H.) besteht aus W e i n -

8 ) Durch die Abtretungen an Ungarn hat die „alte" 
Slowakei rund 44 v. H, der Weizen- und rund 64 v. H. der 
Maisanbaufläche, ferner rund 64 v. H. ihrer Wein- und 
Tabakproduktion verloren. 
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Zahl und Fläche der landwirtschaftlichen Betriebe in der Slowakei i) 

B e t r i e b s g r ö ß e n i n ha 

L a n d w i r t s c h a f t l i c h e 
B e t r i e b e 

A n z a h l v . H . 

G e s a r a t f l ä c h e 

ha v . H . 

d a v o n 

W a l d 

ha v . H . 

ü b r i g e r G r u n d 

ha v . H . 

L a n d w i r t s c h a f t l i c h e B e t r i e b e i n s g e s a m t 
d a v o n : 

o-i b i s z u 50 
u n t e r i ha . 

i b i s z u s 
5 ., .. 20 • • • 

20 „ „ s o 
50 b i s z u 100 . . . . 

ioo „ „ 200 . . . - . 
300 u n d d a r ü b e r . . . 

339-451 

334-333 
68.5 Q4 

IS4.032 
104.623 

7 . 1 1 4 
1-774 
1.467 
r.877 

IOO-O 

98-5 

20'2 
45'4 
3 f 8 

Z ' I 

o-5 
d-4 
o-6 

3,680,492 

1,029.198 
34-974 

42T.973 
960.403 
2 1 1 . 8 4 8 
125.057 
206.494 

1 .719.713 

roo-o 

44'3 
i-o 

" ' S 
36-1 

5-S 
3 '4 
5'6 

46 '7 

1,479.282 

94.088 

42.109 
82.149 

1,260.936 

loo-o 

6-4 

5 - 6 

2 ,201.210 

1,535.11° 

124.345 
458.807 

loo'o 

69-7 

3-8 
5 '6 

20-9 

') L a u t A n g a b e n d e s S l o w a k i s c h e n I n s t i t u t s f ü r K o n j u n k t u r f o r s c h u n g b e i d e r N a t i o n a l b a n k i n P r e ß b u r g . D i e Z i f f e r n g e h e n a u f „ e i n e 
a n d e r e E r h e b u n g z u r ü c k a l s j e n e d e r Z a h l e n ü b e r s i c h t „ U m f a n g u n d V e r t e i l u n g d e r l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n N u t z f l ä c h e " u n d z e i g e n d a h e r g e r i n g 
f ü g i g e A b w e i c h u n g e n , w a s u . a . a u c h d a r a u f z u r ü c k z u f ü h r e n s e i n d ü r f t e , d a ß i n o b i g e r Ü b e r s i c h t d e r v e r b a u t e G r u n d n i c h t b e r ü c k s i c h t i g t i s t . 

gärten und B a u m - und Strauchkulturen. D a s A c k e r 

land w i r d zu rund zwei Dritteln mit Getreide und zu 

einem Achte l mit Futtermitte ln bebaut. N i c h t ganz 

ein Fünftel des Acker landes ist mit Hackfrüchten 

(davon 80 v. H . Kartof fe ln) bestellt, und auf rund 

1 v. H . werden Industriepfianzen gebaut. A u f 

100 E i n w o h n e r entfallen 74 H e k t a r landwirtschaft

lich genutzter Fläche (gegen 48 H e k t a r i m P r o t e k 

torat und 42 in Großdeutschland). 

D e r größte T e i l des Ackerbodens ist dem A n 

bau der v i e r Hauptgetreidearten gewidmet , wobei 

W e i z e n und Gerste nach Anbauflächen und E r t r ä g e n 

überwiegen (siehe das Struktur-Schaubi ld auf S. 43, 

in dem die Hauptanbauzonen schematisch dar

gestellt s ind) . W ä h r e n d W e i z e n und M a i s in den an 

U n g a r n angrenzenden Gebieten vorherrschen, ist der 

R o g g e n b a u über das ganze L a n d verbreitet . Gerste 

w i r d hauptsächlich im Westen und H a f e r in den 

nördlichen T e i l e n gebaut. D i e Größe der dem K a r 

toffelanbau dienenden Fläche erklärt sich daraus, 

Umfang und Verteilung der landwirtschaftlichen Nutz
fläche der Slowakei (1938) 

F l ä c h e n 

Bodenfiache insgesamt . . . 
L a n d w i r t s c h . N u U ß a c h e . 

A c k e r l a n d 
G e t r e i d e 
H ü l s e n f r ü c h t e u n d 

M i s c h s a a t 
I n d u s t r i e p f l a n z e n . . . 
H a c k f r ü c h t e 
G e m ü s e 
F u t t e r m i t t e l 
S o n s t i g e F r ü c h t e . . . 
B r a c h l a n d 

W i e s e n 
W e i d e n '. 
W e i n g ä r t e n 
B a u m - u n d S t r a u c h -

k u l t u r e n 
W a l d 
U n b r a u c h b a r e s L a n d , 

S e e n u n d S ü m p f e . . . 

D i e S l o w a k e i 
i m R a h m e n 

d e r e h e m a l i g e n 
T s c h e c h o s l o w . 

R e p u b l i k 

D i e 
h e u t i g e S l o w a k e i ') 

i n v . H . 

i n 1000 h<i der Ge
samt
fläche 

d e r 
l a n d w . 
N u t z f l . 

4.89,ff> 
2.770-1 
I.769-3 
1.164-u 

3-8r>5-5 
1.989-1 
i . i s e - e 

754'5 

ioo-o 
53-3 
3T-2 
19S 

i o o - o 
59'7 

3 7 ' 9 

22-4 
2 3 ' 4 

287-6 
13-1 

221-5 

5'3 
32'3 

377-6 
580-4 

I4"ß 

I4 '0 
1 1 7 

221-3 
9-6 

146-8 
r g 

26'8 
297-3 
477-3 

6 7 

0-4 
0-3 
5-S 
o-3 
3-9 
o-o 

. 0 7 
7-8 

12-5 
0-2 

0-7 
o-6 

Ii'i 
o-5 
7 '4 
o-i 
1 3 

14-9 
24-0 

0-3 

zS-5 

1 -644"3 I . 4 5 8 7 

o-6 
3S-3 

I-I 

480-2 3 5 7 7 9'4 — 

0 G e s c h ä t z t n a c h A n g a b e n d e r S t a t i s t i s c h e n N a c h r i c h t e n , 
J a h r g a n g i, N r . 1 1 / 1 2 v o m 26. J ä n n e r 1939, P r a g , u n t e r B e r ü c k 
s i c h t i g u n g d e r G e b i e t s v e r ä n d e r u n g e n v o m J a h r e 1939. 

daß in den Gebirgsgegenden nicht viel geeignete 

Getreideböden vorhanden s ind; dort ist auch die 

K a r t o f f e l das wicht igste Volksnahrungsmit te l . D e r 

südwestl iche T e i l des Landes weist gute Rüben

böden auf. 

Anbauflächen und Ernteerträge in der Slowakei 

(Durchschnitt der Jahre 1939 und 1940) 

A n b f 

G e t r e i d e : 
W e i z e n , . 
R o g g e n 
G e r s t e 
H a f e r 
M a i s 
M a i s g e m i s c h t 1 ) 2 ) 

N a h r u n g s - , F u t t e r m i t t e l - u n d 
I n d u s t r i e p f l a n z e u ; 
S p e i s e b o h n e n . . . . . . . . 
E r b s e n . . . . 
W i c k e n . . . , 
M o h n 
F l a c l i s ( F a s e r u n d S a m e n ) ) 
H a n f ( F a s e r u n d S a m e n ) ' ) 
K l e e 
G r i h i f u l t c r 3 ) , 
H e u , 
K a r t o f f e l n 
Z u c k e r r ü b e n " ) 
F u t t e r r ü b e n s ) 
K r a u t " ) 
G u r k e n > ) 
Z w i e b e l n ' ) 
K n o b l a u c h ' ) 

] ) V o r l ä u f i g e A n g a b e n . — 
K ü r b i s k e r n e n . — *>) N u r 1939. 

A n b a u 
f l ä c h e n 
1000 ha 

226-4 
I53'3 
198-3 
140-2 

31-7 
S'o 

2'6 
i ' 9 
2-8 
2'6 
2-8 

3 '9 

132-5 

I 2 ' 2 

283-9 

175-5 
2 C O 

z6'i 
7-3 
o-6 
0-7 
0-4 

E r n t e e r t r ä g e 

1000 da 

3.6i8-G 
2.204-6 
3.016-9 
1.894-1 

631-4 
124-0 

36-o 
30-7 

38-4 
20'I 
29-1 
51-8 

6.822-9 
447-0 

9.137-4 
18.568-2 

5-313-8 
6.628-8 

1-437-3 
59-4 
58-1 
17-1 

dz Je ha 

i6'o 
14-4 
15-2 
I3 '5 
19-9 
15-5 

t 3 - 3 
lö'o 
13-8 

7-6 
10-4 
13-1 
5 i - S 
36-5 
32-2 

105-8 
353-1 
Z53-5 
196-4 
ioo-o 

78-2 
4 4 ' 7 

s ) M i t B o h n e n , S o n n e n b l u m e n u n d 

D i e anfangs gehegten Befürchtungen, die S lo

wakei w e r d e infolge des Ver lustes der südlichen Ge

biete Lebensmitte l in größerem U m f a n g einführen 

müssen, haben sich nicht bewahrheitet . D i e L a n d 

wirtschaft kann g e g e n w ä r t i g bei guten Ernten das 

L a n d ausreichend mit Brotgetreide versorgen, und 

die A g r a r p o l i t i k ist darauf gerichtet, durch Steige

rung der H e k t a r e r t r ä g e Ernteergebnisse zu erzielen, 

die der S lowakei über die Se lbstversorgung hinaus 

laufend gestatten sollen, neben der bereits stattfin

denden A u s f u h r von erstklassiger Braugers te auch 

regelmäßig W e i z e n in größerer M e n g e zu expor

tieren. D a g e g e n w i r d es schwer fallen, auch in der 

Futtermittelversorgung die U n a b h ä n g i g k e i t von 

der E i n f u h r zu erreichen, vor allem da die k l ima-

7 
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tischen Verhäl tn isse eine starke E r w e i t e r u n g der 

Maisanbaufläche ( M a i s wird hauptsächlich in den 

südlichen, an U n g a r n grenzenden T e i l e n angebaut) 

nicht zulassen. D i e bisherige E i n f u h r v o n M a i s (1940 

rund 20.000 T o n n e n ) w i r d angesichts der notwen

digen und zu erwartenden V e r g r ö ß e r u n g des 

Schweinebestandes und des damit verbundenen ge

steigerten Futtermittelbedarfes trotz erhöhter E i g e n 

produktion in Z u k u n f t voraussichtl ich noch steigen. 

D i e bisher betriebene extens ive W i r t s c h a f t s 

weise läßt noch viele Mögl ichkeiten offen. E ine der 

Ursachen der niedrigen H e k t a r e r t r ä g e ist die außer

gewöhnl ich ger inge Verwendung von Kunstdünger. 

D i e Slowakei erzeugt selbst nur phosphorhalt igen 

K u n s t d ü n g e r ; der übr ige K u n s t d ü n g e r muß einge

führt werden, insbesondere aus Deutschland Und dem 

Protektorat . A l s weitere Maßnahme zur S te igerung 

der H e k t a r e r t r ä g e soll die Verwendung von besserem 

Saatgut gefördert werden. Bisher wurden nur 

10 v. H . gereinigtes Saatgetreide verwandt . F ü r die 

R e i n i g u n g exist ieren 44 Stationen mit Spezia l-

maschinen, w ä h r e n d der Gesamtbedarf des L a n d e s 

an Saatreinigungsstat ionen auf e twa 180 geschätzt 

w i r d . 1941 sollen zunächst 50 mobile Saatre in igungs

stationen eingerichtet werden, die in den einzelnen 

D ö r f e r n das S a a t g u t re inigen und gle ichzeit ig beizen 

sollen. M a n hofft damit , den Saatgutbedarf , der jetzt 

e twa 200 bis 230 K i l o g r a m m je H e k t a r beträgt , auf 

180 K i l o g r a m m herabzudrücken. 

W i e alle anderen Südostländer mit einem Ü b e r 

schuß an agrar ischer B e v ö l k e r u n g , sieht sich auch 

die S lowakei genöt igt , neben der Ste igerung der 

H e k t a r e r t r ä g e , v o r al lem beim Getreide, die Umstel

lung der Bodenbewirtschaftung auf Spezialkulturen 

(Öl- und andere Industriepflanzen) zu f ö r d e r n 7 ) . In 

erster L i n i e w i r d an den A n b a u von Ölpflanzen ge

dacht, der neben der unmittelbaren S t e i g e r u n g der 

F e t t e r z e u g u n g auch die G e w i n n u n g der für die V i e h 

zucht dringend notwendigen Ölkuchen ermöglichen 

w ü r d e . D i e bisher angestellten Versuche mit Soja-

7 ) Diese Bestrebungen finden ihren Niederschlag in der 
kürzlich eingeführten Monopolbewirtschaftung von ö l -
samen und Spinnfasergewäcbsen, wonach die Verbraucher 
von Pflanzenölen und von Leinen- und Hanf halb f ab rikaten 
bei Uberschreiten einer jährlichen Mindestmenge zur Ab
nahme inländischer Produkte verpflichtet sind. Gleichzeitig 
wurde das Monopolrecht zur Organisierung des Anbaus 
und zur Vermittlung des Aufkaufs von ölsamen, Hanf und 
Flachs für den Inlandsverbrauch als auch für die Ausfuhr 
der Flachsgenossenschaft in Neustadtl a. d. Waag (Nove 
Mesto nad Vähom) übertragen. Schließlich hat das Wirt
schaftsministerium gesetzlich die Möglichkeit, den Anbau von 
ölsamen, Flachs und Hanf in gewissen Landesteilen anzu
ordnen. Die Anbaufläche für Spmnfasergewach.se soll um 
20 v. H. vergrößert werden. 

bohnen und R a p s sollen nur wegen organisatorischer 

Unzulängl ichkei ten noch keinen großen E r f o l g ge

habt haben. Für- F l a c h s w ü r d e sich in Deutschland, 

w o die industriel le Flachs Verwertung in den letzten 

Jahren stark gest iegen ist, eine günstige A b s a t z m ö g 

lichkeit bieten. So lange al lerdings keine wesentliche 

Ste igerung der Hektarer t räge im Getreidebau erzielt 

worden ist, müßte bei einer A u s d e h n u n g der Öl- und 

Industriepflanzenkulturen eine E i n s c h r ä n k u n g der 

A u s f u h r besonders von Gerste in K a u f genommen 

werden, da nach A n s i c h t s lowakischer landwirt

schaftlicher Sachverständiger eine solche A u s d e h 

nung zunächst nur auf K o s t e n der Anbaufläche für 

Gerste zu vertreten ist. 

Viehwirtschaft 

D i e Auss ichten für die E n t w i c k l u n g der V i e h 

zucht sind angesichts der Mögl ichkeiten der A u s d e h 

nung der heimischen Kraf t fut tergrundlage und des 

großen Bestandes - an W i e s e n und Weideflächen, auf 

die rund ein Fünfte l der Gesamtfläche und zwei 

Fünftel der landwirtschaft l ichen Nutzfläche entfallen, 

verhäl tnismäßig günst ig . D e r Viehbestand hat in den 

letzten Jahren erheblich, zugenommen. E r setzt sich 

( 1 9 4 1 ) aus 895.000 Rindern, • 183.000 Pferden, 

502.000 Schweinen, 27S.000 Schafen und 74.500 

Ziegen zusammen. 

D i e Rinder haben zu etwa zwei Dri t te ln 

Simmentaler B lut , der Rest gehört hauptsächlich der 

Pins gauer R a s s e an. In den östlichen Gebietsteilen 

k o m m t auch das qualitativ weniger hochstehende 

Steppenrind vor . D i e fast eine halbe Mi l l ion H e k t a r 

gr oß e n vorzügl ichen Weiden, größtenteils A l m e n , 

drängen dazu, der Rinderzucht im allgemeinen und 

insbesondere der Mi lch- und Molkere iwirtschaft eine 

erhöhte A u f m e r k s a m k e i t zuzuwenden. D i e Rinder

zucht zu M a s t z w e c k e n ist zur Zeit noch unbedeutend 

und qual i tat iv wenig befriedigend. Bei entsprechen

der Qual i tä tsverbesserung könnte die S lowakei ver

häl tn ismäßig leicht über die D e c k u n g ihres eigenen 

Bedarfes hinaus jähr l ich e twa 60.000 bis 70.000 R i n 

der und 25.000 bis 30.000 K ä l b e r ausführen. 1940 

w u r d e n 49.155 Stück (im W e r t e von 144 Mil l ionen 

K s ) export iert . Mindestens ebenso w i c h t i g ist die' 

H e b u n g der Q u a l i t ä t des Rinderbestandes für die 

E n t w i c k l u n g der Mi lch- und Molkereiwirtschaft . 

D i e A n s t r e n g u n g e n der s lowakischen A g r a r 

poli t ik auf diesem Gebiet sind in letzter Zei t in den 

Mitte lpunkt der öffentlichen Erörterungen getreten, 

weil die S lowakei bei entsprechendem A u s b a u der 

Milch- und Molkereiwirtschaft vielleicht ein V e r 

sorgungsgebiet des Reiches für Butter und K ä s e 

werden kann. D i e Ackerflächen überträfen, so argu

mentiert man in slowakischen landwirtschaft l ichen 

http://Spmnfasergewach.se


K r e i s e n , diejenigen, der Schweiz oder Hol lands , und 

die W i e s e n und Weiden diejenigen D ä n e m a r k s ; den

noch aber bleibe die S lowakei hinsichtlich der Zahl 

der Mi lchkühe mit rund 0-45 Mil l ionen S t ü c k 8 ) weit 

hinter der D ä n e m a r k s ( r 6 Mil l ionen S t ü c k ) , H o l 

lands (i"5 Mil l ionen Stück) und der S c h w e i z 

(o*9 Mil l ionen Stück) zurück, und dieses M i ß v e r 

hältnis erscheine noch größer bei einem V e r g l e i c h 

der durchschnittl ichen Milchleistungen je K u h , die 

in der Schweiz , in D ä n e m a r k und in H o l l a n d fast 

dreimal so hoch w i e in der S lowakei seien, w o sie 

nur 1300 L i t e r betragen. Je E i n w o h n e r werde jähr
lich in D ä n e m a r k 1-39 T o n n e n , in H o l l a n d 

0-57 Tonnen, in der Schweiz 0-67 T o n n e n , in 

Deutschland 0-37 Tonnen, in der S lowakei aber bloß 

o-20 T o n n e n Mi lch erzeugt. D i e M i l c h e r z e u g u n g in 

der S lowakei betrage g e g e n w ä r t i g rund 530 M i l 

lionen L i t e r jährl ich. Diese wären für einen nor

malen Inlands verbrauch etwa ausreichend. T r o t z 

dem hätten sich infolge der fehlenden bäuerl ichen 

Organisat ion und der schlechten V e r k e h r s Verbindun

gen in manchen Gebieten, vor allem in den Städten, 

sogar VersorgungsSchwierigkeiten ergeben. W ü r d e n 

alle diese Hemmnisse, beseit igt , so könne die S l o 

wakei nach optimistischen Schätzungen bei fach
gemäßer Bewir tschaf tung täglich 4-2 Mil l ionen 

L i t e r M i l c h , d. s. 1-5 Mi l l iarden L i t e r im Jahr, er

zeugen, ihre Mi lchprodukt ion also e twa verdrei 

fachen. M a n müsse den Bestand an Milchkühen und 

in erster L i n i e die Milchle istung erhöhen. D a d u r c h 

und durch die z w e c k m ä ß i g e V e r a r b e i t u n g und vol l 

ständige E r f a s s u n g der Milch sei ein Mehranfal l an 

verkaufs fähigen Milchprodukten zu erwarten, der es 

der S l o w a k e i auch ermöglichen werde, Molkere i 

produkte auszuführen. 

Maßnahmen der geforderten A r t sind in

zwischen z u m T e i l bereits ergri f fen worden. So 

w u r d e eine M i l c h m a r k t o r d n u n g eingeführt, die die 

E r f a s s u n g und V e r a r b e i t u n g des gesamten Mi lch

anfalles (einschließlich des mittel- und osts lowaki

schen) zweckentsprechend regelt. Ferner w u r d e ein 

Milchsyndikat der Molkereien und Züchter als be

ratendes O r g a n des Wirtschaf tsminis ter iums g e g r ü n 

det. E s w u r d e n E i n z u g s - und Absatzgebiete fest
gelegt und durch Zwangsabl ie ferung der M u c h nach 

deutschem M u s t e r zunächst die V e r s o r g u n g der 

Städte mit Fr ischmilch sichergestellt . 

E i n ungefähres B i l d über die V e r w e n d u n g der 

Milcherzeugnisse in der S lowakei vermitte l t folgende 

Übersicht, deren Zahlen als eigene S c h ä t z u n g des 

8 ) Laut Angabe des Staatlichen Statistischen Amtes in 
Preßburg sind es zur Zeit 476.600 Kühe, von denen 150.000 

auch als Zugtiere verwandt werden. 

Wiener 1 Instituts für Wir tschaf ts forschung von den 

oben erwähnten Ä u ß e r u n g e n in der slowakischen 

Öffentl ichkeit e twas abweichen: 

Milchbilanz der Slowakei 

(Schätzung) 

P r o d u k t i o n a n M i l c h 
Z a h l d e r K ü h e r u n d 450.000 S t ü c k 
M i l c h e r t r a g j e K u h 1.300 l j ä h r l i c h 
M i l c h e r z e u g u n g i n s g e s a m t . . ^85 M i l l . / 

V e r w e n d u n g 

V e r - D a r a u s V e r b r a u c h j e K o p f 
w e n d e t e 

M i l c l i 
e r z e u g t ! ) 

S l o w a k e i D e u t s c h i . 

M i l l . l 1000 i i n kg 

75 
T r i n k m i l c h ( e i n s c h l . S a h n e ) 316 3 1 6 119 1 1 4 

8-8 180 2*7 

1 1 4 
8-8 

14 1-6 o-6 5-5*) 

I n s g e s a m t 585 • • 

' ) A u s - u n d E i n f u h r e n a n M i l c h u n d M o l k e r e i p r o d u k t e n finden 
z u r Z e i t p r a k t i s c h n i c h t s t a t t . D a h e r i s t d i e E r z e u g u n g d e m V e r 
b r a u c h g l e i c h z u s e t z e n . — B ) A l l e r d i n g s e i n s c h l i e ß l i c h M a g e r k ä s e 
( T o p f e n ) , d e r e t w a d i e H ä l f t e a u s m a c h t . 

D e r V e r b r a u c h an Molkereierzeugnissen ist 

danach i n der S lowakei im V e r g l e i c h zu Deutschland 

zur Zei t als niedrig z u bezeichnen. Be i einer Steige

rung der s lowakischen Milchproduktion w i r d daher 

wahrscheinl ich auch der Inlandsverbrauch zunehmen. 

D e r Jahresmi Ichverb rauch v o n P r e ß b u r g be

trägt 16 Mil l ionen Ei ter , der der Prov inzs tädte 

37 Mil l ionen Eiter_ und der der L a n d w i r t s c h a f t 

rund 250 Mil l ionen L i t e r . Dabei w i r d der V e r 

brauch von R a h m auf 15 Mil l ionen L i t e r und der 

von Schlagsahne auf 118.000 L i t e r geschätzt . D i e 

K ä s e e r z e u g u n g benötigt 14 Mil l ionen L i t e r M i l c h 9 ) . 

D u r c h die S icherung angemessener P r e i s e für 

M i l c h 1 0 ) und Milchprodukte wurden die L a n d w i r t e 

z u r M e h r e r z e u g u n g angeregt, doch w u r d e ihnen die 

Se lbsterzeugung von Butter untersagt. Diese w i r d 

nach der neuen O r d n u n g ausschließlich von den 

Molkere ien aus der abgelieferten Mi lch hergestel lt 

werden. 

E n d e 1940 gab es in der S lowakei 89 Molkere i 

betriebe, hievon waren 9 Käsere ien, 40 Butter

erzeugungsstätten und 40 Konsummolkereien. U m 

eine entsprechende V e r a r b e i t u n g und A u s n ü t z u n g 

der abgel ieferten M i l c h sicherzustellen, ist im lau

fenden Jahr die E r r i c h t u n g von 20 bis 30 neuen 

Molkereien geplant. Z u r F i n a n z i e r u n g des A u s b a u e s 

der Molkere iwir tschaf t soll ein F o n d s v o n 25 bis 

30 Mil l ionen K s geschaffen werden. B isher gelang

ten nur knapp 10 v. H . der erzeugten M i l c h in die 

D) Die Gesamterzeugung an Topfen betrug 1939 rund 
i*6 Millionen Kilogramm, wovon ein Drittel im Bezirk Alt
sohl erzeugt wurde. 

1 0 ) Die Milchpreisregelung brachte den Erzeugern, 
ohne die Konsumenten zu benachteiligen, eine Erhöhung der 
Preise um go bis 100 v. H. . 

7* 
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Molkereien, die daraus nur 500 Tonnen Butter er

zeugten. 

D i e Pferdesucht deckt nicht nur den eigenen 

Bedarf, sondern liefert auch einen Ausfuhrüber

schuß. Im Jahre 1940 wurden 702S P f e r d e (im 

W e r t e von 32 Mil l ionen K s ) ausgeführt. K l i m a und 

heimische F u t t e r g r u n d l a g e sind der Zucht von 

W a r m b l ü t l e r n günst ig . D e r T a n d w i r t s c h a f t s r a t för

dert die Pferdezucht durch mannigfache Maßnahmen 

(Zuschüsse, Gestüte, Ausste l lungen u s w . ) . 

D i e qual i tat iv auf hoher Stufe stehende 

Schweine sucht ist der e inzige Z w e i g der V i e h w i r t 

schaft, der das L a n d nicht ausreichend mit seinen 

E r z e u g n i s s e n z u versorgen v e r m a g . E s wird vor

wiegend das veredelte slowakische Landschwein ge

halten, das durch eine hervorragende Fleischqual i tät 

ausgezeichnet ist, die sich zur H e r s t e l l u n g v o n feinen 

Selchwaren v o r z ü g l i c h eignet und auch in kleinen 

Mengen ausgeführt wird . W e n i g e r verbreitet ist das 

Mangalitsa-Schwein, das in erster L i n i e des Fettes 

wegen gehalten w i r d ; doch können mit Rücksicht auf 

die beschränkten Futtermitte l nicht entsprechende 

Mengen gemästet werden, so daß an Mastschweinen, 

F e t t und Speck ein beträchtl icher Einfuhrbedarf be

stellt. Im Jahre 1940 wurden 27.000 Fettschweine, 

1600 T o n n e n Schmalz , 940 T o n n e n Speck und 

1 2 4 T o n n e n Schweinefleisch, und Salami eingeführt. 

D i e s lowakische R e g i e r u n g bemüht sich, diese E i n -

fuhrabhängigkeit zu b e s e i t i g e n 1 1 ) . D u r c h stärkere 

V e r w e n d u n g der aus der erhöhten Mi lcherzeugung 

und K ä s e g e w i n n u n g erzielten A b f ä l l e (Magermi lch , 

M o l k e u s w . ) , durch rationellere V e r w e r t u n g der 

Nebenprodukte der Z u c k e r g e w i n n u n g (Melasse und 

Rübenschnitzel) und durch Ste igerung des A n b a u e s 

von Futterkartof fe ln und Futtergetre ide erscheint es 

nicht unmögl ich, den derzeit igen Einfuhrbedarf so

g a r in einen Ausfuhrüberschuß zu verwandeln . 

D i e Schafsucht ist vorwiegend im gebirg igen 

T e i l des L a n d e s beheimatet. E t w a die Häl f te der 

Schafe gehört der s lowakischen Rackarasse an, ein 

Dri t te l der Merinovzsse, der Rest der Csigaya- und 

Harnpshirera.sse. E s werden hauptsächlich Schafe 

mit mehrseit iger Nutzr ichtung, zur G e w i n n u n g von 

M i l c h und W o l l e gezüchtet. A u s der M i l c h w i r d (in 

39 Käsere ien sowie hauptsächlich in der H e i m w i r t 

schaft) ein hochwert iger Schafkäse (Brinsen, 

Brindsa oder Brymsa) erzeugt, der auch ausgeführt 

wird . 1936 wurden auf dem heutigen Gebiet der S lo

wakei über 1270 Tonnen Brinsenkäse erzeugt, davon 

w u r d e ein beträchtl icher T e i l ausgeführt, Seit M a i 

"•) Um eine Steigerung der Fetterzeugung herbei
zuführen, wurde vor kurzem die Schlachtung von Schweinen 
unter 100 Kilogramm Lebendgewicht verboten, -

1940 sind A u f k a u f und A b s a t z der s lowakischen 

Schafwol le gesetzl ich geregelt . Die W o l l e r z e u g u n g ist 

(1940) auf 68.700 K i l o g r a m m Merino- und H a m p 

shirewolle, 105.000 K i l o g r a m m C z i g a y a - , 153.000 

K i l o g r a m m R a c k a - (Valaser-) und 53.000 K i l o 

g r a m m chemisch gewaschener W o l l e - v o n geschlach

teten Schafen geschätzt w o r d e n ; das sind ungefähr 

30 v. H . des heimischen Bedarfes. D i e hauptsächliche 

U r s a c h e dieser unterdurchschnittlichen E r z e u g u n g s 

leistung ist der niedrige Schafbestand, der einerseits 

durch infolge von Krankhei ten erforderliche N o t 

schlachtungen, andererseits durch den verstärkten 

V e r b r a u c h v o n Schaffleisch während des Polenfeld

zuges hervorgerufen wurde. D i e s lowakische R e g i e 

rung ist bemüht, ein fe inwoll iges Schaf mit hoher 

Mi lchle is tung züchten zu lassen und durch P r e i s 

erhöhungen für W o l l e und K ä s e das Interesse für 

die Schafhaltung zu heben. Den Bauern werden 

Zuchttiere gegen die Verpfl ichtung, sie nach und nach 

durch Wol l ie ferungen abzuzahlen, zur V e r f ü g u n g 

gestellt . Zugetei l t werden nur T i e r e der Merino- , 

Hampshire- und Cz igayarasse . 

F o r s t w i r t s c h a f t 

Hinsicht l ich ihres W a l d r e i c h t u m s steht die Slo

wakei unter den europäischen Staaten an dritter 

Ste l le ; auf 100 E i n w o h n e r entfallen etwa 55 H e k t a r 

W a l d 1 2 ) . E t w a 38 v. H . der Gesamtfläche des L a n 

des sind mit W a l d bedeckt, der — zu 84-2 v. H . aus 

H o c h w a l d , zu nur 6-9 v. H . aus M i t t e l w a l d und zu 

8*9 v . H . aus N i e d e r w a l d zusammengesetzt — so

wohl für die heimische als auch die A u s f u h r w i r t 

schaft ein wicht iges A k t i v u m ist. F a s t die Hälf te der 

gesamten Waldfiäche ist N a d e l w a l d , welcher zu drei 

Waldbestände der Slowakei nach Holz- und Wirtschafts
arten (1940) 

W a l d fläche 
H o l z - u n d W i r t s c l i a l t s a r l e n .. . 

i n ha i n v . I i . 

W a l d b e s l a n d e i n s g e s a m t . . . „ . , 1 ,458.733 i o o - o 

J \ T a c l i H o l z a r t e n : 
410.609 z S - i 
1 7 1 , 9 7 4 n - 8 

92.215 6-3 
13-239 0-9 

1 0 9 . 3 9 ; u - 6 
461.508 3 T 7 

i 3 9 - 7 3 G 9-Q 

N a c h W i r t s c h a i t s a r t e n : 
1,229.030 84-2 

101.548 6-9 
138.160 8-9 

Fünfte ln aus der Fichte besteht. D i e jährl ich einge

schlagene M e n g e Rohholz beträgt rund 5 Mil l ionen 

Kubikmeter , w o v o n über 2-5 Mil l ionen K u b i k m e t e r 

1 2 ) Der Flächenausdehnung nach nehmen Wälder bis 
50 Hektar 9-5 v. H., Wälder bis 500 Hektar 29-1 v. H. und 
Wälder über 500 Hektar 61-4 v. H. der gesamten Wald-
flache ein-
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auf Fichte und T a n n e , 300.000 K u b i k m e t e r auf K i e 

fer und L ä r c h e , i 1 /^ Mil l ionen K u b i k m e t e r auf Buche 

und der Rest auf andere L a u b h ö l z e r entfallen. Ü b e r 

2 Mil l ionen K u b i k m e t e r Rohholz , hievon 86 v. H . 

H a r t h o l z (etwa 60 bis 70 v . H . des anfallenden 

Buchenholzes) werden als Brennholz v e r w a n d t . Ü b e r 

1 7 Mil l ionen K u b i k m e t e r Rohholz (davon fast alles 

Nadelholz) werden von der Schnittholzindustrie 

( K a p a z i t ä t e twa 2-2 Mil l ionen K u b i k m e t e r Rohholz) 

und 0"9 Mil l ionen K u b i k m e t e r von den Zellstoff- und 

Holzschl i f fabr iken verbraucht. D e r Rest w i r d als 

Grubenholz und zu Stangen verwendet . In den Jah

ren 1938 und 1939 wurden je 212.000 K u b i k m e t e r 

H o l z k o h l e hergestel l t ; im Jahre 1940 w u r d e die 

doppelte Z i f fer erreicht. D a die anfallende H o l z 

menge den Inlandsbedarf wei t übersteigt, w i r d bei

nahe die H ä l f t e der jährlichen H o l z e r z e u g u n g ausge

führt. D e r W e r t dieser A u s f u h r (einschließlich Zel l 

stoff- und. anderer N e b e n p r o d u k t e ) 1 3 ) machte 1940 

rund 3 5 - i v. H . der s lowakischen Gesamtausfuhr aus . 

1939 bestand die H o l z a u s f u h r w e r t m ä ß i g z u 

59-5 v. H . aus Nadelschnittholz , zu 10 v . H . aus 

Nadelrundholz und zu 3-2 v. H . aus B r e n n h o l z ; 

mengenmäßig (in Festmeter) z u 32-4 v . H . aus 

Nadelschnit tholz , zu 9 7 v. H . aus Nadelrundholz , z u 

15-8 v. H . aus Grubenholz und zu 21-9 v . H . aus 

Brennholz . Großdeutschland und das P r o t e k t o r a t 

haben im Jahre 1939 mengenmäßig (in Festmeter) 

rund 82 v. H . , im Jahre 1940 72-3 v . H. , und U n g a r n 

9-3 v. H . b z w . 15-8 v. H . aufgenommen. Abnehmer 

sind außerdem H o l l a n d (1940 5-2 v. H . ) und die 

Schweiz (1940 4-5 v. H . ) . D i e E r z e u g u n g v o n Eisen

bahnschwellen w i r d auf jährl ich 1 Mi l l ion Stück ge

schätzt. D e r E i g e n v e r b r a u c h der S l o w a k e i beträgt 

rund 500.000 S t ü c k ; der Überschuß, w o v o n drei 

V i e r t e l aus der Osts lowakei stammen, w i r d vor al lem 

nach Deutschland und dem Protektorat ausgeführt . 

1940 wurden auch 19.000 T o n n e n H o l z k o h l e ausge

führt. D i e E r z e u g u n g von Holzkohle w i r d daneben 

zunehmend z u m Betr ieb von K r a f t w a g e n mit H o l z g a s 

verwandt . 

U n t e r den Nebenprodukten der W a l d n u t z u n g 

ist die Gerbrinde als Ausfuhrar t ike l wicht ig . 1939 

wurden 6800 Tonnen, 1940 9300 T o n n e n Gerbrinde 

hauptsächlich nach Deutschland, in das Protektorat , 

in die Schweiz und nach U n g a r n ausgeführt . E ine 

Ste igerung der A u s f u h r e r z e u g u n g auf ( 1 9 4 1 ) 

15.000 T o n n e n ist in Auss icht genommen. 

1 3 ) Er betrug im Jahre 1940 1007-8 Millionen K s ; 
davon Holz 654-9 Millionen Ks (1-33 Millionen Tonnen), 
Zellstofferzeugnisse 308-9 Millionen Ks, Holzkohle 24-5 Mil
lionen Ks und chemische Verarbeitungserzeugnisse 19-5 Mil
lionen Ks. 

D i e s lowakische R e g i e r u n g beabsichtigt die E r 

r ichtung eines zentralen Forstamtes und hat V o r k e h 

rungen getroffen, die in den letzten Jahren stellen

weise vernachlässigte A u f f o r s t u n g nachzuholen. E s 

sollen jährl ich z i r k a 1000 H e k t a r wieder aufge

forstet werden. A u c h soll durch P r e i s r e g u l i e r u n g 

und sachgemäße Bewir tschaf tung der bisherigen 

V e r s c h w e n d u n g von H o l z Einhalt geboten und z. B. 

die V e r a r b e i t u n g v o n starkem N u t z h o l z durch die 

Zel lulosefabriken verhindert werden. E s sollen u. a. 

durch genaue Sort ierungsvorschri f ten ohne gestei

gerten Mehreinschlag zusätzliche Mengen und ein 

höherer A n f a l l an Zel lstoffholz erzielt werden, das 

insbesondere für die neu aufgenommene Zellstoff

erzeugung benöt igt w i r d . 

V e r k e h r 
F ü r die E n t w i c k l u n g des Verkehrswesens ist 

der mehrfache Wechsel der politischen Zugehör ig

keit des L a n d e s in den letzten 30 Jahren nicht nur 

abträgl ich gewesen. W o h l hat der Wechse l der ad

ministrat iven Zuständigkei t , der Finanzierungspläne, 

der anleihe- und kapitalgebenden Zentren usw. die 

D u r c h f ü h r u n g wicht iger Bauprpgramme immer wie

der verzögert oder modifiziert, doch ist der S lowakei 

im g a n z e n der U m s t a n d zugute gekommen, daß sich 

der A u s b a u ihres Verkehrswesens unter der Doppel

monarchie im wesentlichen in nordsüdlicher Rich

tung (nach W i e n b z w . Budapest zu) vo l l zog , in den 

20 Jahren des tschechoslowakischen Staatsgebi ldes 

aber die V e r b e s s e r u n g der westöstlichen V e r b i n d u n 

gen im V o r d e r g r u n d des verkehrspolit ischen E r 

schließungsinteresses stand. Dadurch erfreut sich das 

V e r k e h r s n e t z des ganzen heutigen Staatsgebietes 

einer H o m o g e n i t ä t des Ausbaustandes , der in den 

Donauländern selten ist. Im Süden des Landes ist 

a l lerdings durch die neue Grenzziehung gegen U n 

g a r n die N o t w e n d i g k e i t entstanden, z u r V e r m e i d u n g 

•der B e n ü t z u n g abgetretener Straßen und Eisen

bahnen eine Reihe zusätzl icher Verkehrs l in ien aus

zubauen. 

U b e r Stand und' E n t w i c k l u n g der Bisenbahnen 

erscheint an anderer Stelle dieses Heftes ein beson

derer B e i t r a g , auf den hier verwiesen werden kann. 

D a s Straßenverkehrsnets ist verhäl tn ismäßig 

dicht ( 2 7 7 K i l o m e t e r auf 100 Quadratk i lometer) . 

Seine L ä n g e w i r d g e g e n w ä r t i g mit 10.552 K i l o m e t e r 

a n g e g e b e n 1 4 ) . R u n d 5805 Ki lometer sind staatliche 

" ) 1936 hatte die Slowakei im Rahmen der Tschecho
slowakischen Republik über 14.713 Kilometer Straßen 
(30 Kilometer auf 100 Kilometer). Der Rückgang in der 
Dichte erklärt sich daraus, daß die südlichen, an Ungarn ab
getretenen ebenen Gebiete besonders stark von Straßen 
durchzogen waren. Nach dem Wiener Schiedsspruch vom 
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L a n d s t r a ß e n ; davon ist e twa ein Sechstel asphaltiert. 

4680 Ki lometer sind Bezirksstraßen. M i t dem Ziele 

stärkerer Verf lechtung mit dem internationalen 

Straßenverkehr ist der sechs bis acht Jahre bean

spruchende Bau einer 450 K i l o m e t e r langen A u t o 

bahn geplant, die das L a n d von Westen nach Osten 

durchqueren und voraussichtlich folgende L in i e nfü h 

r u n g haben sol l : S t a a t s g r e n z e — P r e ß b u r g — T y r n a u 

— Mestecko — T o p o l c a n y — P r i w i t z — St. M a r t i n 

— R o s e n b e r g — L i p t . Sv . M i k u l a s — D e u t s c h e n d o r f — 

Preschau — V r a n o v — M i c h a l o w i t z — S t a a t s g r e n z e ; 

v o n hier soll die Straße über U n g v ä r nach P l o e s t i — 

Bukarest und K o n s t a n t z a führen. Bei St . M a r t i n w i r d 

eine A b z w e i g u n g in der Richtung nach Si l le in und 

Cadca gebaut werden, die A n s c h l u ß an die Reichs

autobahn B e r l i n — B r e s l a u — M ä h r . - O s t r a u haben soll. 

E ine weitere V e r b i n d u n g in der Nordsüdr ichtung 

soll mit Ostpreußen im Anschluß an diese S t r a ß e 

von Zipser A l t d o r f über K r a k a u geführt werden. 

D i e Binnenschiffahrt beschränkt sich auf die 

Donau, an deren U f e r ( l inksseit ig) die S lowakei mit 

nicht ganz 22 K i l o m e t e r beteiligt ist. D e r P r e ß b u r g e r 

Donauhafen erreichte 1939 einen Gesamtumschlag 

von über 1 Mi l l ion Tonnen (1940 rund 975.000 

T o n n e n ) . D e r Personenverkehr des Hafens ist ger ing . 

D e r H a f e n v e r f ü g t auf einer Fläche von 10 Q u a d r a t 

ki lometer über eine neuzeitliche E i n r i c h t u n g mit 

17 elektrischen K r ä n e n und einem E x h a u s t o r für die 

Getreideumladüng, 17 L a g e r h ä u s e r und 27 Öltanks . 

A n Hauptfrachten werden H o l z , Zellulose, Schnitt

waren und M e t a l l w a r e n "ausgeführt, Minera lö l , Ge

treide, Hülsenfrüchte und tierische P r o d u k t e ein

geführt. D i e e inzige s lowakische D o n a u d a m p f schiff-

fahrtsgesellschaft ist im M ä r z 1940 der „ B e t r i e b s -

gemeinschaft der Donaudampfschif fahrtsgesel l Schäf

ten" beigetreten, die eine rationelle A u s n ü t z u n g des 

Frachtraumes bezweckt. 

B e r g b a u 

D i e S l o w a k e i ist verhäl tnismäßig reich an 

mineralischen Bodenschätzen; sehr viele davon wer

den schon seit langem — teilweise schon seit dem 

Mitte la l ter — abgebaut. Die Plauptvorkommen an 

Eiseners befinden sich in der Zips (Dobschau und 

K o t t e r b a c h ) . 1939 wurden in der ganzen S lowakei 

765.900 T o n n e n , 1940 861.000 T o n n e n Eisenerz ge

fördert. Die V e r h ü t t u n g dieser E r z e findet nur zu 

e twa 12 v. H . im L a n d e selbst statt, der g r ö ß t e T e i l 

8. November 1938 und der ungarisch-slowakischen Grenz
berichtigung vom 4. April 1939 blieben die an Ungarn 
grenzenden slowakischen Bezirke teilweise ohne Straßen-
verbindung, so daß umfangreiche neue Wegebauten erfor
derlich wurden. 

w i r d nach Deutschland (Ostrauer Gebiet) und U n 

g a r n ausgeführt . D i e V o r k o m m e n von Manganersen, 

deren Jahresförderung 1939 56.000 T o n n e n , 1940 

60.000 Tonnen betrug, liegen hauptsächlich im 

Zipser E r z g e b i r g e (bei K i s o v c e und S v ä b o v c e ) ; die 

E r z e werden zur Gänze ausgeführt. Kupfer er 2-

vorkommen finden sich im Zipser E r z g e b i r g e 

bei N i z n e - V y s n e S lov inky und bei K r o m p a c h . 

In den zwei letzten Jahren wurden 124.000 

bzw. 114.000 T o n n e n K u p f e r e r z g e f ö r d e r t ; die 

E r z e u g u n g übertri f f t damit die des Jahres 193S 

fast um das Drei fache (42.760 Tonnen) und ist fast 

doppelt so g r o ß wie die bisher größte F ö r d e r u n g von 

73.789 T o n n e n im Jahre 1930. Die K u p f e r e r z e wer

den tei lweise in V a j s k o v e verhüttet, tei lweise in 

Neusohl elektrolytisch verarbeitet. Schwefelkies 

w i r d bei Schmöllnitz und V e l k a P o l a n a gefordert. ' 

Kleinere Blei- und Zm£vorkommen befinden sich 

bei Neusohl . A u s den E r z e n der Zinnobergruben 

von Göllnitz und bei V r a n o v wurden 1939 925 K i l o 

g r a m m Quecksi lber gewonnen. D i e G e w i n n u n g v o n 

gold- und si lberhalt igen Erzen, die im Mitte la l ter 

den Reichtum der Städte K r e m n i t z und Schemnitz 

bildeten, ist in den letzten Jahren sehr zurück

gegangen. Sie betrug im Jahre 1940 immerhin noch 

96.50S Tonnen, aus denen 257 K i l o g r a m m Feingold 

und 7900 K i l o g r a m m Feinsilber gewonnen wurden. 

D i e F ö r d e r u n g von Antimon bei M e d z i b r o d und 

Spisska B a n a steigt stark an. Die Reichhalt igkei t der 

A n t i m o n l a g e r in der L i p t a u e r und Zipser Gegend, 

die eine wei tere Ste igerung der A u s b e u t e erhoffen 

läßt, stellt die S lowakei mit einer F ö r d e r u n g von 

12.221 T o n n e n im Jahre 1940 in die vorderste L i n i e 

der dieses Metal l gewinnenden europäischen L ä n 

d e r 1 6 ) . Sf injua/slagerstätten befinden sich bei P r e 

schau, Bauxitgruhen in Moit in und Asphalt vor kom

men in V a r i n . In den Gruben von K r i c k e r h ä u ( H a n d -

lova) wurden 1939 etwa 750.000 T o n n e n Braunkohlen 

gefördert . Diese deckten knapp die Häl f te des gegen

w ä r t i g e n Inlandbedarfes . Neuerdings w i r d Braun

kohle auch bei O b y c e und N o v a k y abgebaut. Im Jahre 

1940 st ieg die F ö r d e r u n g auf rund S00.000 Tonnen. 

Steinkohle k o m m t so gut w i e nicht v o r ; sie w i r d 

hauptsächlich aus dem Oberschles isch-Karwiner Ge

biet eingeführt. D i e zum T e i l erschlossenen HrdÖl-

vorkommen- bei Gbely im Marchgebiet sowie bei 

T u r z o v k a und M i k o v a haben im Jahre 1939 z w a r 

16.007 T o n n e n Rohöl geliefert, doch enthält dieses 

weder Petro leum, noch Benzin und kann nur zu 

1 5 ) Die neuentdeckten, angeblich großen Lager von 
Antimonglanz bei Oslany würden, da dieses Mineral bisher 
nur in Bolivien gefördert wurde, für die Slowakei von ganz 
besonderer Wichtigkeit sein. 
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Anzahl der gewerblich Beschäftigten in der Slowakei 
(1940) 

I n d u s t r i e a r b e i t e r 
I n d u s t r i e z w e i g e 

M ä n n e r F r a u e n I n s I n d u s t r i e z w e i g e 
M ä n n e r F r a u e n g e s a m t 

1 0 . 9 0 6 ] ) 
S t e i n b r ü c h e u n d G l a s i n d u s t r i e . . . 8.659 2.104 10.763 

16.861 5-489 22.350 
C h e m i s c h e I n d u s t r i e 4-056 1.206 5.262 

3 - r 7 3 5.101 8.374 
B e k l e i d u n g s - u n d L e d e r i n d u s t r i e . . 6.996 4.620 1 1 . 6 1 6 
G r a p h i s c h e u n d P a p i e r i n d u s t r i e . . . 5.039 1.876 6.915 

14.135 940 15-075 
N a h r u n g s - u n d G e n u ß m i t t e l i n d u s t r i e 9.640 3 - M 4 12.784 
B a u i n d u s t r i e , E l e k t r i z i t ä t s - , G a s - u n d 

9.640 

34.989 1.544 36-533 

Z u s a m m e n . 103.548 36.024 140.478 

*) D u r c h s c h n i t t a u s d e m J a h r e 1939. Z a h l d e r d a r i n e n t h a l t e n e n 
w e i b l i c h e n A r b e i t s k r ä f t e u n b e k a n n t . 

D e n Nettowert der gewerblichen Erzeugung hat 

das S lowakische Inst i tut für Konju nk t u r for sc hung 

für das Jahr 1939 1,968.590 K s geschätzt. O b 

gle ich sich diese Bewertungen bei genauen stati

stischen Erhebungen und angesichts der g e g e n w ä r t i g 

vor sich gehenden starken StrukturverSchiebung noch 

ändern dürften, bietet die Schätzung dennoch bereits 

gewisse Anhal tspunkte für die Bedeutung der ein

zelnen Industr iezweige im Rahmen der gesamten ge

werblichen E r z e u g u n g . Danach stehen — w i e die 

beigefügte Übersicht zeigt — die Holz industr ie und 

die Baustoff industr ie mit je 25*4 v. H . des Gesamt-

Nettoprodukt ionswertes an erster Ste l le ; es folgen 

die Metal l industr ie mit 8-1 v. H . , die T e x t i l i n d u s t r i e 

mit 6-i v . H . , die Papierwaren- , Leder- und Gummi

industrie mit 5-6 v . H . und die N a h r u n g s - und Ge

nußmittel industrie mit 5-4 v . H . D i e in diese Berech

nung einbezogene handwerkl iche E r z e u g u n g erreicht 

8 * 

I n d u s t r i e 

D i e Hauptstandorte der s lowakischen Industr ie 

sind die E b e n e um P r e ß b u r g , das W a a g t a l , das 

mitte ls lowakische Industriegegiet von K r e m n i t z -

Neusohl , die Zipser Gegend südöstlich der H o h e n 

T a t r a und das weiter südlich gelegene Gebiet um 

Göllnitz und Schmöllnitz . W ä h r e n d die um P r e ß 

b u r g und im W a a g t a l gelegenen Industriestandorte 

überwiegend absatzorientiert sind und in ihnen die 

K o n s u m g ü t e r erzeugenden Betriebe eine größere 

Rolle spielen als in den mittel- und ostslowakiscl ien 

Unternehmungen, stützen sich die — v o r w i e g e n d 

R o h - und H a l b f a b r i k a t e erzeugenden — Industrien 

der letztgenannten drei B e z i r k e stärker auf ihre 

eigene mineralische Rohstof fgrundlage. D i e sehr ent

wickelte Holz industr ie vertei lt sich dagegen ziemlich 

g le ichmäßig über das ganze L a n d , D a die Industr ia l i 

s ierung — besonders im H i n b l i c k auf die A n l e h 

nung an Deutschland — sich in den nächsten Jahren 

stärker als bisher den rohsto ff schaff enden und roh

stoffverarbeitenden Zweigen zuwenden w i r d , ist mit 

einer E r s t a r k u n g der mittel- und ostslowakischen 

Industriegebiete (siehe das Struktur-Schaubi ld auf 

S. 43, in dem die bedeutendsten Industrieunterneh

mungen ohne Rücksicht auf ihre Größenordnung ein

gezeichnet sind) zu rechnen, da sich dort die haupt

sächlichsten mineralischen V o r k o m m e n und auch die 

größten, noch wenig erschlossenen Nadelholz Waldun

gen befinden. D i e im letzten Jahrzehnt beobachtete 

W e s t w a n d e r u n g der Arbei tskräf te dürfte auf diese 

W e i s e eine gewisse K o r r e k t u r erfahren, obgleich 

andererseits die stärker auf die Herste l lung v o n K o n 

sumgütern abgestellten Industrien um P r e ß b u r g und 

im W a a g t a l durch die Verse lbständigung des Staates 

erhöhte A u f g a b e n zugewiesen bekamen und infolge-

Schmieröl verarbeitet werden. E s w i r d daher ein 

T e i l der bei K r i c k e r h ä u g e w o n n e n e n Braunkohle zur 

E r z e u g u n g von synthetischem Benzin verwendet , um 

die E i n f u h r von flüssigem T r e i b s t o f f zu vermindern. 

D i e an manchen anderen Stellen vorgenommenen 

Versuchsbohrungen nach Erdöl haben bisher noch 

zu keinem nennenswerten E r f o l g geführt, doch hat 

die A n w e n d u n g moderner Fördermethoden in den 

Naphthagruben von Gbely die ö l g e w i n n u n g im 

Jahre 1940 gegenüber dem V o r j a h r um fast 100 v. H . 

auf 24.45S T o n n e n erhöht. A u s dem V o r k o m m e n 

von Brdgas in der Gegend von Gbely w u r d e n 1939 

166.000 K u b i k m e t e r gewonnen und industriel ler 

V e r w e r t u n g zugeführt . 

D i e Gesamtzahl der im B e r g b a u Beschäft igten 

belief sich 1939 auf über 10.500; rund 1000 A r b e i t e r 

waren im Hüttenwesen tät ig. 

dessen auch die von ihnen gebundene Zahl von A r 

beitern wachsen dürfte. 

N a c h einer v o m Slowakischen Inst i tut für K o n 

junkturforschung bei der Nationalbank in P r e ß b u r g 

zur V e r f ü g u n g gestellten Zählung v o m 15 . Juni 1940 

befinden sich in der S lowakei rund 1000 Industrie

betr iebe; in diese Zahl sind jene kleineren g e w e r b 

lichen Unternehmungen nicht eingeschlossen, die 

einerseits nicht z u m H a n d w e r k z u rechnen sind, 

andererseits nach ihrer betrieblichen S t r u k t u r und 

den V o r a u s s e t z u n g e n ihres Standortes über den 

Charakter eines Kleinbetr iebes kaum hinauswachsen 

können (z. B. Ortsmühlen, kleine S ä g e w e r k e , bäuer

liche Spir i tusbrennereien u s w . ) . In den 1000 mitt

leren und größeren Betrieben sind am 15 . Juni 1940 

rund So .oooArbei ter beschäftigt gewesen, während 

sich die Gesamtzahl der in der gewerbl ichen E r z e u 

g u n g Beschäft igten (einschließlich der in kleineren 

industriellen und handwerkl ichen Unternehmungen 

T ä t i g e n ) auf 140.000 belief. Diese vertei lten sich auf 

die einzelnen Industr iezweige wie f o l g t : 
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bei einem Nettoprodukt ionswert von 300,000.000 K s 

eine Bete i l igung von 15-2 v. H . In den Rest des E r 

zeugungswertes (von 8 7 v. H.) teilen sich die 

chemische Industr ie (3-6 v. H . ) , Maschinenindustr ie 

(2-4 v. H . ) , graphische Industrie (1-3 v. H . ) , die 

elektrische Industr ie ( i -o v. H.) und die H e i m i n d u 

strie (0-5 v. H . ) . In diesen Zahlen kommt indessen 

Nettowert der gewerblichen Erzeugung *) (1939) 

I n d u s t r i e z w e i g e 

H o l z i n d u s t r i e 
B a u s t o f f i n d u s t r i e ( B a u m a t e r i a l i e n , 

S t e i n b r ü c h e u n d Z e m e n t f a b r i k e n ) . . 
E i s e n - u n d M e t a l l i n d u s t r i e 
T e x t i l i n d u s t r i e 
P a p i e r i n d u s t r i e , L e d e r - u n d G u m m i -

i u d u s t r i e 
N a h r u n g s - , G e n u ß n i i t t e l - u n d a n d e r e 

l a n d w i r t s c h . N e b e n i n d u s l r i e n . . . . 
d a v o n : 

Z u c k e r e r z e u g u n g 
S p i r i t u s - u . s o n s t . B r e n n e r e i e n . . 
B i e r b r a u e r e i e n 
M ü h l e n i n d u s t r i e 
M a l z e r e e u g u n g 
S t ä r k e e r z e u g u n g 

C h e m i s c h e I n d u s t r i e 
M a s c l ü n e n i n d u s t r i e 
G r a p h i s c h e I n d u s t r i e 
E l e k t r o t e c h n i s c h e I n d u s t r i e 
H a n d w e r k 
H e i m i n d u s t r i e , 

I n s g e s a m t . 

N e t t o w e r t 

i n 1000 K s i n v . H 

32.000 
28.000 
25.000 

T2.000 
6.670 
2.920 

500.000 

500.000 
160.000 
120.000 

110.ODO 

106.590 

70.000 
47.000 
25.000 
20.000 

300.000 
10.000 

1,968.590 i o o - o 

2 5 ' 4 

2 5 ' 4 
8-i 
6-i 

5 '6 

5 ' 4 

3-6 
z - 4 
i ' 3 
i - o 

o ' 5 

' ) S c h ä t z u n g d e s S l o w a k i s c h e n I n s t i t u t s f ü r K o n j u n k t u r 
f o r s c h u n g b e i d e r N a t i o n a l b a n k i n P r e ß b u r g . 

die Bedeutung, die die einzelnen Industr iezweige für 

die volkswirtschaft l iche S t r u k t u r im ganzen besitzen, 

nur unvol lkommen zum A u s d r u c k , da v ie l fach ge

rade in Z w e i g e n mit mannigfachen und erstrangigen 

gesamtwirtschaft l ichen Funkt ionen (Devisenbeschaf

fung, S icherung der Vol lbeschäf t igung, A n r e g u n g 

der E r z e u g u n g s s t e i g e r u n g in der L a n d w i r t s c h a f t ) 

die z u r B e - oder V e r a r b e i t u n g gelangenden A u s 

gangsstof fe verhäl tn ismäßig sehr ger inge W e r t 

erhöhungen erfahren und infolgedessen ihre Netto-

produkt ionswerte im Verhä l tn is niedriger sind als 

die anderer Industr iezweige v o n an sich ger ingerer 

Bedeutung. A m größten ist diese Diskrepanz bei der 

N a h r u n g s - und Genußmittel industrie und den 

übrigen landwirtschaft l ichen Nebenindustrien. A b e r , 

auch in bezug auf die Holz industr ie ist die gleiche 

Ü b e r l e g u n g anzustellen, obgleich sie in der Netto-

produktionswertstat ist ik bereits an erster Stelle 

steht. Z. B. ist sie bei einem A n t e i l a m Gesamt

nettop r od uktions wert von 25-4 v. H . an der Gesamt

ausfuhr (1940) mit 35-1 v. H . betei l igt gewesen, 

auch bindet sie verhäl tnismäßig mehr A r b e i t s k r ä f t e 

als andere Z w e i g e mit relativ höheren Produkt ions

zif fern. 

Der Ausbaustand der einseinen Industriezweige ist sehr 

unterschiedlich. In der Holzindustrie herrschen die Säge
werksbetriebe vor; die weiterverarbeitende Holzindustrie 

ist demgegenüber sehr wenig entwickelt. Rund 600 Säge
gatter und 1.000 sonstige Holzbearbeitungsmaschinen ver
arbeiten jährlich etwa 2 Millionen Kubikmeter Rohholz 
zu Schnittware und Bauholz. Der größte Unternehmer der 
Sägeindustrie ist die Staatliche Forst Verwaltung, die auf 
11 modern eingerichteten Gatterbetrieben ungefähr ein 
Drittel des gesamten Schnittholzes erzeugt. Während die 
Sägewerke überwiegend in den großen Waldgebieten Hegen, 
ist die übrige Holzverarbeitung (Imprägnierung, Destil
lation, Erzeugung von Möbeln und Bautischlerwaren) über 
das ganze Land verstreut. Sie sind — gemessen an der 
reichen Rohstoffgrundlage — verhältnismäßig gering an 
Zahl, und ihre Kapazitäten überschreiten in der Regel 
kaum den Umfang von Handwerksbetrieben. Holzschindeln, 
Spielwaren und Gebrauchsgegenstände werden in Heim
arbeit hergestellt. Die Gesamterzeugung der Holzindustrie 
übersteigt — wie bereits angedeutet — den Inlandsbedarf 
um ein Vielfaches; nach slowakischen Angaben arbeitet sie 
zu 80 v. H. für den Absatz im Ausland. 

Mit der Herstellung von Zellstoff beschäftigen sich 
fünf Unternehmungen, mit dem Sitz in Sillein, St. Martin, 
Hermanetz und (2) in Rosenberg. Die beiden Fabriken in 
Rosenberg verarbeiten 30 v. H. des erzeugten Zellstoffs in 
ihrer eigenen Papierfabrikation, der Betrieb in Hermanetz 
verbraucht den gesamten selbsterzeugten Zellstoff in der 
eigenen Papierfabrik. D'ie jährliche Erzeugungskapazität 
aller Unternehmungen beträgt 150.000 Tonnen, wovon nur 
20.000 Tonnen in den eigenen Betrieben Verarbeitung fin
den; drei Viertel der Erzeugung sind auf die Ausfuhr an
gewiesen. Die sechs slowakischen Papierfabriken in 
St. Martin, Deutschendorf, Hermanetz, Slavosovce und (2) 
in Rosenberg, die alle Arten von Druck-, Schreib- und Pack
papier sowie Pappen erzeugen, haben eine nur zu 80 bis 
90 v. H. ausgenützte Leistungsfähigkeit von 62,000 Tonnen. 
Der Inlandsbedarf beträgt zur Zeit rund 12.000 Tonnen, 
so daß 50.000 Tonnen für die Ausfuhr zur Verfügung 
stehen. 

In der Nahrungs- und Genußmittelindustrie kommt der 

auf der ausgezeichneten südslowakischen Rübenerzeugung 
aufbauenden Zuckerindustrie besondere Bedeutung zu. Die 
existierenden sieben Zuckerfabriken, von denen ent
sprechend der Verarbeitung des Zuckerrübenanbaues sechs 
im westlichen Teil (Trentschin Tepla, Tyrnau, Farkasin, 
Neutra, Ungeraiden [Uhorskä Ves] und Sered) und eine 
im äußersten Südosten des Landes (Trebisov) liegen, 
stellen als gemischte Betriebe aus dem selbst erzeugten 
Rohzucker in den angeschlossenen Raffinerien Kristall-
und Würfelzucker her. Im Wirtschaftsjahr 1939/40 wurden 
3'47 Millionen Doppelzentner Rüben verarbeitet. Je nach 
Ausfall der Rübenernte beträgt die Jahreserzeugung an 
Zucker zirka 50.000 bis 60.000 Tonnen, wovon bei 
einem Inlandsbedarf von etwa 44.000 Tonnen rund 10.000 

Tonnen ausgeführt werden können. Allerdings beträgt 
die jährliche Kopfquote des Inlandsverbrauches derzeit 
nur etwa 14K Kilogramm; bei der zu erwartenden 
Steigerung der Lebenshaltung der Bevölkerung dürfte 
daher der Inlands verbrauch wachsen. — Der Ausstoß der 
über das ganze Land verteilten 13 Bierbrauereien betrug 
1939 330.000 Hektoliter, und 1940 ist er auf 358.000 Hekto
liter gestiegen; das Bier wird im wesentlichen im Inland 
verbraucht. — Die Spiritusindustrie umfaßt 280 landwirt
schaftliche Brennereien und 9 Fabriken, die zusammen im 
Jahre 1940 über 207.000 Hektoliter absoluten Spiritus er-
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zeugten 1 0), wovon drei Viertel auf die landwirtschaftlichen 
Brennereien entfallen. Es werden zu 75 v. H. Kartoffeln, 
zu 25 v. H. Melasse und daneben das sehr reichlich an
fallende Obst (in den Likörfabriken von Tyrnau, Tren-
tschin und Levoka) verarbeitet. — Acht Kartoffel- und 
Maisstärkefabriken erzeugen jährlich je 6000 Tonnen 

Stärke und Stärkesyrup; nur rund 1000 Tonnen werden im 
Inland verbraucht, der Rest wird ausgeführt. — Die Malz-
Industrie arbeitet mit ihren zwanzig Fabriken zu rund 
90 v. H. für die Ausfuhr. — Die noch immer sehr be-
trächtiche Mühlenindustrie kann trotz starker Verluste 
durch die Gebietsabtretungen an Ungarn ihre Kapazität 
nur zum Teil ausnutzen. Im Jahre 1936/37 würden über 
254.000 Tonnen Weizen und 104.000 Tonnen Roggen ver
arbeitet. Die Mehrzahl der Mühlen sind Kleinbetriebe mit 
einer täglichen Kapazität unter 15 Doppelzentner. Die 
großen Handelsmühlen, die zuletzt rund zwei Drittel der 
Gesamtmahlung vorgenommen haben, liegen hauptsächlich 
im Süden und Westen des Landes. — Die Genußmittel
industrie ist mit einem großen Unternehmen in Preßburg 
und einer (auch exportierenden) Schokoladefabrik in Tyrnau 
vertreten. Je ein Unternehmen in Neusohl und Priwitz ver
arbeiten heimisches Obst zu Marmelade und Obstkonserven. 

Die Bauindustrie gilt als sehr leistungsfähig. Unter 
den Ziegeleien befinden sich Großbetriebe in Bösing, Sucany 
und Neusohl. Die bisher in Hnusta betriebene Erzeugung 
feuerfester Ziegel mußte infolge der Abtretung der in den 
Ausläufern des Erzgebirges gelegenen Magnesitlager an 
Ungarn stark eingeschränkt werden. Die Feinkeramik (in 
Preßburg, Tyrnau, Modern und Kremnitz) beschäftigt sich 
mit der Herstellung von Töpferwaren nach volkstümlichen 
Vorbildern. Von der großen Anzahl von Kalkbrennereien 
können nur wenige als Fabriken angesprochen werden; 
diese liegen in Theben-Neudorf, Lietavskä-Lücka und 
Ladce. Die vier Portlandzementfabriken in Lietavskä-
Lücka, Ladce, Hornie Srnie und Stampfen haben eine 
Gesamtkapazität von über 500.000 Tonnen, die gegenwärtig 
nur zu zwei Dritteln ausgenützt wird. Der Inlandsbedarf 
beträgt knapp 200.000 Tonnen. Die Ausfuhr richtet sich 
hauptsächlich nach Deutschland und dem Protektorat. Die 
Asb estschief er f ab riken von Puchov und Neutra verarbeiten 
das in den Asbestgruben bei Dobschau gewonnene Material 
hauptsächlich für die Ausfuhr. 

Die Hüttenindustrie leidet an dem Mangel an inländi
schem Hüttenkoks. Es kann daher nur ein geringer Teil 
der gewonnenen Eisenerze (etwa 12 v. H.) im Inland — in 
der Hochofenanlage von Theißholz (Tisovec) — verhüttet 
werden. Der größte Teil der Eisenerze wird nach Ungarn 
und dem Protektorat (Witkowitz) ausgeführt. Sie gelangen 
dann vielfach als Profileisen, Draht, Blech und sonstiges 
Halbzeug wieder zur Einfuhr. Die Aufnahme der Eisenerz
verhüttung in größerem Umfang gilt wegen der dadurch 
notwendig werdenden Einfuhr von Koks als unzweckmäßig; 
infolgedessen ist auch eine wesentliche Steigerung der Er
zeugung von Halbzeug, Walzdraht und Blech wenig wahr
scheinlich. Die übrigen Erze werden in heimischen Hütten 

1 B ) Von den im Jahre 1940 erzeugten 207.205 Hekto
liter absoluten Spiritus wurden 55.473 Hektoliter für Trink
zwecke, 2.9S9 Hektoliter für die Essigerzeugung, 14.005 

Hektoliter für Brennzwecke, 782 Hektoliter für wissen
schaftliche Zwecke, 56-790 Hektoliter als Treibstoff ver
wandt und 77.166 Hektoliter ausgeführt. 

verarbeitet, so die Kupfererze in Vajskova (teilweise wer
den sie auch in Neusohl elektrolytisch verarbeitet 1 7), Eisen
kies und Pyrit in den Krompacher Kupferwerken, Antimon
erz in Vajskova (früher auch in dem an Ungarn gefallenen 
Hüttenwerk in Csucsom) und die Edelmetallerze in Köller
bach, Schemnitz und Kremnitz. 

Das Erzeugungsprogramm der metallverarbeitenden 
Industrie ist nicht sehr umfangreich, die Eisen- und Metall
warenherstellung beschränkt sich auf die Erzeugung von 
Geschirr, Haus- und Küchengeräten, Werkzeugen, Röhren, 
Eisenmöbeln usw. Die bedeutendsten Unternehmungen 
befinden sich in Prackendorf (Prakovce [Spezialstäbe, 
Werkzeuge, Eisenguß]), Podbrezova (Rohren, Bleche, 
Stahl und Grauguß, Emailgeschirr) und Tyrnau (Eisen-
und Kupferdraht, Blech- und Gußwaren). Einige Fertig
waren (Drahtwaren, Radiatoren, Öfen und Herde, Guß
waren, Blechgeschirr, Krampen, Hauen, leonische Waren) 
werden (meist um Preßburg) über den Eigenbedarf hinaus 
erzeugt und ausgeführt, andere Waren, wie nahtlose Rohre, 
Armaturen, Kugellager, Bohrer, Stanzen, Nadeln, Federn, 
Schlösser, Aluminiumwaren usw., werden überhaupt nicht 
erzeugt und müssen eingeführt werden. Eine leistungsfähige 
Maschinenindustrie ist nicht vorhanden. Abgesehen von 
einigen kleineren Unternehmungen (z. B. beschäftigt sich 
ein Unternehmen in Vyhne mit der Herstellung einiger 
Spezialmaschinen) sind die Hauptzweige, wie der Bau von 
Landmaschinen, Motoren, Fahrzeugen und Werkzeug
maschinen usw., nicht vertreten. Auch fehlt die Automobil-, 
Fahrrad-, Lokomotiv- und Waggonindustrie vollkommen. 
Die Rohmetalleinfuhr hat einen Wert von jährlich zirka 
130 Millionen Ks. 

Die Elektroindustrie ist mit zwei großen Unter
nehmungen in Preßburg vertreten. Das eine Unternehmen 
deckt nicht nur den slowakischen Bedarf an Kabeln aller 
Art, Leitungs- und Isolierrohren sowie Preßwaren für 
elektrotechnische Zwecke, wie Radiokasten, Telephon
bestandteile usw., sondern führt den überwiegenden Teil 
seiner Produktion aus. Bei dem anderen Betrieb handelt 
es sich um eine Glühlampenfabrik mit einer jährlichen 
Erzeugungskapazität von rund 1 Million Glühlampen aller 
Art ; auch diese' Fabrik ist mit dem überwiegenden Teil 
ihrer Produktion auf den Export angewiesen. Es fehlt 
dagegen die Erzeugung von Schwachstromapparaten, Heiz-
und Kochapparaten sowie Akkumulatoren. 

Die chemische Industrie verfügt über eine Reihe von 
Großbetrieben, -die Sprengstoffe, Zündhölzer, Schwer
chemikalien, Leim und Kunstdünger erzeugen. Drei große 
Fabriken in Preßburg, Sillein und Kostolany beschäftigen 
sich mit der Herstellung von Schwefelsäure und Super-
phosphat. Mit Rücksicht auf den Verlust bedeutender Anbau
flächen an Ungarn übersteigt die Erzeugung von phosphor-
haltigen Düngemitteln derzeit den Inlandsbedarf. Dem 
Mangel an sonstigem Kunstdünger soll durch die Errich
tung einer Stickstoffabrik in der Nähe von Priwitz be
gegnet werden. In Preßburg werden Arzneiwaren, in Ko-
seca, Schmöllnitz und Preßburg Farben und Lacke herge-

1 7 ) Im Jahre 1939 wurden 1.615 Tonnen Schwarz
kupfer, 1-018 Tonnen Elektrolytkupfer, 186 Tonnen Kupfer
vitriol erzeugt. Die Erzeugung hat sich gegenüber 1938 
um rund 50 v. H. vermehrt und wird weiter gesteigert. Die 
Elektrolytkupferproduktion erreichte im Jahre 1940 bereits 
2.425 Tonnen. 

9 
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stellt; Zündholz f ab riken befinden sich in Neusohl, Rosen
berg und Sillein; ihre Erzeugung übersteigt den Inlands
bedarf um ein Vielfaches. Neben zwei großen Mineralöl-
raffinerien in Preßburg und Dubova, die teils inländisches 
Rohöl aus Gbely, vorwiegend aber rumänisches Rohöl ver
arbeiten, beschäftigen sich zwei kleinere Raffinerien in 
Sillein und Preßburg außer mit der Raffination von Rohöl 
auch mit der Herstellung von Dachpappen und Straßen-
i Imprägnierungsmitteln. 

Die Glasindustrie stellt in mehreren Glashütten 
(Nemsova, Utekäc, Katarinskä Huta, Lednicke Rovne und 
Maria Huta) Hohlglas her. Ihre Erzeugung ist zu 98 v. H. 
auf den Absatz im Ausland angewiesen. 

Die Textilindustrie ist hauptsächlich in Preßburg 
und im Westen des Landes gut entwickelt und verfügt dort 
über anselmliche Großbetriebe. Die Baumwollindustrie ist 
in Preßburg durch zwei große Werke, in Rosenberg durch 
ein Unternehmen vertreten 1 8). Nur ein geringer Teil der Er
zeugung kann im Inland abgesetzt werden. Die Woll
industrie 1 0) verfügt über zwei Tuchfabriken in Sillein 
und je eine in Trentschin und Rajec, die Herren- und 
Damenkleiderstoffe, Militärstoffe, Decken und Teppiche 
herstellen. Leinenweberei findet sich in Preßburg (Schläuche, 
Gurte, Piachen usw.) und in Käsmark (Leinengewebe). 
Der Bedarf an HanL und Flachsgarnen für die Schlauch
weberei (Spezialgarne) muß zur Gänze durch Einfuhr 
gedeckt werden. In Preßburg besteht eine größere Hanf
spinnerei und Seil waren f ab rik sowie eine Wachstuchfabrik, 
die fast ausschließlich (zu 95 v. H.) für die Ausfuhr arbeitet. 
Drei größere Kunstseidenfabriken sind in Preßburg, 
Senica und Botzdorf (Batisovce); auch ihre Erzeugung 
übersteigt wesentlich den derzeitigen Inlandsbedarf. Wirk
warenfabriken befinden sich in St. Martin, Preßburg und 
Bosany. Obwohl einzelne Zweige der Textilindustrie 
sehr hohe Ausfuhrüberschüsse bereitzustellen vermögen, 
wird der Inlandsbedarf an Textilien nicht gedeckt, da eine 
beträchtliche Reihe von Waren überhaupt nicht hergestellt 
werden. Neben der industriellen Verarbeitung ist auch die 
bäuerliche Hausindustrie, die vorzüglich in den Kreisen 
Modern, Tyrnau und Pistyan zu finden ist und vor allem 
Trachtenartikel (Stickereien) herstellt, gut entwickelt. 

Der Ezeugung von Leder und Lederwaren dienen 
mehrere kleine Unternehmen in Lipt. Sv. Mikulas, Bosany, 
Velkä Bytca und Preßburg. Hervorzuheben ist die neue 
Schuhfabrik der slowakischen Bata A. G. in Simonovany, 
die über 2500 Arbeiter beschäftigt und mit einer täglichen 

i a ) Infolge Rohstoffmangels waren diese Unternehmen 
in den letzten Monaten gezwungen, ihren Betrieb vorüber
gehend stillzulegen. Die "Rosenberger Textilfabrik hat auf 
Grund einer slowakisch-russischen Vereinbarung zirka 3.000 

Tonnen Baumwolle zur Lohnverspinnung erhalten. 

1 0 ) Die Versorgung mit inländischer Rohwolle ist un
zureichend, da in der Slowakei hauptsächlich grobe Wolle 
gewonnen wird, die sich nur als Beimischung für Kleider
stoffe eignet. Der Hauptteil der Wolle muß dahdr einge
führt werden. Die slowakische Regierung ist bemüht, durch 
die Organisierung des Wolleinkaufes und Festlegung von 
Ubernahmepreisen (nach Qualitätsgraden gestaffelt) die 
Züchter zur Erzeugung besserer Wollsorten anzuregen, um 
auf diese Weise neben einer Erhöhung des gesamten Anfalls 
an heimischer Wolle auch eine Besserung ihrer Qualität 
zu erzielen. 

Erzeugung von 12.000 Paar Schuhen aller Art in der Lage 
ist, einen großen Teil des inländischen Schuhbedarfes zu 
befriedigen. Ihren Rohstoffbedarf deckt sie größtenteils im 
Inland. 

Der Mangel an Kohle verweist die slowakische Ener
giewirtschaft auf die bessere Ausnutzung der reichlich vor
handenen Wasserkräfte durch den Bau von Wasserkraft
anlagen. Derzeit sind neben verschiedenen Dampfelektrizi-
tatswerken vier größere Wasserkraftzentralen (in Ladce, 
Kremnitz, Altgebirg [Stare Hory] und Jelenetz) und viele 
kleine Elektrizitätswerke mit Wasserkraftanlagen, Im gan
zen etwa 120 Elektrizitätswerke, in Betrieb; hievon haben 
fünf Werke eine Kapazität von mehr als 10.000 Kilowatt. 
Zur Ergänzung wird die Errichtung von mehreren neuen 
Werken geplant, von welchen bereits zwei im Bau sind, 
und zwar in Illau (Ilava) und Dubnitza, die jedes eine 
Leistungsfähigkeit von 14.000 Kilowatt haben werden. 
Weitere Kraftanlagen in Dobschau, Üstie nad Oravom und 
am Fluß Hornäd stehen in Vorbereitung. Während im Jahre 
1914 erst 73 slowakische Gemeinden mit 16.C00 Konsumen
ten elektrischen Strom bezogen haben, waren Ende des 
Jahres 1940 zirka 850 Gemeinden mit 175.000 Konsumenten, 
d. s. ungefähr 31 v. H. der Städte und Gemeinden, mit 
elektrischem Strom versorgt. Auf jeden Einwohner der 
Slowakei entfallen zur Zeit 180 Kilowatt elektrische 
Energie 2 0). Der jährliche Gesamtverbrauch wird auf 
450 Millionen Kilowatt geschätzt. Die Westslowakei 
ist fast ganz elektrifiziert, hingegen weisen die nördlichen 
und östlichen Teile des Landes noch Bezirke auf, die von 
der Elektrifizierung nahezu unberührt sind. 

A u ß e n w i r t s cha f t 
N a c h der K o n s o l i d i e r u n g des neuen Staats

wesens beginnt sich die Struktur der s lowakischen 

Zahlungsbi lanz al lmählich abzuzeichnen. Über die 

Höhe der Öffentlichen und privaten Auslands schul

den ist nichts E n d g ü l t i g e s bekannt; auch ist noch 

offen, ob die S l o w a k e i einen T e i l des Dienstes der 

ausländischen Anle ihen des ehemaligen tschecho

slowakischen Staatsgebi ldes auf sich nehmen w i r d 2 1 ) . 

Im ganzen darf man annehmen, daß die aus

w ä r t i g e n Verbindl ichkeiten aus anderen als H a n 

delsgeschäften verhäl tnismäßig ger ing sind. Anderer

seits hat die S lowakei w e n i g A u s s i c h t — v o n 

den etwaigen Uberschüssen des Güteraustausches 

abgesehen — laufend größere ausländische Gut-

s a ) Demgegenüber wurden in Ungarn im Jahre 1938 
je Kopf der Bevölkerung 139 Kilowatt erzeugt. 

a i ) Eine Aufteilung der Schulden wurde im März 1940 
versucht. Damals wurde bekannt, daß die ehemalige Tsche
choslowakische Republik 8 Milliarden Kc äußere Schulden 
hatte. Nach einer Schätzung sollten davon 3 bis 4Y1 Milliar
den Kc auf die Slowakei entfallen, wobei unklar blieb, ob 
die auf die nunmehr ungarischen Gebietsteile entfallende 
Quote in diesem Betrage enthalten ist. Der slowakische 
Staat hat im Frühjahr 1940 einen provisorischen Zinsen
dienst dieser Anleihen aufgenommen, ihn jedoch am 15. Sep
tember 1940 wieder eingestellt. Zur endgültigen Klärung 
werden noch Verhandlungen, besonders mit Deutschland, 
notwendig sein. 



haben z u erwerben. Die früher erheblichen, in den 

letzten Jahren aber zurückgegangenen Rimessen 

ausgewanderter Slowaken (besonders aus den V e r 

einigten Staaten von A m e r i k a ) dürften sich durch 

die zunehmende R ü c k w a n d e r u n g al lmählich weiter 

vermindern. D a g e g e n werden vermutl ich die Einnah

men aus dem Eisenbahntransitverkehr durch die 

S lowakei g r ö ß e r sein als diejenigen Verpfl ichtungen, 

die aus der Inanspruchnahme ausländischer V e r -

kehrsdienstleistungen durch slowakische Unterneh

mer entstehen. E i n wicht iger Akt ivposten dürfte der 

Zahlungsbi lanz schließlich — nach einer A n l a u f s z e i t 

von mehreren Jahren — aus dem Fremdenverkehr 

erwachsen, für dessen E n t w i c k l u n g sehr günst ige 

V o r a u s s e t z u n g e n (Touris t ik , Wintersport , H e i l 

bäder) bestehen. 

Im wesentlichen aber bleibt die S lowakei darauf 

angewiesen, ihre Gütereinfuhr mit der eigenen A u s 

fuhr zu bezahlen, d. h. die Handelsbilanz akt iv zu 

gestalten oder sie zumindest auszugleichen. D i e struk

turellen V o r a u s s e t z u n g e n dafür sind günst ig . I m 

tschechoslowakischen Staatsverband fiel der S l o w a k e i 

die Rol le zu, dem tschechischen Landestei l landwirt

schaftliche und mineralische Rohstoffe , H a l b f a b r i 

kate und Lebensmitte l z u liefern. D a d u r c h bekam sie 

in diesen E r z e u g u n g s z w e i g e n den Charakter eines 

ausgesprochenen Uberschußgebietes, der ihr nunmehr 

für den A u s g l e i c h der eigenen Handelsbi lanz zugute ' 

kommt. T r o t z erheblicher V e r l u s t e guter Getreide

böden an U n g a r n kann die s lowakische L a n d w i r t 

schaft zumindest in guten Erntejahren die Selbst

v e r s o r g u n g des L a n d e s mit Getreide sicherstellen. 

Zuschußbedürf t ig ist sie nur hinsichtlich der Fut ter-

mit te lversorgung und des Fettverbrauches der B e 

vö lkerung (Schweinefleisch und S c h w e i n e f e t t ) ; da

gegen kann die L a n d w i r t s c h a f t einige besonders im 

Reich begehrte Erzeugnisse (Rinder, K ä l b e r , Pferde , 

Braugerste , Spir i tus , Obst , Gemüse u. a.) in M e n g e n 

ausführen, die z w a r für die D e c k u n g des deutschen 

Bedarfes größenordnungsmäßig keine besondere 

Rol le spielen, für den A u s g l e i c h der s lowakischen 

Handelsbi lanz aber s tark ins Gewicht fallen. A u c h 

die großen Anstrengungen z u m A u f b a u einer lei

stungsfähigen Molkereiwirtschaft , für die g ü n - ' 

stige V o r b e d i n g u n g e n bestehen, werden in erster 

L i n i e mit dem Ziel unternommen, eine A u s f u h r v o n 

Molkereiprodukten (besonders nach Deutschland) in 

Gang zu bringen. 

Im Gegensatz zur L a n d w i r t s c h a f t leistet die 

Forstwir tschaf t ihren sehr bedeutsamen B e i t r a g z u r 

A u s f u h r , fast v ö l l i g ohne laufende Einfuhren zu ver

ursachen. W i e aus den vorangegangenen Abschnit ten 

über Forstwir tschaf t und Holz industr ie hervorgeht , 

bestreitet die A u s f u h r von H o l z und H o l z e r z e u g n i s 

sen 30 bis 35 v . H . der Gesamtausfuhr. D i e gegen

w ä r t i g e E r z e u g u n g findet nur zu 20 v. H . ihren A b 

satz im Inland, und die Papier industr ie kann 

75 v. H . ihrer E r z e u g u n g im A u s l a n d absetzen. D e r 

U m s t a n d , daß die E r z e u g u n g s k a p a z i t ä t eines Indu

str iezweiges den Inlandsbedarf um ein Vie l faches 

übersteigt , ohne daß dieser Z w e i g zunächst über ein

gespielte Absatzbez iehungen im A u s l a n d ver fügt , ist 

auch für eine Reihe anderer Industr iezweige (so 

z . B. für die Zementindustrie) charakteristisch. T e i l 

weise werden diese Uberschüsse al lerdings ohne 

weiteres — wie im früheren tschechoslowakischen 

Binnenverkehr — jetzt in erster L i n i e im Protek

torat A u f n a h m e finden. D i e Auss ichten des A n t i m o n 

bergbaues sind in letzter Zei t durch neu entdeckte 

V o r k o m m e n ganz außerordentl ich verbessert worden, 

und die A u s f u h r v o n ' Bergbauprodukten dürfte da

durch um einen neuen großen Posten erweitert 

werden. 

Diesen beträchtlichen Ausfuhrmögl ichkei ten 

steht ein v ie l fä l t iger Einfuhrbedarf an Industrie

waren gegenüber, wobei festzuhalten ist, daß auch in 

. jenen Industr iezweigen, die in der E r z e u g u n g s - und 

Beschäft igtenstat ist ik mit beachtlichen Ante i len g e 

nannt werden, oft nur eine einzige Sparte 

mit mehreren großen modernen Betrieben ver

treten ist, während -andere Sparten desselben Z w e i 

ges im L a n d e überhaupt noch nicht exist ieren. In 

dem Bestreben, diese Industriewareneinfuhr durch 

starke Eigenindustr ia l i s ierung einzudämmen, hat 

sich die s lowakische Wirtschaftspol i t ik Reserve auf

erlegt und z w a r in erster L i n i e , weil die eigene N e u 

industr ia l is ierung eine stärkere E r h ö h u n g nicht nur 

der Investit ionsgüter- , sondern auch der R o h - und 

Kraf ts tof fe infuhr z u r V o r a u s s e t z u n g hat. D i e S lo

wakei ist in b e z u g auf Steinkohle, K o k s und Minera l 

öle g a n z auf die Zufuhr aus dem A u s l a n d angewie

sen; es ist dies einer der Gründe, w a r u m sie nach 

ihrer V e r s e l b s t ä n d i g u n g darauf verzichtet hat, die 

V e r h ü t t u n g ihrer E isenerzerzeugung selbst in die 

H a n d zu nehmen. D a s Industr ia l is ierungsprogramm 

geht daher mit V o r s i c h t zu W e r k e und beschränkt 

sich auf Z w e i g e , die das augenblickl ich erreichte 

Gleichgewicht der Handelsbi lanz zunächst nicht 

wesentl ich verändern. Bestärkt w i r d die S l o w a k e i in 

dieser P o l i t i k durch die enge Anlehnung an Deutsch

land, die ihr laufend im T a u s c h gegen die eigenen 

Ausfuhrerzeugnisse eine ausreichende Industrie

w a r e n v e r s o r g u n g sichert. ' 

Im ersten Jahr der Selbständigkeit der S l o w a k i 

schen Republ ik , dem Wirtschafts jahr vom 1. A p r i l 

1939 bis 3 1 . M ä r z 1940, wies der Außenhandel einen 

9* 
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Die Eisenbahnen 

D i e S l o w a k e i ver fügt — vergl ichen mit den -

übrigen A g r a r s t a a t e n des Donauraumes — über ein 

verhäl tn ismäßig entwickeltes Eisenbahnwesen. Z u 

Beginn des Jahres 3941 hatten die s lowakischen 

Eisenbahnen eine Gesamtstreckenlänge v o n 2545 

Ki lometer , d a v o n sind rund 1400 K i l o m e t e r H a u p t 

bahnen und 1100 Ki lometer Nebenbahnen. 435 K i l o 

meter sind z w e i g l e i s i g ausgebaut, 62 K i l o m e t e r des 

s lowakischen Eisenbahnnetzes schmalspurig. Bei 

einer Streckenlänge des gesamten Eisenbahn

netzes von 2545 K i l o m e t e r entfallen auf 100 Q u a 

dratki lometer 6'6g K i l o m e t e r und auf 1000 E i n 

wohner 9-46 K i l o m e t e r Eisenbahnstrecke, während 

beispielsweise die gleichen Verhäl tniszahlen in B u l 

garien nur 3-3 Ki lometer b z w . 5-5 K i l o m e t e r (1937) 

und in R u m ä n i e n nur 3-8 K i l o m e t e r b z w . 5-8 K i l o 

meter ( 1937) betragen. Dieser E n t w i c k l u n g s v o r -

Slowakische Eisenbahnen 

Länge in km 

S t a a t s 
b a h n e n 

P r i v a t 
b a h n e n 

( A k t . - G e s . ) 
I n s g e s a m t 

N e b e n b a h n e n ( ö r t l i c h e ) . . . . 

I n s g e s a m t . 

880 
378 

32 

5 ° 7 
7 1 8 

30 

1.387 
1.096 

62 
N e b e n b a h n e n ( ö r t l i c h e ) . . . . 

I n s g e s a m t . 1.290 1.255 2-545 

Sprung erklärt sich einmal daraus, daß die S lowakei 

ein D u r c h z u g s l a n d zwischen Mit te l - und Südost

europa ist, an dessen V e r k e h r daher schon frühzei t ig 

zwischenstaatl iches Interesse erwachte, z u m anderen 

aus der wechselvollen Eisenbahnbaupoli t ik , die sich 
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aus der verschiedenen politischen Zugehörigkei t des 

Staatsgebietes seit Beginn des Eisenbahnzeitalters 

ergab. Solange das heutige s lowakische Staatsgebiet 

der österreichisch-ungarischen Monarchie angehörte, 

strebte die L i n i e n f ü h r u n g radial nach dem Zentrum 

Budapest und — w e n n auch weniger stark — nach 

P r e ß b u r g und W i e n . Im ganzen ü b e r w o g daher 

eine nordsüdliche Ausbaur ichtung. D i e stärkste wir t 

schaftliche Bedeutung erlangten sehr bald die aus 

dem heutigen Generalgouvernement und aus Böhmen-

Mähren kommende Strecke von O d e r b e r g — C a d c a — 

Si l le in durch das W a a g t a l nach Budapest und P r e ß 

b u r g sowie die v o n S i l l e i n — R u t t k a durch die mittlere 

S lowakei über K r e m n i t z nach Budapest führende 

L i n i e . D i e v o n O d e r b e r g in westöstl icher R i c h t u n g 

nach K a s c h a u führende Bahn diente vornehmlich dem 

zwischenstaatl ichen Durchgangsverkehr . B i s zum Zu

sammenbruch der österreichisch-ungarischen Mon

archie v o l l z o g sich der weitere A u s b a u weiterhin 

vor al lem in nordsüdlicher Richtung. Dies änderte 

sich mit einem Schlag , als die S lowakei nach dem 

W e l t k r i e g in das tschechoslowakische Staatsgebilde 

eingeschlossen wurde. D a s einseitig von P r a g aus 

geleitete Staatswesen hatte ein Interesse an der V e r 

besserung der westöstl ichen V e r k e h r s w e g e . E s wur

den infolgedessen sowohl neue Verbindungen zwi

schen Mähren und der S lowakei geschaffen als auch 

die mittel- und ostslowakischen Gebiete — unter 

U b e r w i n d u n g bedeutender natürlicher Hindernisse — 

von Westen her dem Eisenbahnverkehr erschlossen. 

mer zu finden. D i e Zahlen lassen erkennen, daß bis

her fast ausschließlich der deutsche Handelspartner 

die S t r u k t u r des s lowakischen Außenhandels be

stimmt. D a r a n dürfte sich unter den genannten U m 

ständen auch nichts ändern, denn die A n p a s s u n g des 

s lowakischen E r z e u g u n g s p r o g r a m m s an die deut

schen Bedürfnisse ist die V o r a u s s e t z u n g für die 

N u t z b a r m a c h u n g aller jener Ausfuhrüberschüsse, die 

auf die angedeutete W e i s e durch den Zerfal l des 

tschechoslowakischen Staates entstanden sind. 

Deutschland ist — da es ständig ein Vie l faches der 

von der S lowakei bereitstellbaren Ausführmengen be

nötigt — jederzeit in der L a g e und bereit, alle 

diese Überschüsse aufzunehmen. A u f der anderen 

Seite hat Deutschland — gerade unter den erschwer

ten Be di ngu nge n der augenblicklichen K r i e g s w i r t 

schaft —• bewiesen, daß es den Einfuhrbedarf der 

s lowakischen V o l k s w i r t s c h a f t an Industriegütern 

immer mühelos zu befriedigen vermag. 

Gesamtumsatz von über 4 Mi l l iarden K s auf. 

D a v o n entfielen 2 1 7 8 Mil l ionen K s auf die E i n 

fuhr und 2595 Mil l ionen K s auf die A u s f u h r . 

E s ergab sich somit ein A k t i v s a l d o von 4 1 7 Mi l l io

nen K s . Im Kalender jahr 1940 betrug die A u s f u h r 

2S74 Mil l ionen K s und die E i n f u h r 2705 Mil l io

nen K s . D e r A k t i v s a l d o betrug 169 Mil l ionen K s . D i e 

A u s f u h r e n nahm zu rund 80 v. I i . das Großdeutsche 

R e i c h einschließlich des Protektorats ( 1 4 v. I i . ) und 

des Generalgouvernements ( r v . H.) ab. D i e Schweiz 

w a r mit 11 v. H . , Belgien mit 2*9 v . H . , das ehe

mal ige Jugos lawien mit 2 7 v. I i . , I tal ien mit 

2-o v. H . , H o l l a n d mit 1-3 v. H . und U n g a r n mit 

0-2 v. H . betei l igt . A u s den W e r t z i f f e n i ist zu er

sehen, daß die s lowakische A u s f u h r w i r t s c h a f t im 

zwischenstaatl ichen A n g e b o t immer nur mit ver

häl tn ismäßig kleinen Mengen auftreten kann. U m so 

wicht iger w i r d es für die s lowakische Handelspol i t ik , 

für den A b s a t z dieser Mengen regelmäßig A b n e h -
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D i e S lowakei ver fügt daher heute über eine A n z a h l 

le istungsfähiger L in ien sowohl in der N o r d s ü d - als 

auch in der Ostwestr ichtung. 

S t r e c k e n n e t z 
D i e vom Reich ( B e r l i n — B r e s l a u ) und v o m Ge

neralgouvernement ( W a r s c h a u ) über Cadca und Si l 

lein durch das T a l der W a a g nach Leopoldstadt und 

Gän (Landesgrenze) führende zweig le i s ige Bahn ist 

die bedeutendste der v o n N o r d e n nach Süden ver lau

fenden Strecken. A u f der bisher eingleisigen V e r b i n 

dungsl inie P r e ß b u r g — L e o p o l d s t a d t w i r d z u r Zei t auf 

der Te i l s t recke R a t z e r s d o r f — L e o p o l d s t a d t ein z w e i 

tes Gleis angelegt und so der Donauhafen P r e ß b ü r g 

mit einer le istungsfähigen L i n i e an die durch das 

slowakische Industriegebiet im W a a g t a l führende 

Bahn angeschlossen. In nordsüdlicher R i c h t u n g ver

läuft auch die aus Böhmen-Mähren kommende zwei

gle is ige Strecke über B r o d s k e — K u t t i nach T h e b e n -

Neudorf , w o sie A n s c h l u ß an die Strecke W i e n — 

P r e ß b u r g — L a n d s c h ü t z — B u d a p e s t gewinnt . 

D i e bedeutendste der von Westen nach Osten 

führenden L i n i e n ist die K a s c h a u - O d e r b e r g e r E isen

bahn. D e r B a u eines zweiten Gleises auf der von 

Sil lein ab eingleisigen Strecke w u r d e von dem 

tschechoslowakischen Staat begonnen, die S lowakei 

führte den U m b a u weiter und stellte ihn 1939 auf 

den Tei l s t recken S i l l e i n — R u t t k a und T s c h i r m (Strba) 

— D e u t s c h e n d o r f (Poprad) fert ig. D i e restlichen T e i l 

strecken befinden sich im Bau. D i e L i n i e C a d c a — 

S i l l e i n — R u t t k a — - O b e r s t u b e n — A l t s o h l — T o m ä s o v c e 

— B u d a p e s t ist angesichts der neuen geographischen 

Gesamtstruktur des L a n d e s in ihrer nordwest

südöstlichen R i c h t u n g verkehrsgeographisch heute 

eher der westöst l ich verlaufenden Grundrichtung zu

zurechnen. Sie hat in den Jahren nach 1 9 1 8 viel 

von ihrer früheren Bedeutung verloren. D i e 

Strecke C i r c — P r e s c h a u , von w o nach Bartfeld 

(Bardejov) im N o r d e n der Osts lowakei eine Stich

bahn führt, schließt bei K y s a k an die K a s c h a u - O d e r 

berger Eisenbahn an. S ie erschließt gemeinsam mit 

der v o n Medzi laborce über H o m e n a u — B ä n o v c e 

kommenden Bahn mit A n s c h l u ß an die K a s c h a u -

Oderberger Eisenbahn an der Grenze bei K u z m i c e 

die O s t s l o w a k e i . M i t dem vom slowakischen V e r -
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kehrsminister ium geplanten und im Juni 1939 in 

A n g r i f f genommenen Neubau einer ostslowakischen 

Westost strecke bi lden die beiden letztgenannten 

Strecken die V e r k e h r s g r u n d l a g e für die beabsichtigte 

wirtschaft l iche Erschl ießung der Osts lowakei . Im 

Süden verläuft von P r e ß b u r g über L e o p o l d s t a d t — 

K o z ä r o v c e — A l t s o h l — C e r v e n a Skala nach M a r g e -

cany eine weitere Westoststrecke (parallel zur 

K a s c h a u - O d e r b e r g e r Eisenbahn) , mit der sie in 

M a r g e c a n y zusammentri f f t . Sie verbindet die wald

reichen Gebiete der mittleren und östlichen S l o w a k e i 

mit P r e ß b u r g . 

A u s b a u u n d R a t i o n a l i s i e r u n g 

D e r slowakischen Verkehrspol i t ik erwächst die 

A u f g a b e , aus diesem E r b e eine neue, der wirtschaft

lichen E n t w i c k l u n g Rechnung tragende Verkehrse in

heit zu schaffen. D a sich der S lowakei auf Grund 

ihres Reichtums an Naturschönheiten auch günst ige 

Auss ichten als Reiseland eröffnen, w i r d die V e r 

kehrspolit ik dabei neben erzeugungswirtschaft l ichen 

auch Gesichtspunkte des Dienst le is tungsgewerbes 

(Fremdenverkehr usw.) in Rechnung setzen. M i t der 

Inbetriebnahme' der aufgezählten Hauptl inien ist der 

A u f b a u des s lowakischen Eisenbahnnetzes im wesent

lichen abgeschlossen. N u r einem einzigen geplanten 

N e u b a u kann — da er die Bedeutung der S l o w a k e i 

als Verkehrsdurchzugs land weiter erhöht — eine 

grundsätzl iche Verkehrs strukturelle Bedeutung bei

gemessen werden, nämlich dem" B a u einer L i n i e , die 

v o n Budapest unter B e n u t z u n g schon bestehender 

Strecken nach Neusohl , v o n dort anschließend an die 

v o n Rosenberg (nach K o r y t n i c a ) ausgehende Schmal

spurbahn nach K r a k a u führen und so eine direkte 

V e r b i n d u n g des südosteuropäischen R a u m e s mit 

dem Generalgouvernement herstellen soll. 

I m übrigen aber steht der neue slowakische Staat 

eher vor A u s b a u - als Aufbauaufgaben. Dabei lenkt er 

sein A u g e n m e r k sowohl auf die V e r d i c h t u n g des 

Netzes als auch auf die technische V e r v o l l k o m m n u n g 

des Betriebes auf den bestehenden Linien. D i e V e r 

dichtung des Netzes hat die V e r k n ü p f u n g schon be

stehender Strecken untereinander und die V e r b i n 

dung der bisher noch am wenigsten erschlossenen 

Osts lowakei mit dem west- und mittel s lowakischen 

N e t z zum Zie l . D e r i m Juni 1939 begonnene B a u 

der 52 K i l o m e t e r langen Strecke P r e s c h a u — 

V r a n o v — S t r ä z s k e 1 ) , die die beiden ostslowakischen 

*) Die Strecke wird für eine Höchstgeschwindigkeit 
von 100 Stundenkilometer gebaut. Die Kosten des Baues, 
der innerhalb von drei Jahren fertiggestellt werden soll und 
die Anlage von zwei Tunnels und 17 Viadukten erfordert, 
sind mit 221 Millionen Ks veranschlagt,. 

Nordsüdbahnen miteinander verbinden soll, • hat 

diese E n t w i c k l u n g eingeleitet. Durch die Grenz

z iehung gegen U n g a r n auf Grund des W i e n e r 

Schiedsspruches wurden mehrere nordsüdlich füh

rende Strecken von Lokalbahncharakter zerschnitten, 

so daß zahlreiche Orte den Anschluß an das s lowaki

sche Eisenbahnnetz und die V e r b i n d u n g unterein

ander verloren haben. N u n m e h r sollen diese Orte 

im Anschluß an vorhandene Strecken wieder in das 

Eisenbahnnetz einbezogen werden. D i e Streckenteile 

von T o m ä s o v c e nach V e l k a V e s mit einer L ä n g e 

von 7 Kilometer, und v o n L a s t o v c e nach K u z m i c e 

wurden schon dem V e r k e h r übergeben. D u r c h die 

Herstel lung, einer neuen Verbindungsl inie v o n A l t 

sohl nach Dobschau sollen die südlichen L o k a l 

st recken an das übr ige s lowakische Eisenbahnnetz 

angeschlossen werden. Bei dem bereits in A n g r i f f 

genommenen B a u der Strecke T h e i ß h o l z — G r o ß 

rauschenbach (Revuca) sind infolge des Gebirges 

bedeutende Schwier igkei ten zu überwinden. A u f der 

19-8 K i l o m e t e r langen Strecke ist die E r r i c h t u n g 

von nicht weniger als 47 kleinen und 9 großen 

Brücken und Durchlässen sowie einer A n z a h l T u n 

nels bis zu 2 Ki lometer L ä n g e notwendig. Im A u s 

bau befinden sich ferner die Strecke von L u b e n i k 

nach S iavosovce , die zu den reizvollsten der s lowa

kischen Bahnlinien gehören wird , die Strecken von 

St i tnik nach Niedersa lz ( N i z n a Slana) und von 

K o k a v a nach R i m . Bana. In der W e s t s l o w a k e i w i r d 

eine V e r b i n d u n g zwischen Blasenstein-St. N i k o l a u s 

( P l a v e c k y - S v . M i k u l ä s und Jablonica ausgebaut 

und eine V e r b i n d u n g zwischen B r e z o v a und M y j a v a 

geplant. Z u r weiteren Erschl ießung der Osts lowakei 

ist schließlich der B a u einer Ba h n v o n V r a n o v 

über Stropkov nach Sv idnik beabsichtigt. M i t 

dem B a u der Strecke N e u s o h l — U n t e r s t u b e n wurde 

eine direkte V e r b i n d u n g der östlichen mit der mitt

leren S lowakei hergestellt . Diese 4 4 K i l o m e t e r lange 

Strecke w u r d e a m 19. Dezember 1940 dem V e r k e h r 

übergeben. 

V e r k e h r s l e i s t u n g e n 

. .Die betriebliche Le is tungsste igerung auf den be

stehenden Strecken w i r d ebenfalls energisch in A u 

gri f f genommen. Dabei ist zu berücksichtigen, daß die 

S lowakei einen ausgesprochen gebirgigen Charakter 

besitzt , der sich durch die A b t r e t u n g der Ebenen 

im Süden und Osten des Landes in den Jahren 1938 

und 1939 noch verstärkte. Ü b e r w i e g e n d durch 

Ebenen führt von den bedeutenderen s lowakischen 

Hauptstrecken nur die Strecke von Sil lein durch das 

W a a g t a l nach P r e ß b u r g . D i e übrigen nordsüdlich 

führenden Strecken benutzen hauptsächlich die von 



der N a t u r vorgeschriebenen L in ien durch die T ä l e r 

der s lowakischen B e r g e in die Pannonische Tief

ebene. T r o t z d e m haben alle diese Strecken zahlreiche 

Ste igungen und viele K r ü m m u n g e n und K u n s t 

bauten. Noch größer aber sind diese Schwier igkei ten 

bei den von W e s t e n nach Osten führenden Bahnen. 

D i e bedeutendste v o n ihnen, die K a s c h a u - O d e r 

berger Bahn, folgt z w a r der großen von N a t u r g e 

gebenen Westost l inie , sie hat dabei aber doch be

deutende Ste igungen zu überwinden. Bei den 

übrigen Strecken liegen die Verhäl tn isse noch un

günst iger . Insgesamt weisen von den 2545 K i l o m e t e r 

langen s lowakischen Bahnen 1S00 K i l o m e t e r Stei

g u n g e n von 1 v. T . b is 16 v. T . auf. A u f 35 K i l o 

meter Eisenbahnstrecke entfällt ein T u n n e l mit einer 

durchschnittl ichen L ä n g e von 0-5 Ki lometer , auf je 

30 Ki lometer eine Brücke. A l l e diese U m s t ä n d e 

haben die s lowakischen Eisenbahnen bisher daran 

gehindert, eine den mittel- und westeuropäischen 

Verhältnissen entsprechende Durchschnit tsgeschwin

digkeit zu erzielen, da es trotz der A n l a g e der K u n s t 

bauten nicht mögl ich w a r , den A u s b a u der Strecken 

geradl in ig durchzuführen. A u ß e r d e m w a r der U n t e r 

bau des größten T e i l e s der s lowakischen Eisenbahn

strecken durchaus ungenügend. D i e von der Tschecho

slowakischen R e p u b l i k in A n g r i f f genommenen V e r 

stärkungen des Unterbaues werden von der S l o w a k e i 

fortgesetzt , und auch sonst werden alle A n s t r e n g u n 

gen gemacht, um die Durchschnit tsgeschwindigkei t 

zu erhöhen. H e u t e erreichen Güterzüge eine durch

schnittliche Geschwindigkei t v o n 40 bis 4 5 . Stunden

kilometer, die auf den Nebenbahnen eingesetzten 

M o t o r z ü g e 50 bis 60 Stundenkilometer, Personen

züge 60 bis 65 Stundenkilometer, Schnel lgüterzüge 

70 Stundenki lometer und Schnel lzüge 80 bis 90 

Stundenkilometer. D i e Höchstgeschwindigkei t v o n 

Schnel lzügen auf den Hauptbahnen l iegt .zwischen 

90 und 100 Stundenkilometer. A u f der Strecke P r e ß 

b u r g — L e o p o l d s t a d t — P u c h o v — S i l l e i n und der an

schließenden K a s c h a u - O d e r b e r g e r Eisenbahn w i r d 

durchgehend ein zweites Gleis angelegt und der 

U n t e r b a u für eine zuläss ige Höchstgeschwindigkei t 

v o n 150 Stundenki lometer verstärkt . 

D i e Elektr i f iz ierung der s lowakischen Bahnen 

w u r d e bisher noch nicht ernstlich in E r w ä g u n g g e 

zogen, da durch den A u s b a u der an sich zahlreich 

vorhandenen W a s s e r k r ä f t e erst der bereits vorhan

dene und mit der fortschreitenden Intensiv ierung 

der L a n d w i r t s c h a f t und Industr ia l is ierung w a c h 

sende Bedarf gedeckt werden soll. L e d i g l i c h z w e i 

kurze schmalspurige L o k a l strecken, nämlich i m N o r 

den der östlichen S lowakei die Strecke v o n D e u t 

schendorf über Al tschmecks nach T a t r a - L o m n i t z 

sowie nach. Tschirmersee (Strbske-Pleso) und im 

Wösten die Strecke von T r e n t s c h i n - T e p l a nach 

T r e n t s c h i n - T e p l i t z , die schon während des W e l t 

krieges gebaut w u r d e , werden derzeit elektrisch be

trieben. 

D a s r o l l e n d e M a t e r i a l 

V o m Bestand an rollendem Mater ia l der 

tschechoslowakischen Bahnen sollte die S lowakei 

21-5 v. H . erhalten, bei den Gebietsabtretungen an 

U n g a r n wurden 31*5 v* H . des s lowakischen Antei les 

a m tschechoslowakischen L o k o m o t i v - und W a g e n 

park U n g a r n zugesprochen. D a s rollende Mater ia l 

der s lowakischen Eisenbahnen — g e g e n w ä r t i g e twa 

13.960 G ü t e r w a g e n und 1680 andere W a g e n sowie 

620 L o k o m o t i v e n — w ü r d e z w a r zur B e w ä l t i g u n g 

des laufenden V e r k e h r s ausreichen; da jedoch nicht 

der gesamte Bestand • zur gleichen Zei t zur V e r 

fügung steht, müssen vom A u s l a n d W a g e n ausge

liehen werden. So wurden 1940 im M o n a t durch

schnittlich 7000 eigene und 10.000 fremde W a g e n 

beladen. Die" für die geborgten W a g e n z u entrich

tende Miete schmälert das Betriebsergebnis . D i e 

s lowakische Eisenbahnpol i t ik ist daher bestrebt, 

diesen E n g p a ß zu überwinden und den Bestand an 

rollendem Mater ia l auf eine auch außergewöhnlichen 

A n f o r d e r u n g e n genügende H ö h e zu bringen. I m 

Jahre 1940 w u r d e n 34,180.000 K s für die E r g ä n 

zung des W a g e n p a r k s 1 aufgewendet. 1941 sollen 

20 Personen- und 560 Güterwagen neu eingestellt 

werden. 

B e s i t z s t a n d 

V o n den gesamten slowakischen Eisenbahn

linien sind nur rund die Häl f te , nämlich 1290 

Ki lometer , E i g e n t u m der Staatsbahnen, w ä h r e n d 

die übriger! Strecken 34 privaten Gesellschaften 

gehören. U n t e r den 1255 K i l o m e t e r langen, in P r i 

vatbesi tz befindlichen Strecken, befinden sich • v ier 

Hauptbahnen, deren bedeutendste das s lowakische 

T e i l s t ü c k der K a s c h a u - O d e r b e r g e r Eisenbahn ist. 

D i e übrigen Strecken sind Nebenbahnen v o n ger in

gerer Bedeutung. A u f allen Strecken w i r d der 

Betr ieb v o n den s lowakischen Staatsbahnen durch

geführt . D i e Verstaat l i chung der noch in P r i v a t 

besitz befindlichen L i n i e n als V o r a u s s e t z u n g einer 

einheitlichen Eisenbahnpolit ik, hat in jüngster ' Zeit 

große Fortschr i t te gemacht . E s ist u. a. in aller

nächster Zeit die V e r s t a a t l i c h u n g der K a s c h a u - O d e r 

berger Eisenbahn vorgesehen, an deren Gesamt

strecke die S lowakei mit über 69-6 v. H . betei l igt ist. 

D i e L a g e der s lowakischen Staatsbahnen ist im 

ganzen günst iger als die der Eisenbahnen der anderen 

südöstlichen Donauländer . Bis auf den Mangel an 
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Die Eisenbahnen der Türkei 

In Kle inasien, dem Kernland der modernen 

T ü r k e i , ist der Eisenbahnbau erst während der letz

ten z w a n z i g Jahre energisch in A n g r i f f genommen 

worden. Seitdem aber ist ein Eisenbahnnetz im E n t 

stehen, das nicht nur die T ü r k e i selbst mit ausrei

chenden Schienenverkehrswegen ausstattet, sondern 

auch alle Voraussetzungen für einen günst igen 

D u r c h g a n g s - und Anschlußverkehr auf der Schiene 

zwischen E u r o p a und den L ä n d e r n des V o r d e r e n 

Orients bietet. B i s zum Beginn der R e g i e r u n g A t a 

türks, des Begründers der modernen türkischen Re

publik, h ing die T ü r k e i hinsichtlich der F i n a n z i e r u n g 

des Eisenbahn baues von den europäischen G r o ß 

mächten ab, deren Interessen so verschieden lagen, 

daß eine E i n i g u n g über die einzuschlagende Eisen

bahnpolit ik sowohl untereinander als auch in den 

Verhandlungen mit der P f o r t e auf nicht endenwol

lende Schwier igkei ten stieß. Z u Beginn des Eisen

bahnzeitalters, etwa um die Mitte der dreißiger 

Jahre des 19. Jahrhunderts, w a r E n g l a n d am B a u 

einer Bahn vom Persischen Golf über B a g d a d nach 

Aleppo und Iskenderun (Alexandret te) interessiert, 

und auch der P l a n einer V e r b i n d u n g Istanbuls ( K o n 

stantinopels) mit B a g d a d lag damals noch im eng

lischen K o n z e p t . Dieses Interesse an einer kürzeren 

Landverbändung mit Indien trat jedoch wieder in 

den H i n t e r g r u n d , als sich mit der E r ö f f n u n g des 

Suezkanals der S e e w e g dorthin entscheidend ver

kürzte . D i e T ü r k e i selbst stand bis nach dem K r i m 

kr ieg (1853 bis 1856) diesen Bauprojekten ableh

nend gegenüber. A u f asiatischem Gebiet w u r d e die 

erste türkische Eisenbahnkonzession einer englischen 

Gesellschaft im Jahre 1856 für die Strecke Izmir 

( S m y r n a ) — A y d i n gewährt . Diese Bahn w u r d e zur 

ersten türkischen Eisenbahn überhaupt; ihr folgten 

in der europäischen T ü r k e i die Strecken K o n -

s t a n t z a — C e r n a v o d a im heutigen R u m ä n i e n (1860) 

und Russe ( R u s t s c h u k ) — V a r n a (1866) auf b u l g a r i 

schem G e b i e t 1 ) . 

Vgl. Die Eisenbahnen Rumäniens, in: Monats
berichte des Wiener Instituts für Wirtschaftsforschung, 
14. Jg., Nr. 7/8, S. 121 ff., und Die Eisenbahnen Bulgariens, 
ebda., 14. Jg., Nr. 9/10, S. 358 ff. 

D e r A u s b a u der e u r o p ä i s c h e n A n s c h l u ß b a h n e n 
u n d der a s i a t i s c h e n S t i c h b a h n e n b i s z u m W e l t k r i e g 

Eine wesentliche Verstärkung der türkischen Bau
initiative trat erst mit dem Regierungsantritt des Sultans 
Abdul Aziz (1861 bis 1876) ein, der Reformen nach euro
päischem Muster zugänglich war und die Vorteile eines Aus
baues des türkischen Eisenbahnnetzes im Anschluß an das 
europäische Netz erkannte. 1869 wurde dem aus der Ge
schichte des rumänischen Eisenbahnbaues bekannten Eisen-
balmfinancier Hirsch die Konzession von 2000 Kilometer 
Eisenbahnlinien in der europäischen Türkei erleilt, wobei 
der türkische Staat eine sogenannte Kilonietergarantie — 
eine Brutto -Betrieb seinnahmen garantie je Kilometer unter 
Verpfändung von Staatseinkünften — übernahm und 
dem Erbauer das Recht der Ausgabe von Prämienobigalio-
nen gewährte, die dann später in die bekannten Türkenlose 
umgewandelt wurden. Die Fertigstellung der geplanten 
Bahnbauten zog sich allerdings infolge von Streitigkeiten 
zwischen der Pforte und. den Konzessionären — in türki
schen Regierungskreisen machte sich zeitweilig eine offene 
Gegnerschaft gegen den Bahnbau bemerkbar — und infolge 
eines Staatsbankerotts der Türkei sehr in die Länge, so daß 
erst 1888 der erste Zug.von Wien nach Istanbul geführt 

werden konnte. Immerhin war das unter der Türkenherr
schaft begonnene europäische Eisenbahnnetz im Südosten, 
dessen größter Teil mit der Zeit an Rumänien, Bulgarien 
und Griechenland abgetreten wurde, ziemlich ansehnlich, 
wenn auch Teile dieses Netzes erst von den Nachfolge
staaten der Türkei fertiggestellt wurden. Insgesamt handelte 
es sich dabei um folgende Strecken: die Orientexpreßstrecke 
Istanbul — Uzunköprü — Edirne (Adrianopel) •— Belovo mit 
den Abzweigungen Slatidol (Seimen)—Jambol und Plov-
div (Philippopel)—Jambol, dann die Transbalkaristrecke 
Pythion—Dedeagatscb (Alexandropolis)—Saloniki und die 
Strecken Saloniki—Skoplje (Üsküb)—Mitrovica, Skoplje— 
Zbevac (Sibeftsche) und Saloniki—Verria—Bitolj (Mona-
stir). Verblieben ist der Türkei auf europäischem Gebiet das 
Endstück der Orientexpreßstrecke von Uzunköprü nach 
Istanbul und die im Jahre 1912 eröffnete Zweiglinie zu 
dieser Strecke Alpullu — Kirklareli (Kirkkilisse). Diese 
Strecken gehörten dem türkischen Staat, wurden aber von 
der Orientbahn-Gesellschaft betrieben. 

Im Gegensatz zu den bisherigen Bahnbauten, der 
ersten asiatisch-türkischen Bahn von Izmir nach Aydin und 
der europäisch-türkischen Bahnen, die von ausländischen 
Gesellschaften durchgeführt worden waren, versuchte nun
mehr der türkische Staat auf asiatischem Boden Bahnen 
hi eigener Regie zu bauen. 1871 begann die osmanische 
Regierung mit dem Bau der Strecke Haydarpaija (gegen
über Istanbul)—Izmit (90 Kilometer) und übernahm auch 
nach Fertigstellung selbst den Betrieb. Die Betätigung des 

Jahren so stark zu schaffen gemacht hat. Im übrigen 

w i r d die enge wirtschaft l iche Anlehnung an Deutsch

land z u r E r h ö h u n g der Elast iz i tät des V e r k e h r s 

wesentlich beitragen. 

rol lendem Mater ia l , den es mit diesen teilt, leidet es 

sehr viel w e n i g e r an dem Zurückbleiben des A u s J 

baues des Eisenbahnwesens hinter dem Wirtschaf ts 

wachstum, das den Südostländern in den letzten 
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Staates als Eisenbahnbauunternehmer bewährte sich jedoch 
nicht; nach einer Periode des Stillstandes wurde die Fort
setzung der Strecke über Izmit hinaus wieder einer auslän
dischen, diesmal einer deutschen Gruppe übertragen, die 
auch die Konzession für den Betrieb der ganzen Linie von 
Haydarpa§a an erhielt. Diese Gruppe ging in der 1889 mit 
deutschem Kapital gegründeten Anatolischen Eisenbahn-
Gesellschaft auf. Zunächst entwickelte sich Izmir zum 
Ausgangspunkt einiger Stichbahnen, die vom Meer in 
das Innere Anatoliens vordrangen. Die englische Aydin-
Railway baute ihre Hauptstrecke Izmir—Aydin über 
Sütlac. bis Egridir (469 Kilometer) aus. Dazu traten noch 
einige kleinere Zweiglinien, so daß das Netz dieser Privatbahn 
schließlich eine Länge von 610 Kilometer erreichte. Izmir 
wurde in den neunziger Jahren auch der Ausgangspunkt 
einer zweiten Privatbahn, der Izmir—Turgutlu(Kasaba)-
Anschlußbahn, deren Konzession 1863 ebenfalls eine eng
lische Gesellschaft und dann (1894) der Belgier Georges 
Nagelmackers, der Gründer der Internationalen Schlaf
wagen-Gesellschaft, erwarb. Das Netz dieser Bahn erreichte 
schließlich eine Lange von 703 Kilometer mit der Haupt
strecke Izmir—Manisa (Magnesia)—Bandirma und der Ab
zweigung Manisa—Turgutlu—Afyonkarahisar (späterer An
schluß an die Anatolische bzw. Bagdadbahn). Die 41 Kilo
meter lange freiliegende Stichbahn Mudanya—Bursa (1050 
Millimeter Schmalspur) wurde zunächst vom Staat erbaut, 
verfiel aber wieder und wurde erst 17 Jahre später (1893) 

von einer ausländischen Gesellschaft unter der Führung 
Nagelmackers' wiederhergestellt und in Betrieb genommen. 

Ende der achtziger Jahre wurden in Syrien an fran
zösische Interessenten Baukonzessionen vergeben (Damas-
Hamoh et Prolongements). Sie umfaßten die Strecken: 
Beirut—Damaskus (147 Kilometer, schmalspurig), Damas
kus—-Muserib (100 Kilometer, schmalspurig), Rejak— 
Aleppo (331 Kilometer, davon Horns—Haina—Aleppo nor-
malspurig, Horns—Rejak schmalspurig) und die Strecke 
Horns—Tripolis (102 Kilometer, normalspurig). Eine eigene 
Konzession wurde für die Strecke Jaffa—Jerusalem 
(87 Kilometer) 1888 erteilt, die ebenfalls mit französischem 
Kapital schmalspurig gebaut wurde. Von der türkischen 
Regierung selbst wurde 1900 mit dem Bau der Hedschas-
Bahn begonnen, die T908 fertiggestellt war. Diese entlaug 
der Wüsten-, Handels- und Mekkapilger-Straße gebaute 
normalspurige Bahn verbindet bei einer Länge von 3468 Kilo
meter Damaskus mit Medina und Mekka und besitzt eine 
Abzweigung von Derat nach Haifa. Die Gelder für den 
Bau wurden größtenteils durch freiwillige Spenden der 
ganzen islamischen Welt sowie durch Pflichtzahlungen an
läßlich von Auszeichnungen und Beförderungen aufgebracht. 
Nach ihrer Fertigstellung wurde auch diese Balm als Staats
bahn betrieben. Der Erfolg von Bau und Betrieb ließ kurz 
vor dem Weltkrieg in der Türkei den Gedanken einheit
licher staatlicher Eisenbahnregie wieder erstarken. 

B a u der e r s t e n a s i a t i s c h e n D u r c h g a n g s s t r e c k e 
( B a g d a d b a h n ) 

Hatten sich zunächst an dem B a u v o n Eisen

bahnen in der asiatischen T ü r k e i englische, f ranzösi

sche und später belgische Unternehmen beteiligt," so 

trat im O k t o b e r 18SS eine deutsche Gruppe unter 

der F ü h r u n g der Deutschen Bank in die türkische 

Eisenbahnbaupol i t ik ein, die zunächst die schon er

wähnte, v o m türkischen Staat gebaute und betrie

bene Bahn von Haydarpa^a nach Izmit in eine von 

ihr gegründete Gesellschaft, die Anatolische Bisen

bahn-Gesellschaf t (Societe du Chemin de Fer Otto-

man d'Anatolie) einbrachte. Die treibende K r a f t 

dieser deutschen türkisch-kleinasiatischen Eisenbahn

projekte w a r Georg von Siemens, damals erster 

Direktor der Deutschen Bank. Seine P l ä n e richteten 

sich auf die Erschl ießung Kleiuasiens, die Schaffung 

einer V e r b i n d u n g der europäischen Hauptstädte mit 

B a g d a d und dem Persischen Golf und die Einbezie-

lung Mesopotamiens in den europäischen W i r t 

schafts- und K u l t u r z u s a m m e n h a n g . In der F o l g e 

wurden diese P l ä n e in der internationalen Diskuss ion 

als das deutsche Projekt der Bagdadbahn bezeichnet. 

Zunächst w u r d e v o n der türkischen R e g i e r u n g 

gleichzeit ig mit der Übernahme der erwähnten 

Staatsbahnstrecke die Konzess ion für den B a u einer 

V e r l ä n g e r u n g der Stamm st recke um 4S6 K i l o m e t e r 

— v o n Izmit über Eskifjehir nach A n k a r a — er

worben. D e r B a u dieser Strecke wurde 1892 fert ig

gestellt , und ein Jahr später erhielt die Gesellschaft 

die K o n z e s s i o n für eine weitere, 445 K i l o m e t e r 

lange A n Schluß strecke v o n Eski§ehir über A l a y u n t — 

A f y o n k a r a h i s a r — A k ^ e h i r nach K o n y a , die bereits 

1896 dem V e r k e h r übergeben werden konnte. Diese 

Bahnbauten haben die wirtschaftl iche E n t w i c k l u n g 

Anatol iens sehr gefördert , so daß die für die „ K i l o 

metergarant ien" erhöhten Zehnten für den Getreide

bau leicht hereingebracht werden konnten und noch 

Überschüsse für die Staatskasse übrigblieben. 

M i t dem B a u der eigentlichen Bagdadbahn 

w u r d e nach sehr langwier igen Verhandlungen z w i 

schen der deutschen Gruppe und der P f o r t e 1903 

begonnen. D i e technischen Schwier igkei ten lagen 

darin, daß die T r a s s e fast durchweg im Gebirge ver

lief, die wirtschaft l ichen darin, daß eine Rentabi l i 

tät des kostspiel igen Baues nur sehr langfr is t ig z u 

erwarten w a r . D a z u kamen politische Schzvierig-

keiten. England, Frankre ich und R u ß l a n d wollten 

einen al lzu starken deutschen Einfluß auf die strate

gisch und wirtschaft l ich höchst bedeutsame Bahn 

nicht zulassen, obwohl von vornherein eine T e i l 

nahme fremden K a p i t a l s am B a u der Bagdadbahu 

zugestanden worden w a r . D i e Bahn, die ursprüng

lich von A n k a r a ihren A u s g a n g nehmen sollte, wurde 

schließlich — um R u ß l a n d entgegenzukommen — 

von K o n y a aus begonnen. D i e Konzess ion wurde 

einer neuen deutschen Gesellschaft, der Bagdadbahn

gesellschaft (Societe Imperiale Ottomane du Chemin 

de Fer de Bagdad) erteilt. Die erste Te i l s t recke 

K o n y a — E r e g l i — B u l g u r l u wurde im Oktober 1904 

dem V e r k e h r übergeben. N a c h weiteren - Verhand

lungen begann 190S der außerordentl ich schwier ige 
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und kostenreiche Bau der zweiten, S40 K i l o m e t e r 

langen T e i l strecke B u l g u r l u — A d a n a — D e r b e s i y e , 

wobei ursprüngl ich eine gesonderte Z w e i g b a h n nach 

Aleppo die V e r b i n d u n g mit Syr ien herstellen sollte. 

1 9 1 1 wurden in einem N a c h v e r t r a g die B e 

dingungen für die Strecke D e r b e s i y e — M o s u l — 

B a g d a d festgelegt. U m E n g l a n d entgegenzukommen, 

verzichtete die Bagdadbahngesel lschaft auf die ihr 

schon erteilte K o n z e s s i o n für die Strecke B a g d a d — 

B a s r a — P e r s i s c h e r Golf, die einer neuen internatio

nalen Gesellschaft mit angemessener deutscher 

KapHalbete i l igung verliehen werden sollte. Sie er

hielt dafür die Konzess ion für die Zweig l in ie T o p r a k -

k a l e — P a y a s — I s k e n d e r u n und für den A u s b a u des 

dortigen Plafens, w o m i t ihr ein selbständiger A n 

schluß an das M e e r gesichert wurde. 

D i e technische A u s r ü s t u n g der Bagdadbahn 

w a r ursprüngl ich für Züge mit einer Geschwindig

keit v o n 75 Stundenkilometer vorgesehen, somit auf 

eine hohe Le is tungsfähigke i t abgestellt . Im S o m m e r 

1 9 1 4 w a r der Bahnbau mit A u s n a h m e von z w e i 

Unterbrechungen auf den K ä m m e n des T a u r u s und 

A m a n u s bis N u s a y b i n fortgeführt und von B a g d a d 

aus 62 K i l o m e t e r nach Norden vorgetr ieben. W ä h 

rend des K r i e g e s bauten die Deutschen die fehlenden 

Gebirgsstrecken, während die F o r t s e t z u n g von B a g 

dad bis B a s r a in südöstlicher und bis Ba i ja in 

nördlicher Richtung von den Engländern aus strate

gischen Gründen fertiggestel lt wurde. Die Strecke 

B a g d a d — B a s r a wurde — um eine künft ige L a n d 

verbindung I s t a n b u l — P e r s i s c h e r Golf zu erschweren 

— schmalspurig ausgebaut. 

M i t der Beendigung des W e l t k r i e g e s w a r für 

die B a g d a d b a h n eine g a n z neue Situation entstanden. 

D i e z u m großen T e i l fertiggestellte Bahn w a r jetzt 

auf drei Staatsgebiete verte i l t : die T ü r k e i , Syr ien 

und den Irak. A u f türkischem Gebiet w a r die Bahn 

bereits vollendet. N a c h der E n t l a s s u n g aus dem 

Mandatsverhäl tnis kaufte die R e g i e r u n g des Irak im 

Jahre 1936 ihren Streckenantei l auf und begann 

den B a u des Schlußstückes B a i j i — T e l k ö c e k . A m 

15. Juli 1940 w u r d e die Bagdadbahn vol ls tändig 

dem V e r k e h r übergeben. 

D i e B a u p o l i t i k n a c h d e m W e l t k r i e g 

Die neue eisenbahupalitische Ä r a der T ü r k e i 

nach dem W e l t k r i e g begann im Juli 1920 mit der 

A n n a h m e eines Gesetzes in der T ü r k i s c h e n Nat ional 

versammlung, das im wesentlichen drei Grundsätze 

festlegte: alle türkischen Bahnen sollten künf t ig nur 

noch von türkischem Personal betrieben werden, an 

ausländische Unternehmer sollten keine K o n z e s 

sionen mehr erteilt werden, und alle Bahnen sollten 

verstaat l icht werden. Diese Grundsätze sind unter 

der R e g i e r u n g K a m a l A t a t ü r k s im wesentl ichen 

durchgeführt worden. M i t A u s n a h m e der Strecke 

Q o b a n b e y — N u s a y b i n der Bagdadbahn und der kur

zen Schmalspurstrecke I H c a — P a l a m u t l u k wurden 

tatsächlich al le Bahnen verstaatl icht und von der 

türkischen Staatse isenbahnverwaltung in Betrieb 

genommen. D i e neue Eisenbahnpoli t ik w a r ein wich

t iger T e i l der neuen Wirtschaftspol i t ik und eine 

wesentliche V o r a u s s e t z u n g für die erstrebte H e b u n g 

der L a n d w i r t s c h a f t , die E r s c h l i e ß u n g der K o h l e n -

und K u p f e r b e r g w e r k e und die Industr ia l is ierung. 

D i e F i n a n z i e r u n g der neuen Bahnbauten erfolgte aus 

den laufenden Staatseinnahmen, in letzter Zeit auch 

durch inländische Prämienanleihen. 

Im Fr ieden zu G ü m r ü (Leninakan) vom 3. De

zember 1920 erhielt die T ü r k e i die von den Russen 

im W e l t k r i e g errichtete Bahn L e n i n a k a n — E r z u r u m 

zugesprochen, die in einer L ä n g e von 124 K i l o m e t e r 

bis Sarikamisj in russischer Brei tspur und v o n dort 

w e s t w ä r t s 232 K i l o m e t e r in Schmalspur errichtet 

w o r d e n w a r . 

D i e wichtigsten Neubauten nach dem W e l t 

k r i e g wurden in den Jahren 1924 bis 1935 durch

geführt. S ie umfassen ein Netz von 24S4 Ki lometer 

mit folgenden Strecken: K ü t a h y a — B a l i k e s i r 253 

Ki lometer , F e v z i p a s a — M a l a t y a — E r g a n i — D i y a r -

bakir 533 K i l o m e t e r , A n k a r a — K a y s e r i — S i v a s 

602 Ki lometer , K a y s e r i — B o g a z k ö p r ü — K a r d e s g e d i g i 

170 Ki lometer , S i v a s — S a m s u n 376 Ki lometer , 

I r m a k — Q e r k e § ( I s m e t p a § a ) — H i s a r ö n ü (Fi lyos) 393 

Ki lometer , A f y o n k a r a h i s a r — K a r a k u y u x 14 K i l o 

meter und S i v a s — T e c e r 43 Ki lometer . N a c h 1935 

wurden die Strecken S i v a s — M a l a t y a mit der 

A b z w e i g u n g Q e t i n k a y a — D i v r i g i und im Oktober 

1939 die F o r t s e t z u n g bis E r z u r u m fertiggestel lt 

( D i v r i g i — E r z u r u m 553 K i l o m e t e r ) . D e r B a u 

dieser ietzgenannten Bahn, die durch besonders 

fruchtbare Landstr iche führt und den A n s c h l u ß an 

das russische N e t z in Ri c h t u ng T i f l i s herstellt, 

scheiterte früher an dem W i d e r s t a n d des zarist ischen 

Rußland. V o n D i y a r b a k i r aus sind z w e i weitere 

Strecken bereits im B a u . D i e eine führt über S i i r t — 

Bit l is .nach T a t v a n (am Vansee) und weiter über 

V a n zur iranischen Grenze nach K o t u r . D i e zweite 

Strecke z w e i g t von der ersteren bei K u r t a l a n ab und 

führt an die Drei länderecke T ü r k e i - I r a k - S y r i e n bis 

Cizre . In der N ä h e dieses Ortes sind bedeutende Öl

vorkommen entdeckt worden, so daß die Rentabi l i 

tät dieses Bahnbaues auch dadurch gesichert erscheint. 

D i e z u r iranischen Grenze führende Strecke, mit 

deren Fortse tzung auf iranischem Gebiet in abseh

barer Zei t gerechnet werden kann, durchschneidet 
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die fruchtbaren Gebiete um den dichtbesiedelten V a n -

see. A m Südufer dieses Sees ist dem W u n s c h e A t a 

türks gemäß die Gründung einer neuen Muster

stadt mit allen modernen Einrichtungen als K u l t u r 

stätte des türkischen Ostens geplant. I m B a u ist 

ferner eine neue V e r b i n d u n g mit der Mittelmeer

küste von B u r d u r nach A n t a l y a sowie die V e r l ä n g e 

rung der Kohlenbahn von Zonguldak nach E r e g l i . 

Z u den erwogenen weiteren Bahnbauten zählen v o r 

allem die Strecken A d a p a z a r i — B o l u — Q e r k e § und 

H i s a r o n ü — K a s t a m o n u — I n e b o l u im N o r d w e s t e n 

Anatol iens und schließlich eine V e r b i n d u n g im 

Osten von E l a z i g nach Mus, und T a t v a n . 

D a s h e u t i g e S t r e c k e n n e t z 
W ä h r e n d das türkische Eisenbahnnetz (in 

E u r o p a und A s i e n ) 1923 eine L ä n g e v o n rund 

4000 K i l o m e t e r hatte, ver fügt es heute bereits über 

eine Gesamtlänge von 7 3 7 6 Ki lometer . D a m i t ist 

eine Dichte von 0-96 K i l o m e t e r je 100 Q u a d r a t k i l o 

meter oder 4"5 Ki lometer je 10.000 E i n w o h n e r er

reicht. D i e innerhalb der letzten 17 Jahre neu g e 

bauten 3371 Ki lometer , das sind rund 200 K i l o 

meter jährl ich, stellen technisch und wirtschaft l ich 

eine bedeutende L e i s t u n g dar. (Im V e r g l e i c h hierzu 

sind in den letzten 68 Jahren der kaiserl ich-osmani-

schen R e g i e r u n g , seit Beginn des ersten türkischen 

Bahnbaues, 4460 Ki lometer , das sind nur 66 K i l o 

meter im Jahresdurchschnitt , gebaut worden.) M i t 

dieser L e i s t u n g rückt die moderne T ü r k e i in die 

erste Reihe jener Staaten ein, die — im Gegensatz 

zu der sonst seit 1 9 1 4 zu beobachtenden Stagnat ion 

i m Eisenbahnneubau — in den letzten zwei Jahr

zehnten eine sehr intensive Eisenbahnbaupol i t ik ge

trieben haben. Dies ist um so bemerkenswerter , als 

bei der F i n a n z i e r u n g des Baues neue Methoden an

g e w a n d t wurden und die neuen L i n i e n z u m größten 

T e i l den Charakter von Gebirgsstrecken haben. 

D a s türkische N e t z ist z u 94 v. H . normal-

spurig. 1 2 4 K i l o m e t e r entfallen auf die russische 

Brei tspur ( S a r i k a m i § — R u s s i s c h e Grenze) und 338 

K i l o m e t e r auf Schmalspur (750 mm, ausgenommen 

die Strecke M u d a n y a — B u r s a ) , davon 232 K i l o 

meter auf die Strecke S a r i k a m i § — E r z u r u m . D a der 

U m b a u dieser Strecke auf die N o r m a l s p u r bereits 

ernsthaft erwogen wird, dürften später nur mehr die 

folgenden kurzen Schmal spur strecken übr igble iben: 

M u d a n y a — B u r s a (41 K i l o m e t e r ) , Samsun-Qar-

§amba 36 Ki lometer) und I l i c a — P a l a m u t l u k 

(29 K i l o m e t e r ) . 

D i e H a u p t - und Stanimstrecke des heutigen 

türkischen N e t z e s führt v o n Edirne über I s t a n b u l — 

E s k i s e h i r — A n k a r a — B o g a z k ö p r ü — K a r d e s g e d i g i — 

Y e n i c e — A d a n a — T o p r a k k a l e — F e v z i p a § a nach Mey~ 

daniekbez. Sie verbindet nicht nur die Hauptstadt 

A n k a r a mit Istanbul, dem ersten Handelsplatz des 

L a n d e s , sondern auch diese beiden Städte nach 

Westen hin mit dem europäischen Schienennetz, 

nach Süden hin mit Syrien und nach Osten mit 

Mosul , B a g d a d und dem Persischen Golf, Den 

internationalen Personenverkehr versieht auf dieser 

Strecke im A n s c h l u ß an den Oslende-Simplon- und-

Orient-Expreß der Taurus-Expreß von H a y d a r -

pasja an. D i e V e r b i n d u n g zwischen dem europäischen 

und dem asiatischen N e t z über den Bosporus von 

Istanbul nach H a y d a r p a s a wird im Güterverkehr mit 

einer behel fsmäßigen F ä h r e oder durch U m l a d e n be

s o r g t ; i m Reiseverkehr muß umgest iegen werden. 

D e r Bau einer modernen Eisenbahnfähre ist v o rg e

sehen. - D i e Grenzstat ion gegen Syr ien ist M e y -

daniekbez, von w o aus der T a u r u s - E x p r e ß zunächst 

nach A l e p p o geführt wird . E i n T e i l w i r d südwärts 

über Horns nach T r i p o l i s geleitet, w o der normal-

spurige Schienenweg von Europa und A s i e n aus 

e n d e t 1 ) . D e r zweite T e i l des T a u r u s - E x p r e ß fährt 

von Aleppo nordwärts wieder zur türkischen Grenze, 

die bei der Stat ion Qobanbey erreicht wird . V o n 

hier findet die Hauptstrecke wieder auf türkischem 

Gebiet ihre Fortse tzung in östlicher R i c h t u n g bis 

N u s a y b i n (an der syrischen G r e n z e ) ; dieser T e i l der 

Strecke w i r d v o n einer pr ivaten Gesellschaft betrie

ben. V o n N u s a y b i n führt die Bagdadbahn auf syr i 

schem Gebiet bis Te lköcek , w o die Grenze des I r a k 

erreicht wird . V o n M o s u l versah bis zur F e r t i g 

stel lung der Reststrecke der B a g d a d b a h n M o s u l — 

Bai j i ein Autobusdienst die V e r b i n d u n g mit 

K i r k u k , v o n w o eine von den Engländern im W e l t 

k r i e g erbaute Schmalspurbahn nach B a g d a d führt. 

V o n dieser Stammstrecke z w e i g t östlich von 

A n k a r a bei I rmak die türkische „Kohlenbahn" nach 

H i s a r o n ü und Z o n g u l d a k a b ; diese wicht ige B a l m 

hat in jüngster Zei t durch die E r r i c h t u n g der ersten 

türkischen Stahlwerke in K a r a b ü k (südöstlich Zon

guldak) an Bedeutung gewonnen. D i e zweite A b 

z w e i g u n g v o n der Stammstrecke bei B o g a z k ö p r ü 

über K a y s e r i nach S i v a s erschließt nicht nur das 

dort ige fruchtbare Getreideanbaugebiet, sondern 

stellt auch die Bahnverbindung mit dem neuen 

türkischen T e x t i l z e n t r u m K a y s e r i her. Sie führt von 

S i v a s wei ter nach Qetinkaya und D i v r i g i , w o sie 

A n s c h l u ß an die E r z u r u m - B a h n gewinnt . M i t der 

F e r t i g s t e l l u n g der letzteren ist die Zweigstrecke 

B o g a z k ö p r ü — S i v a s — E r z i n c a n — E r z u r u m ebenfalls 

1 ) Im Anschluß an den Taurus-Expreß vermittelt ein 
Autobusdienst die Verbindung mit Haifa über Beirut. Dort 
beginnt das normal spur ige afrikanische Netz in der Rich
tung Jaffa—Kairo—Alexandrien. 
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zu einer internationalen Durchgangsstrecke g e w o r 

den, da durch sie eine Schienenverbindung — wenn 

auch mit z w e i m a l i g e m U m l a d e n infolge des W e c h 

sels der S p u r w e i t e — nach R u ß l a n d und Iran ver

mittelt wird . D i e dritte A b z w e i g u n g der S t a m m 

strecke führt von Fevzipasja nach M a l a t y a und 

D i y a r b a k i r . S ie erschließt einerseits das Getreide

anbaugebiet bei M a l a t y a , andererseits die K u p f e r -

und Chromgruben von E r g a n i und w i r d nach ihrem 

A u s b a u eine weitere V e r b i n d u n g über V a n nach 

dem Iran und südwärts nach dem Irak ermöglichen. 

D a s heutige türkische N e t z verfügt bereits über 

drei Nordsüdl inien, die das M a r m a r a - und S c h w a r z e 

M e e r mit dem Mittelmeer verbinden und das 

Innere Kle inasiens nach diesen Meeren zu auf

schließen. E s sind dies die Strecken B a n d i r m a — 

A k h i s a r — I z m i r — S ö k e , die V e r b i n d u n g H i s a r o n ü — 

I r m a k — B o g a z k ö p r ü — K a r de § g e d i g i — Y e n i c e — M e r -

sin über die Stammstrecke und die V e r b i n d u n g S a m -

sun — ' S i v a s — M a l a t y a — F e v z i p a s a i — T o p r a k k a l e — 

P a y a s — I s k e n d e r u n . Die Strecke B o g a z k ö p r ü — K a r -

de§gedigi verbindet das Baumwol lgebie t des Mit te l 

ländischen Meeres mit dem T e x t i l z e n t r u m K a y s e r i . 

N a c h V o l l e n d u n g der im B a u befindlichen T e i l 

strecke B u r d u r — A n t a l y a w i r d schließlich eine v ierte 

N o r d s ü d v e r b i n d u n g im A n s c h l u ß an die H a u p t 

strecke v o n Ar i f iye über Esk isehir—-Afyonkar a h i 

s a r — B a l a d i s — B u r d u r nach A n t a l y a führen. D i e 

zweite g r o ß e Westostverbindung des türkischen 

Eisenbahnnetzes im Süden der Hauptstrecke ist die 

Strecke I z m i r — A f y o n k a r a h i s a r — K o n y a , die bei 

K a r d e s g e d i g i an die S t a m m strecke anschließt. Sie 

ist besonders für die L a n d w i r t s c h a f t v o n Bedeu

t u n g ; das Gebiet, das sie berührt, liefert hauptsäch

lich T a b a k , Rosinen und Getreide. D a s gleiche g i l t 

v o n der dritten nur kurzen Westoststrecke I z 

m i r — - A y d i n — E g r i d i r , die durch das Gebiet der 

türkischen Feigenprodukt ion führt. 

V e r k e h r s - u n d E i n n a h m e n e n t w i c k l u n g 
D i e bedeutende Zunahme der Streckenlänge des 

türkischen Eisenbahnnetzes hat auch zu einer star

ken V e r k e h r s z u n a h m e g e f ü h r t 2 ) . D i e Zahl der g e -

2 ) Die Strecke Ilica—Palamutluk (29 Kilometer) ist 
in den folgenden Zahlenübersichten nicht berücksichtigt. Die 
Verkehrszahlen der früheren Jahre enthalten auch die 
Daten der inzwischen verstaatlichten Privatbahnen. Die 
teilweise Beschränkung der Angaben über den Personen
verkehr auf die Hauptstrecken ist kaum ein Nachteil; es 
wird dadurch nur der Personenverkehr auf den Vororte
strecken eliminiert, was vom eisenbahnstatistischen Stand
punkt vertretbar ist, da der Vororteverkehr der großen 
Städte mit seinen kurzen Durchschnittsreisewegen und 
seinen Sondertarifen eine andere Struktur aufweist als der 
Verkehr auf den Fernstrecken. 

Entwicklung des türkischen Eisenbahnverkehrs 

R e e h n u n g s j a h r 
S t r e c k e n 

l ä n g e 1 ) 
P e r s o n e n 

z ü g e 
G e m i s c h t e 

Z ü g e 
G ü t e r z ü g e 

km A n z a h l 

1933/34 . . . . 6.006 86. 268 12.000 

1934/35 . . . . 6 .155 6 1 . 1 0 4 34.464 18.696 

1935/36 . . . . 6.401 81 .492 34-128 20.640 

1936/37 . . . . 6.900 140. 340 34.824 

1937/38 . . . . 6 .917 92.610 54.866 38.326 

1938/39 . . . . 7.071 101 .185 55 .277 43-049 
1939/40 . . . . 7 .271 ! ) 101.967 62.603 5 3 -IBI 

] ) J a h r e s d u r c h s c h n i t t d e s R e c h n u n g s j a h r e s ( J u n i — M a i ) , e r 
r e c h n e t a u f G r u n d d e r e i n z e l n e n M o n a t s d u r c h s c h n i t t e . — *) L e t z t e r 
S t a n d : 7347 km ( J a n u a r 1 9 4 1 ) . • 

fahrenen G ü t e r z ü g e hat sich v o m Rechnungsjahr 
J 933/34 an bis 1939/40 mehr als verv ier

facht; die Tonnenki lometer-Le is tung läßt im 

gleichen Zei traum eine Zunahme um 186 v. H . er

kennen. Im Durchschnitt sind die Güterzüge kürzer 

geworden, w a s damit zu erklären ist, daß auf den 

vielen neuen Strecken der V e r k e h r zunächst 

schwächer ist als auf den älteren. D i e Personen

ki lometer-Leistung, die in der nachfolgenden Zahlen

übersicht für die Jahre 1933/34 bis 1937/38 für alle 

Strecken ausgewiesen ist, hat sich innerhalb von vier 

Jahren mehr als verdoppelt . D i e Einnahmen sind 

Einnahmen der türkischen Eisenbahnen 

d a v o n j e j e 

R e c h n u n g s j a h r 
i n s g e s a m t P e r s o n e n 

v e r k e h r 
G ü t e r 

v e r k e h r 

P e r s o n e n -
Arn i ) 

T o n n e n -
km 

1.000 t . P f d . P i a s t e r 

1933/34- • - -
1934/35 . . . . 
1935/36 . - . -
1 9 3 6 / 3 7 . • • • 
1 9 3 7 / 3 8 . . . -
1938/39- - • • 
1 9 3 9 / 4 0 . . . . 

21.300 
26.580 

24-744 
32.400 
35-358 
36.624 
4 3 - 1 1 9 

6.132 
6.64S 
7-584 
8.712 
9.872 

11 .232 
13 .196 

14-520 
1S.624 
16.128 
21.360 
23.229 
24-54° 
29.031 

i ' 0 4 
I'OO 

o ' g6 

3'OD 
s -66 
2-60 

2-36 
2-28 
2"12 
2-09 

' ) A u f d e n H a u p t s t r e c k e n . 

v o n 1933/34 bis 1939/40 insgesamt um 102 v. H . , 

im Personenverkehr- um 105 v. I i . , im Güterver

kehr um 100 v. I i . gestiegen. W e n n ungeachtet 

der V e r k e h r s z u n a h m e die Einnahmen je P e r 

sonen- und Tonnenki lometer zurückgingen, so 

ist dies einerseits auf die rasche Zunahme der 

Streckenlänge zurückzuführen •—• d. h. der V e r 

kehr hätte noch stärker zunehmen müssen, um 

Verkehrsleistungen der türkischen Eisenbahnen 

P e r s o n e n - / ; » * 

R e c h n u n g s j a h r 
B e f ö r d e r t e 
P e r s o n e n 

B e f ö r d e r t e 
G ü t e r i) i n s g e s a m t 

a u f d e n 
H a u p t 

s t r e c k e n 

T o n n e n -
km 

i n 1.000 i n r.000 t i n 1.000 

1933/34 . . . . 
I934'35 . . . . 
1935/36 . . . . 
1936/37 . . . . 
1937/38 . . . . 
1938/39 . . . . 
1939/40 . . . . 

10.884 
12.672 
15.084 
16.644 
20.797 
23.432 
25.629 

2.388 
3-144 
2.808 
3-540 
3-415 
3.823 

4-751 

475-440 
607.296 
722.460 
857.064 

1,010.364 878.149 
1 ,241 .819 
1,285.067 

483.853 
700.392 
620.160 
903.624 

1 ,017.577 
1 ,156.108 
1,384.460 

*) O h n e V i e h u n d D i e n s t g u t . 

die früheren Ki lometereinnahmen zu halten — , 

andererseits auf die immer mehr nach al lgemein-
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wirtschaft l ichen Gesichtspunkten ausgerichtete T a 

rifpolitik, die besonders in einem im Stadium der 

Industr ia l is ieruug begrif fenen Staate und auf neuen 

Strecken größere E r m ä ß i g u n g e n zugestehen muß. 

Die bisherige Verkehrszunahme der neuen Strecken 

hat extens iven Charakter , d. h. sie ist auf die Ü b e r 

nahme von bisher auf anderen V e r k e h r s w e g e n er

folgten Verkehrs le is tungen zurückzuführen, w ä h 

rend die Intensiv ierung des V e r k e h r s , d. h. die E n t 

w i c k l u n g eines neuen Verkehrs , der durch die neuen 

Strecken gefördert wird , längere Zeit in A n s p r u c h 

nimmt. W ä h r e n d der ersten 16 Jahre der türkischen 

Republ ik wurden für die Staatsbahnen aus H a u s 

haltsmitteln 369 Mil l ionen türkische P f u n d zur V e r 7 

fügung gestellt . In den letzten Jahren können die 

Bahnen aber bereits die Erhal tungskosten aus .den 

Einnahmen decken und teilweise auch Mittel für 

den A u s b a u aufbringen. 

Nach der endgültigen Fert igste l lung der B a g -

dadbahu ist auch mit der Zunahme des internatio

nalen Transitverkehrs zu rechnen. Obgle ich nach 

V o l l e n d u n g der Reststrecke im Juü 1940 zwischen 

der T ü r k e i und dem I r a k und Syrien V e r h a n d l u n g e n 

eingeleitet und eine 3 0 % i g e . E r m ä ß i g u n g der 

Gütertar i fe auf der Bagdadbahnstrecke vereinbart 

wurde, sind al lerdings die Bagdadbahntar i fe noch 

immer verhäl tn ismäßig hoch. E ine Beurtei lung der 

Bedeutung der „vo l lendeten" B a g d a d b a h n für die 

T ü r k e i vom Ertragss tandpunkt ist durch den K r i e g 

erschwert . D e r g e g e n w ä r t i g e W a g g o n m a n g e l im 

Irak und in der T ü r k e i läßt ebensowenig eine ent

sprechende A u s n u t z u n g zu, wie die Ü b e r w a c h u n g 

der östlichen Endstrecke durch d i e ' E n g l ä n d e r , die 

dort ein , ,Rai lwa} 'cert-System", einführten, das den 

V e r k e h r behindert. Anges ichts der strategischen 

Mitte lmeersperre dient die B a g d a d b a h n g e g e n w ä r t i g 

im Güterverkehr in beträchtl ichem U m f a n g der 

sonst über See abgewickelten türkischen Einfuhr . 

A u c h der Personenverkehr hat zugenommen, da 

über diese R o u t e sich jetzt z u m T e i l der E u r o p a -

A m e r i k a - V e r k e h r abwickelt . 

O r g a n i s a t i o n der T ü r k i s c h e n S t a a t s b a h n e n 

V o n dem heutigen gesamten türkischen Eisen

bahnnetz v o n 7 3 7 6 Ki lometer werden nur noch 

436 Ki lometer von Privatgesel lschaften betr ieben; 

der größte T e i l hievon, nämlich 407 K i l o m e t e r , ent

fällt auf die östliche Bagdadbahnst recke Q o b a n b e y — 

Nusaybin mit der A b z w e i g u n g nach M a r d i n . D e r 

wesentliche V o r t e i l der Verstaat l ichungen während 

des letzten Jahrzehnts ist, abgesehen v o n der 

freiereu Bewegl ichkei t in der Eisenbahnbaupol i t ik , 

in erster L i n i e die Mögl ichkei t , die T a r i f p o l i t i k 

der staatlich gelenkten Wirtschaftspol i t ik anzu

passen. So ist das T a r i f s y s t e m der T ü r k i s c h e n 

Staatsbahnen heute durch zahlreiche Ausnahmetar i fe 

äußerst differenziert , w o m i t vor al lem erreicht 

werden soll, daß die durch die Bahnen zu er

schließenden Ostgebiete durch ihre größere E n t 

fernung von den Industrie- und Handelszentren in 

ihrer E n t w i c k l u n g nicht beeinträchtigt werden. 

Diesem Z w e c k dient auch die Staf fe lung der T a r i f e 

nach Entfernungen. Ungeachtet der Tar i fhohei t im 

weitesten Sinn, die sich die R e g i e r u n g vorbehält , 

werden die Staatsbahnen nicht nach kameral ist i -

schen, sondern kaufmännischen Geschäftsmethoden 

geführt. D e r Eisenbahnhaushalt ist vom allgemeinen 

Staatshaushalt getrennt, und die L e i t u n g obliegt un

mittelbar einem Generaldirektor, der nur dem 

Minister für öffentliche Arbei ten verantwort l ich ist. 

S i t z der Generaldirektion ist A n k a r a ; die regionale 

B e t r i e b s v e r w a l t u n g obliegt neun Betriebsdirektionen. 

D a s rollende Mater ia l ist bis in die jüngste 

Zeit aus dem A u s l a n d — z u m großen T e i l auch aus 

Deutschland — bezogen w o r d e n ; die übrigen Mate

rialien für den Hoch- , T ie f - und Konstrukt ionsbau 

und den Betrieb, wie H o l z , Steine, K o h l e , T e x 

tilien usw., werden im Inland beschafft. D i e Staats

bahnen besitzen neben kleineren R e p a r a t u r w e r k 

stätten eine modern eingerichtete Hauptwerkstät te 

für W a g g o n s und L o k o m o t i v e n in Eskisehir . In 

S i v a s w u r d e eine W a g g o n f a b r i k errichtet, die haupt

sächlich G ü t e r w a g g o n s herstellt. D a s P e r s o n a l der 

T ü r k i s c h e n Staatsbahnen steht nicht i m Beamten-, 

sondern im Angestel l tenverhältnis . D a m i t entfallt 

für die Staatsbahnen die Pensionslast , wenn auch 

andererseits für die Angestel l ten gegen K r a n k h e i t 

und U n f a l l durch eine obligatorische V e r s i c h e r u n g 

gesorgt ist, für die die Staatsbahnverwal tung die 

Häl f te der B e t r ä g e aufbringt. D i e Besoldung ist 

höher als bei den Staatsbeamten, so daß die A n g e 

stellten selbst in der L a g e sind, sich eine A l t e r s 

rente zu sichern. Große Sorgfa l t w i r d auf die 

Schulung des Personals verwendet , wobei die L e h r 

kräfte der Betriebsschulen hauptsächlich in Deutsch

land ausgebildet werden. A u ß e r d e m stehen dem P e r 

sonal eine Reihe sozialer Einrichtungen zur V e r 

fügung, w i e gesunde Dienstwohnungen, K r a n k e n 

häuser usw. 

W e i t e r e R a t i o n a l i s i e r u n g u n d A u s b a u 

D a s H a u p t a u g e n m e r k der g e g e n w ä r t i g e n Eisen

bahnpolit ik ist auf eine Rationalisierung des rasch-

gewachsenen N e t z e s gerichtet. U m den Güterverkehr 

zu beschleunigen, w i r d zur Zeit am Güterfahrpark die 

durchgehende Luftdruckbremse (nach dem deutschen 
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K u n z e - K n o r r - S y s t e m ) eingeführt. D i e Eisenbahn

werkstätten werden neuerdings als selbständige B e 

triebe organis iert , damit die Regiearbei ten unter ge

nauer Berechnung der Selbstkosten erfolgen. A n 

Hochbauten sind im B a u bzw. gep lant : das neue 

H a u p t v e r w a l t u n g s g e b ä u d e und ein neues K r a n k e n 

haus für die Eisenbahner in A n k a r a , ein neues L a g e r 

haus in Eskisehir , die E r w e i t e r u n g des Bahnhofs 

von Samsun, die E r r i c h t u n g einer modernen Fähre 

in Haydarpasja und der Bau moderner W o h n h ä u s e r 

in K a r a b ü k und Qatalagzi . Im V o r j a h r w u r d e in 

Eskisehir eine neue Fortbi ldungsschule für E isen

bahner eröffnet. 

D a s rollende Material ist dem zunehmenden 

V e r k e h r nicht gewachsen. D i e 1937 in A u s s i c h t ge

nommenen Bestel lungen umfassen 122 L o k o m o t i v e n , 

22 P o s t w a g e n , 172 Personenwagen und 3900 Güter-

w a g g o n s , v o n denen bisher al lerdings nur ein T e i l 

gel iefert wurde. A u f der Strecke I s t a n b u l — E s k i s e h i r 

— A n k a r a werden moderne M o t o r z ü g e eingeführt, 

und die bisher v o n H a y d a r p a s a bis P e n d i k z w e i 

gleis ige Vorortestrecke w i r d bis Ar i f iye z w e i g l e i s i g 

ausgebaut werden. E ine zwei te Eisenbahnfähre ist 

für den V e r k e h r auf dem V a n s e e geplant. 

P l ä n e über den weiteren A u s b a u des Eisenbahn

netzes umfassen außer den vorerwähnten Strecken 

D i y a r b a k i r — K o t u r b z w . C i z r e im äußersten Süd

osten des L a n d e s noch eine zweite V e r b i n d u n g z u m 

V a n s e e von E l a z i g über M u s nach T a t v a n ; mit "den 

Bauarbeiten hiefür soll in allernächster Zeit be

gonnen werden. A u c h im N o r d w e s t e n sind einige 

neue Strecken geplant. Die bedeutendste ist eine 

V e r b i n d u n g v o n A d a p a z a r i über B o l u nach Qerkes, 

womit eine z w e i t e kürzere V e r b i n d u n g Istanbuls 

mit der Hauptstadt A n k a r a geschaffen werden 

soll. S ie ist übr igens als das westl iche Endstück 

einer später z u bauenden nördlichen D u r c h g a n g s 

linie von W e s t e n nach Osten gedacht, die in die 

E r z u r u m - B a h n einmünden soll, wobei auch eine A b 

z w e i g u n g nach T r a b z o n (Trapezunt) e r w o g e n wird . 

M i t der V o l l e n d u n g der Bahn von Zonguldak nach 

E r e g l i ist in naher Zukunft zu rechnen; sie soll als 

einzige türkische Bahn elektrisch betrieben werden. 

E i n weiterer Bahnbau soll H i s a r o n ü mit K a s t a m o n u 

und Inebolu (an der K ü s t e des Schwarzen Meeres) 

verbinden, um die dortigen Waldgebie te z u er

schließen. 

M i t der D u r c h f ü h r u n g dieser Rat ional is ierungs

und E r w e i t e r u n g s v o r h a b e n werden die türkischen 

Eisenbahnen entsprechend zur E r h ö h u n g des L e i 

stungsstandes der türkischen Volkswir tschaf t bei

tragen. Begünst ig t w i r d dieser A u s b a u durch die 

verhäl tn ismäßig entwickelte türkische Küstenschiff-

fahrt, die das Eisenbahnnetz des inneren anatoli-

schen R a u m e s ergänzt . Diese Schif fahrt längs der 

reichgegliederten und mit guten natürlichen Häfen 

ausgestatteten K ü s t e n des Schwarzen Meeres , des 

M a r m a r a - M e e r e s , des Ä g ä i s c h e n und des Mitte län

dischen Meeres hat bereits zu Zeiten, in denen der 

Eisenbahnbau noch in den A n f ä n g e n stand, für die 

marktwirtschaft l iche E r s c h l i e ß u n g besonders der ab

gelegenen ostanatolischen Gebiete große Bedeutung 

gehabt. Sie diente damals in erster L i n i e der A u s 

fuhr v o n Rohstof fen, die — auf K a r r e n oder in 

K a r a w a n e n zu den kleinen Hafenstädten gebracht — 

von der Küstenschi f fahrt gesammelt und nach 

Istanbul, I z m i r usw. befördert wurden, v o n w o aus 

sie den W e g ins A u s l a n d nahmen. D e r moderne tür

kische Eisenbahnbau und die fortschreitende V e r 

selbständigung der türkischen V o l k s w i r t s c h a f t haben 

diese A u f g a b e der Küstenschi f fahrt gewandelt . Seit 

die Hafenstädte der genannten M e e r e zu Endpunkten 

v o n zahlreichen ins Innere Kleinasiens führenden 

Eisenbahnlinien geworden sind, befördert die K ü s t e n 

schiffahrt zunehmend die im L a n d e erzeugten Güter

mengen an die jewei ls für die V e r s o r g u n g jeder ein

zelnen P r o v i n z am günstigsten gelegenen A u s g a n g s 

punkte der Eisenbahnen. A u f diese W e i s e , ist sie 

z. B . in die V e r t e i l u n g der unmittelbar am Schwar

zen Meer (in Zonguldak) gewonnenen K o h l e einge

schaltet. D i e türkische R e g i e r u n g hat nicht zuletzt 

mit Rücks icht auf diese Verkehrs wirtschaft l iche E r 

gänzungs le is tung zwischen Eisenbahn und K ü s t e n 

schiffahrt in den letzten Jahren p lanmäßig die V e r 

staatl ichung al ler Küstenschif fahrts l inien betrieben. 

E i n weiteres S y m p t o m für die wachsende B e 

deutung des türkischen Eisenbahnnetzes ist schließ

lich das große Interesse, das die angrenzenden asiati

schen Staaten den neuen türkischen Bahnbauten ent

gegenbringen. Zwei fe l los regt die T ü r k e i diese Staa

ten zu eigenen Bahnbauten an. Anges ichts der geo

graphischen Schlüsselstel lung des türkischen Netzes 

können nunmehr Staaten, w i e Irak, Iran und die 

südlichen Sowjet-Republ iken, beim B a u von A n 

schlußbahnen sofort mit einem leistungsfähigen A n 

schlußverkehr nach den europäischen L ä n d e r n 

rechnen. 
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Strukturwandlungen im Gau Oberdonau 

V o n Dr. Walter Groß, L i n z * ) 

D e r G a u Oberdonau ist in der wir tschaf t 

lichen Neuplanung des Reiches dazu ausersehen w o r 

den, zu einem industriellen Schwerpunkt des vor-

alpenländischeir W i r t Schaftsraumes zu werden. D i e 

aus dieser neuen A u f g a b e entspringende wirtschaft

liche A u f b a u a r b e i t , die sofort nach der W i e d e r v e r 

einigung mit dem Reich einsetzte, beginnt bereits, die 

wirtschaft l iche S t r u k t u r des Gaues entscheidend zu 

verändern. Z w a r besaß der G a u schon vorher viele 

leistungsfähige Industriebetriebe (Eisen-, H o l z - , P a 

pier-, T e x t i l - , N a h r u n g s - und G e n u ß m i t t e l i n d u s t r i e 

u. a.) , doch ist der A u f t r i e b der Industr ia l is ierung 

durch die neue A u f g a b e so stark, daß er die b is 

herigen wirtschaft l ichen Proport ionen s p r e n g t 1 ) . 

D i e E r r i c h t u n g neuer Großbetriebe, besonders der 

eisenschaffenden (Reichszuerke Hermann Gdring), 

der eisenverarbeitenden und der chemischen Indu

strie im D r e i e c k L i n z - L e n z i n g - S t e v r spielt dabei 

eine überragende Rol le . D i e wicht igsten dieser neuen 

Industrieanlagen sind noch unvollendet. E s ist daher 

schwierig , schon jetzt statistische Anhal tspunkte für 

die endgült igen Veränderungen der wirtschaft l ichen 

Struktur des ganzen Gaues zu gewinnen. Immerhin 

lassen sich bereits gewisse Rückschlüsse aus der 

V e r ä n d e r u n g der sozialen Struktur der B e v ö l k e r u n g 

ziehen. Aufsch lußre ich in diesem Zusammenhang 

1 ) Tempo und Ausmaß dieses Ausbaues werden daraus 
ersichtlich, daß zu seiner Bewältigung die im Gaugebiet er
faßbaren menschlichen und sachlichen Erzeugungskräfte 
nicht ausreichen. So mußten wegen unrationell arbeiten
der heimischer Betriebe in der Bauindustrie in großem Um
fang maschinell besser ausgestattete Firmen aus dem Alt
reich eingesetzt werden. Dies war jedoch nur deshalb nötig, 
weil der Ostmark zwischen dem Anschluß an das Reich und 
dem Ausbruch des Krieges die Zeit zum wirtschaftlichen 
Wiederaufbau zu knapp bemessen war. Wenn die heimi
schen Betriebe so modern und rationell eingerichtet wären wie 
die des Altreiches, würde ihre Produktion der des Altreiches 
nicht nachstehen. Gegenwärtig vermag z. B. die Ziegel
industrie des Gaues bei voller Ausnutzung ihrer Kapazität 
jährlich 120 Millionen Stück Ziegel herzustellen; der Bedarf 
ist jedoch auf mehr als das Doppelte gestiegen. Hier wie in 
der Zementindustrie werden die Kapazitäten möglichst 
rasch erweitert, soweit dies die zur Verfügung stehenden 
Kontingente für die Neuanschaffung von Maschinen ge
statten und soweit Materia] und Arbeitskräfte zum Umbau 
und zur Inbetriebbaltung der Betriebe beschafft und Finan
zierungsmöglichkeiten gefunden werden können. 

sind besonders die W a n d e r u n g s b e w e g u n g v o m 

L a n d e z u r S t a d t b z w . z u m Industrieort sowie der 

Berufswechsel , der durch A u f g a b e des landwirt

schaftlichen Hauptberufes zugunsten einer H a u p t 

oder Nebenbeschäf t igung in der Industrie v o rg e

nommen w u r d e . 

V e r s c h i e b u n g e n i n d e n B e r u f s g r u p p e n 
Im Gebiete des jetz igen Reichsgaues Oberdonau 

hat die Industr ia l is ierung — gestützt auf bedeutende 

W a s s e r k r ä f t e und die Bodenschätze des eigenen und 

der N a c h b a r g a u e — verhäl tnismäßig früh einge

setzt. W i e aus der nachstehenden Übers icht hervor

geht, w a r der Anteil des der Industrie und dem Ge

werbe zugeltör enden Bevölkerungsteiles an der Ge

samtbevölkerung schon v o r dem W e l t k r i e g beträcht

lich. Im Jahre 1 9 1 0 betrug er bereits 26*1 v . H. , und 

Anteil in v. H. der Berufs2ugehörigen *) an der Gesamt
bevölkerung Oberdonaus 

J a h r 
L a n d - u . 

F o r s t 
w i r t s c h a f t 

I n d u s t r i e 
u n d 

G e w e r b e 

H a n d e l 
u n d 

V e r k e h r 

H ä u s 
l i c h e 

D i e n s t e 

Ö f f e n t l . 
D i e n s t e 

u n d f r e i e 
B e r u f e 

B e r u f s 
l o s e 

r g i o . . 46-6 9 '5 4-6 ro-7 2 > 
1923 . . 43 "4 2 8 7 io -8 2-4 4'0 i o ' 7 

1934 - - 3 7 - 4 29-2 i o - 6 i-8 4"9 16-1 2) 
1939 B) . 36-5 30-3 i o - 7 i-6 7-0 I 3 ' 3 
1939 *) - 37-4 30'3 i o ' 3 r-6 6-8 13-6 

*) E r w e r b s t ä t i g e m i t i h r e n A n g e h ö r i g e n o h n e H a u p t b e r u f . — 
s ) E i n s c h l . B e r u f s t ä t i g e r o h n e B e t r i e b s a n g a b e . — 3 ) E i n s c h l . d e s 
e h e m a l s s t e i r i s c h e n G e r i c h t s b e z i r k e s A u s s e e , d e r i m J u n i 1938 z u 
O b e r d o n a u k a m . — *) E i n s c h l . d e r z u O b e r d o n a u g e k o m m e n e n 
s u d e t e n d e u t s c h e n G e b i e t e . B e z ü g l i c h d e s s i c h n u n m e h r ä n d e r n d e n 
K r ä f t e v e r h ä l t n i s s e s b e a c h t e m a n b e s o n d e r s d i e s t a r k d u r c h d i e 
L a n d w i r t s c h a f t u n d t e i l s d u r c h d i e I n d u s t r i e b e s t i m m t e W i r t 
s c h a f t s s t r u k t u r d e r g e n a n n t e n L a n d k r e i s e . 

auch in der F o l g e b a n d — abgesehen von den 

S c h w a n k u n g e n ausgesprochener wirtschaft l icher 

K r i s e n z e i t e n und der politischen L ä h m u n g der Jahre 

1934 bis 1938 — die industrielle T ä t i g k e i t eine 

absolut und relativ wachsende Zahl v o n Menschen 

an sich. 1923 gehörten schon 28*7 v. H . der Bevölke

r u n g zu Industr ie und G e w e r b e ; 1934 hatte der 

A n t e i l 29-2 v. H . und im A p r i l 1939 — also ein 

Jahr nach der W i e d e r v e r e i n i g u n g — 30-3 v. H . 

erreicht. Diese A u s d e h n u n g des industriellen Sek

tors g i n g auf K o s t e n des in der L a n d - und F o r s t 

wirtschaft beschäftigten Bevölkerungstei les (vgl . 

Übers icht) . D e r A n t e i l dieser Berufsgruppe an der 

*J Mitarbeiter im Amt des Gauwirtschaftsberaters und 

in der Wirtschaftskammer Oberdonau. 
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Gesamtbevölkerung g i n g zwischen 1 9 1 0 und 1939 

v o n 46*6 auf 36*5 v. H . (ohne den sudetendeutschen 

Gebietszuwachs) zurück. Setzt mau den S t a n d von 

1910 gleich 100, so bedeutet dies — w i e aus der 

folgenden Übers icht hervorgebt — einen relativen 

R ü c k g a n g um 15-4 v. H. , während sich die Berufs

gruppe Industrie und Gewerbe in der gleichen Zeit 

Entwicklung der Berufszugehörigkeit der Bevölkerung 
des Reichsgaues Oberdonau in den Berufsgruppen 
Land- und Forstwirtschaft und Industrie und Gewerbe 

von 1910 bis 1939 

(1910 = wo) 

J a h r 

B e r u f s g r u p p e 

J a h r L a n d - u . F o r s t 
w i r t s c h a f t 

I n d u s t r i e u n d 
G e w e r b e 

( e i n s c h l . der"] v o m r . V I , 1938 
'939 \ G e b i e t s - !• v o m r . V T . u n d 

|_ e r w e i t e r u u g J 20. X I . 1938 . 

IOO'O 

95 '6 
84-9 
84-6 

95-8 

i o o - o 
I I 2 - 6 

I I S - I 

125-5 

I38-3 

um 25-5 v. H . v e r g r ö ß e r t hat. 1 9 1 0 zählten 397.823 

Personen zur Berufsgruppe L a n d - und F o r s t w i r t 

schaft, 1939 nur noch 336.600 2 ) . D e r A b g a n g konnte 

somit nicht durch den natürlichen B e v ö l k e r u n g s z u 

wachs ausgegl ichen werden; in der gleichen Zeit ist 

die Zahl der z u r Berufsgruppe Industrie und Ge

werbe Gehörigen von 222.914 auf 279.700 2 ) P e r 

sonen gestiegen. D i e Stärke der beiden B e r u f s 

gruppen hat sich also nicht nur relativ, sondern auch 

absolut v e r ä n d e r t : die land- und forstwirtschaft l iche 

B e v ö l k e r u n g des Gaues ist der Zahl nach kleiner, die 

industrielle g r ö ß e r g e w o r d e n 3 ) . A l lerd ings hat die 

2 ) Ohne Berücksichtigung des sudetendeutschen Ge
bietszuwachses. 

3 ) Zwischen 1910 und 1934 finden die herangezogenen 
Zahlen ' der Berufszugehörigen (berufstätige Bevölkerung 
einschließlich der von ihr Erhaltenen) auch eine Bestätigung 
in der Entwicklung der Statistik der Berufsträger. Im Jahre 
1910 waren 54-5 v. H- aller Einwohner des Gaues erwerbs
tätige Berufsträger (einschließlich der Arbeitslosen) • und 
62-8 v. H. Berufsträger überhaupt. (Zu letzteren zählen auch 
die Berufsträger „ohne Beruf" — d. h. solche, die ihren 
Beruf nicht oder nicht mehr ausüben — sowie solche Per
sonen, die außerhalb des Elternhauses in Berufsvorbereiumg 
stehen, und Personen ohne Berufsangahe.) 1923 waren 
57 v. H. der Gesamtbevölkerung erwerbstätige Berufsträger 
und 65-2 v. H. Berufsträger überhaupt. Die darin zum Aus
druck kommende Erhöhung der Anzahl der Berufsträger in 
der Gesamtbevölkerung ist für die in Betracht gezogene 
Zeit vor und nach dem Weltkrieg für ganz Mitteleuropa 
charakteristisch; es drückt sich darin vor allem die Aus
dehnung der Beteiligung der Frauenarbeit an der indu
striellen und gewerblichen Betätigung der Bevölkerung aus. 
Man wird im ganzen nicht fehl gehen, wenn man auch für 
den Gau Oberdonau annimmt, daß die Erhöhung des An
teils der Erwerbstätigen an der Gesamtbevölkerung eher 
dem gewerblichen und industriellen als dem landwirtschaft
lichen Sektor des Wirtschaftslebens zugute gekommen ist 
Von allen erwerbstätigen Berufsträgem gehörten 1910 

land- und forstwirtschaft l iche Bevölkerung im Jahre 

1938 infolge der E r w e i t e r u n g des Gebietsstandes des 

Gaues um die — überwiegend landwirtschaft l ichen — 

B e z i r k e Südböhmens eine beträchtliche einmalige V e r 

m e h r u n g erfahren, die — wie aus der Zahlenüber

sicht hervorgeht — das Ve r h ä l t n i s ihres R ü c k g a n g e s 

gegenüber der Zunahme der Industr iebevölkerung 

wieder aufbessert. A b e r trotz eines Gesamtzuwachses 

von rund 100.000 Menschen (auf rund 2100 Q u a 

dratkilometern) ergibt sich gegenüber 1910 in der B e 

ruf sgruppe L a n d - und Forstwir tschaf t immer noch 

eine relative V e r m i n d e r u n g um 4-2 v. H . D a über

dies in den neuen Gebietsteilen auch die Industrie 

(besonders die N a h r u n g s - und Genußmittel industrie, 

die B a u - und die Papier industr ie) in nicht unbe

trächtlichem U m f a n g vertreten ist, erhöht sich der 

Gesamtzuwachs der Berufsgruppe Industrie und Ge

werbe einschließlich der neuen Gebiete (gegenüber 

1910) auf 38-3 v. H . Schließlich ist zu bedenken, daß 

die Zahlen der V o l k s z ä h l u n g von 1939 angesichts 

der stürmischen Neuindustr ia l is ierung heute bereits 

stark überholt sind. M a n kann mit Sicherheit an

nehmen, daß die Zahl der zur L a n d - und F o r s t w i r t 

schaft gehörigen Bewohner des Gaues inzwischen 

weiter gesunken ist, während der A n t e i l der Berufs

gruppe Industrie und Gewerbe an der Gesamtbevöl

k e r u n g gerade in der Zeit nach der V o l k s z ä h l u n g 

(Mai 1939) noch g e w a l t i g anstieg. 

Diese letzte E n t w i c k l u n g hatte al lerdings — an

gesichts der beträchtlichen Arbei tskraf treserveu, die 

sich in der K r i s e n z e i t der Systemjahre gebildet 

hatten — zunächst eher konjunkturellen als struktu

rellen Charakter . D i e strukturelle Tendenz der W e g 

w e n d u n g von der L a n d w i r t s c h a f t z u r Industrie 

w i r d indessen auch bereits neben der konjunk

turellen A u f s a u g u n g der Arbei ts los igkei t seit 

1938 sichtbar. D e r A u s g a n g s p u n k t für die 

konjunktu relle A n a l y s e ist das V o l k s z ä h l u n g s j a h r 

1934. D a m a l s waren von 206.981 A r b e i t e r n nur 

152.750 ( ^ 7 3 - S v. H.) und von 36.688 Angestel l ten 

59'i v. H. zur Land- und Forstwirtschaft, 1923 dagegen 
nur noch 57-9 v. H. Zu Industrie und Gewerbe zählten 1910 
22-6 v, H-, 1923 indessen 25*0 v. H. Zu Handel und Verkeilr 
wurden 1910 8-6 v. H., 1923 9-5 v. H., zu häuslichen Diensten 
1910 4-1 v. H., 1923 3-6 v. H. und zu öffentlichen Diensten 
und freien Berufen 1910 4*9 v. H., 1923 hingegen 3-9 v. H. 
gezählt. 1934 waren 49-6 v. H. der Gesamtbevölkerung er
werbstätige Berufsträger und 59*2 v. H. Berufsträger über
haupt. Von den Erwerbstätigen gehörten zur Land- und 
Forstwirtschaft 51-9 v. H-, zur Industrie und zum Gewerbe 
26-6 v. H., zum Handel und Verkehr io - i v. H., zum Öffent
lichen Dienst 5-8 v. H. und zum häuslichen Dienst 3*3 v.M. 
Bei der späteren Zählung ist diese Statistik der Berufs
träger leider nicht fortgesetzt worden. 
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nur 32.049 0 = 8 7 - 4 v. H.) beschäftigt, die übrigen 

waren arbeits los. In der L a n d w i r t s c h a f t betrug die 

Arbe i ts los igke i t (Arbei ter und Angestel l te) nur 

6-2 v. I I . gegen 44 v. H . in der I n d u s t r i e 4 ) . Tn den 

einzelnen B e r u f s z w e i g e n ergab sich bei den A r b e i 

tern (ohne Angeste l l te und K u r z - oder Saison

arbeiter) folgendes B i l d : 

Die wirtschaftliche Zugehörigkeit der Arbeiter 1934 

(Nach der Volkszählung vom 22. März 1934) 

W i r t s c h a f t s z w e i g e 

L a n d - u n d F o r s t w i r t s c h a f t . . . . . . . 
B e r g b a u 
S t e i n - , E r d e n - , T o n - u n d G l a s i n d u s t r i e . 
B a u i n d u s t r i e . . 
E i s e n - u n d M e t a l l i n d u s t r i e 
H o l z i n d u s t r i e 
L e d e r i n d u s t r i e 
T e x t i l i n d u s t r i e 
B e k l e i d u n g s - u n d P u t z w a r e n i n d u s t r i e . . 
P a p i e r i n d u s t r i e 
G r a p h i s c h e I n d u s t r i e 
C h e m i s c h e I n d u s t r i e e i n s c h l i e ß l i c h d e r 

L i n o l e u m - u n d G u m m i i n d u s t r i e . . . 
N a h r u n g s - u n d G e n u ß m i t t e l i n d u s t r i e . . 
G a s t - u n d S c h a n k w i r l s c h a f t 
V e r k e h r 
E l e k t r i z i t ä t s w e r k e , s o n s t i g e K r a f t 

a n l a g e n , W a s s e r w e r k e 
I n d u s t r i e u n d G e w e r b e o h n e n ä h e r e 

A n g a b e 
H a n d e l 
Ö f f e n t l i c h e V e r w a l t u n g 1 , . 
H ä u s l i c h e D i e n s t e 
" Ü b r i g e 

I n s g e s a m t . 

d a v o n 
Z a h l d a  E r w e r b s 

z u g e h ö r i g e n t ä t i g e 
i n v . H . 

93-8 

i ' 4 a r g 
3-8 35-8 
9-8 38-6 

6"£ 4To 
3-3 54-5 
0-7 6S-I 
2-7 7 7 ' 3 
2-S 55 '5 
1-6 85-5 
0-4 68-o 

0-7 

4-8 75-7 
2'4 ßS '4 
4-5 90-6 

0-4 Bo-i 

o-8 30-1 
o-g 7 7 ' 7 
3W4 06-8 
2 ' I 5 ° ' 9 
6- i 

lOO'O 

Danach w a r damals die Arbei ts los igke i t in den 

industriellen B e r u f s z w e i g e n a m stärksten, in der 

L a n d - und Fors twir tschaf t (mit 6-2 v. H.) am 

s c h w ä c h s t e n 5 ) . Dabei ist charakterist isch, daß jene 

industriel len B e r u f s z w e i g e , die später den größten 

Arbe i termangel aufweisen sollten, damals von der 

Arbei ts los igke i t am härtesten getroffen w u r d e n . D i e s 

gi l t vor allem von den Wir tschaf tszweigen Steine 

und Erden (64-2 v. H . ) , Bauindustr ie (61*4 v . I i . ) 

und Eisen- und Metal l industr ie (53 - o v. H . ) , v o n 

denen vor allem die beiden letzten heute unter 

ä ) Es ist allerdings zu beachten, daß schon zur Zeit 
der Weltwirtschaftskrise eine beträchtliche Zahl von Ar
beitskräften, die vor Jahren landflüchtig geworden war, 
wieder auf den Bauernhof zurückfand, ja noch der Land
wirtschaft fremde Kräfte mitbrachte. Diese „Rück- und Zu
zügler" wurden dann bei der österreichischen Volkszählung 
1934 zur landwirtschaftlichen Bevölkerung gerechnet, ohne 
ihr aber eigentlich anzugehören; bei der Besserung der 
Wirtschaftslage kehrten sie auch der Landwirtschaft wieder 
sofort den Rücken. Das Zählungsergebnis 1934 vermittelt 
also für die Landwirtschaft ein günstigeres Bild, als es tat
sächlich der inneren Struktur nach war. Diese „zusätz
lichen" Kräfte waren ansonsten anderswo als Arbeitslose 
aufgetreten. 

B ) Zusammenfassend waren 1934 in der Urerzeugung 
6-6 v. H. der Arbeiter arbeitslos, im Gewerbe und in den 
verarbeitenden Industrien jedoch 46-3 v. H. Von den rest
lichen Arbeitern waren 31-8 v. H. ohne Arbeit. 

großem Facharbeitermangel leiden. Facharbei ter 

dieser W i r t s c h a f t s z w e i g e haben sich in der K r i s e n 

zeit v ie l fach auf andere Tät igkei ten umgestellt und 

fehlen heute auf ihrem alten Arbei tsplatz . 

Bis 1940 hat sich dieses B i l d völ l ig verschoben. 

D a es z u r Zeit nicht möglich ist, die absoluten 

Zahlen des Arbei tse insatzes im Gaugebiet zu ver

öffentlichen, werden nachstehend eine Reihe von 

Verhältniszahlen angegeben, die nach besonderen 

U n t e r l a g e n teils berechnet, teils geschätzt worden 

sind. Berücks icht igt sind alle wicht igeren W i r t 

schaftszweige, deren Gesamtarbeiterzahl (einschließ

lich Hi l f sarbe i ter) je einmal im Jahre 1934 und 1940 

gleich 100 gesetzt worden ist. Dabei treten die im 

ganzen bereits festgestellten V e r l a g e r u n g e n des 

Schwerpunktes des Arbeitseinsatzes in den einzelnen 

W i r t s c h a f t s z w e i g e n deutlich zutage. Beschäft igte 

z. B. die L a n d - und Fors twir tschaf t im Jahre 1934 

noch 49 v. I i . al ler (nicht erwerbslosen) A r b e i t e r , 

so waren es 1940 nur noch 39-4 v. H . der inzwischen 

wesentl ich gestiegenen Gesamtzahl . Starke anteils

mäßige Zunahmen sind dagegen in der Bauindustr ie , 

in der E isen- und Metal l industr ie und in dem an

gesichts der gesteigerten E r z e u g u n g wesentl ich höher 

beanspruchten Verkehrswesen festzustellen. A u c h 

konjunkturel l ist also die Au ssc h öp fu ng der A r b e i t s 

kraftreserven auf K o s t e n der L a n d w i r t s c h a f t g e 

gangen, und w e n n Oberdonau, das noch v o r drei 

Jahren über 50.000 Arbeits lose aufwies, heute einen 

Bedarf von über 50.000 Arbei tskräf ten hat, der bis

her nur z u m T e i l durch ausländische A r b e i t s k r ä f t e 

Beschäftigte Arbeiter in den einzelnen Wirtschafts
zweigen 1934 und 1940 

W i r t s c h a f t s z w e i g e 

L a n d - u n d F o r s t w i r t s c h a f t 
B e r g b a u 
S t e i n - u n d E r d e n I n d u s t r i e 
B a u i n d u s t r i e 
E i s e n - u n d M e t a l l i n d u s t r i e 
H o l z i n d u s t r i e 
L e d e r i n d u s t r i e 
T e x t i l i n d u s t r i e 
B e k l e i d u n g s i n d u s t r i e 
P a p i e r i n d u s t r i e 
G r a p h i s c h e I n d u s t r i e . 
C h e m i s c h e I n d u s t r i e • 
N a h r u n g s - u n d G e n u ß m i t t e l i n d u s t r i e . 
G a s t w i r t s c h a f t 
V e r k e h r 

G e s a m t a r b e i t e r z a h I 

I934 — 3 00 1940 — 1DO 

49-0 39"4 
i - 6 i - g 
3'3 3"9 

•11-4 17-5 
7-6 i o - 8 

3-7 3-8 
o-8 o-6 

3 ' i 3"4 
2-9 2'2 
i-8 2-6 
0-4 0-3 
o-8 o-5 
s - ö 4-8 

2'0 

5-2 6-4 

und K r i e g s g e f a n g e n e gedeckt werden konnte, so 

rührt diese N a c h f r a g e ebenfalls im wesentlichen von 

den Bedürfnissen des industriellen Wirtschaf ts

sektors her. 

W a n d e r u n g e n 
E n g mit dieser Zunahme der in Industr ie und 

Gewerbe beschäftigten Erwerbstät igen verbunden 

und zugleich ein zweites wicht iges K r i t e r i u m für die 



W a n d l u n g e n der wirtschaft l ichen S t r u k t u r des Gaues 

im ganzen ist die von der Industr ia l is ierung und 

besonders von der Neuindustr ia l is ierung der letzten 

Jahre hervorgerufene Wanderungsbewegung. H i e r 

ist zu unterscheiden zwischen der A u s w a n d e r u n g aus 

dem Gaugebiet und der B i n n e n w a n d e r u n g innerhalb 

des Gaues. V o n 1870 bis 1899 zogen 65.000 M e n 

schen aus dem Gebiet des jetz igen Gaues Oberdonau 

f o r t ; es handelte sich dabei im wesentl ichen um 

einen F o r t z u g nach W i e n . D i e Z u w a n d e r u n g w a r in 

der gleichen Zei t ger ing. Schon diese W a n d e r u n g s 

b e w e g u n g ist i m wesentlichen auf K o s t e n der land

wirtschaft l ichen B e v ö l k e r u n g gegangen, d. h . sie ist 

„ L a n d f l u c h t " gewesen, denn in dem genannten Zeit

raum nahmen die Städte ( L i n z , W e l s und Steyr) an 

E i n w o h n e r n nicht ab, sondern noch zu. F ü r die Zeit 

von 1900 bis 1923 lassen sich in Oberdonau Gebiete 

nachweisen, die trotz eines großen Geburtenüber

schusses keine Bevölkerungszunahme haben. W i e 

heute, so hatte auch in dieser Zeit das Mühlv ier te l 

den stärksten Wanderungsver lus t . Z w i s c h e n 1923 

und 1934 nahmen z w a r alle K r e i s e des Gaues (mit 

A u s n a h m e der wirtschaft l ich schwer leidenden Stadt 

' S teyr) an E i n w o h n e r n zu, doch ver lor der G a u im 

ganzen noch einmal 24.000 Menschen meist jüngerer 

Jahrgänge. D i e „ A u s w a n d e r u n g " hat heute, v o n 

zeitl ich begrenzten Dienstverpfl ichtungen abgesehen, 

so g u t w i e gänz l ich aufgehört. 

D a s sehr viel ernstere und weit tragendere 

S y m p t o m der wirtschaft l ichen S t r u k t u r w a n d l u n g des 

Gaues ist indessen die Binnenwanderung geworden. 

Dabei ist festzuhalten, daß der T a t b e s t a n d der L a n d 

flucht — b z w . im engeren S inne: der A b s a u g u n g 

landwirtschaft l icher A r b e i t s k r ä f t e vom L a n d durch 

die Industr ie — sowohl im F a l l der eigentlichen 

Stadtwanderung als auch der Pendelwanderung ge

geben ist. Entscheidend für die Gestal tung der wirt

schaftlichen und sozialen S t r u k t u r ist in beiden 

Fäl len, ob der landwirtschaft l iche Hauptberuf zu

gunsten einer hauptberufl ichen Beschäft igung in In

dustrie oder G e w e r b e dauernd aufgegeben wird . Die. 

F r a g e der Aufrechterhal tung des ländlichen W o h n 

sitzes tr i t t in ihrer Bedeutung dahinter zurück, denn 

auch der Pendel wander er ist in der R e g e l für die 

L a n d w i r t s c h a f t v e r l o r e n ; die durch zu lange tägliche 

A r b e i t s w e g e verlorengehende Zeit schließt auch eine 

tei lweise landwirtschaft l iche Betät igung meistens aus. 

I m G a u Oberdonau haben in den letzten Jahren 

beide F o r m e n der Binnenwanderung eine wachsende 

Rol le i m industriel len Arbei tse insatz gespielt. Über 

die Pendelwanderung, bei der der neue industrielle 

Hauptberuf unter gleichzeit iger Beibehaltung des b is 

herigen überwiegend ländlichen Wohnsi tzes ausgeübt 

wird , ist an dieser Stel le bereits berichtet w o r d e n 6 ) . 

S t ä r k e r als diese aber hat die Stadtwanderung, bei 

der sich der Berufswechsel unter gleichzeit iger V e r 

legung des W o h n o r t e s v o m L a n d nach der Stadt 

bzw. nach dem Industrieort vollzieht, in die soziale, 

und wirtschaft l iche S t r u k t u r des Gaues eingegri f fen. 

Zahlenmäßig lassen sich in E r m a n g e l u n g anderer 

U n t e r l a g e n einige Rückschlüsse auf ihr A u s m a ß nur 

ziehen, wenn man innerhalb des i n s ' A u g e gefaßten 

Zei traumes (1934 bis 1940) den W a n d e r u n g s v e r l u s t , 

b z w . W a n d e r u n g s g e w i n n der einzelnen K r e i s e durch' 

8 ) Vgl. Groß, Walter: Der tägliche Arbeitsweg in 
Oberdonau, in: Monatsberichte des Wiener Instituts für 
Wirtschaftsforschung, 14. Jahrg. Nr. 7/8 (4. September 
1940), S. 136 ff. 
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einen V e r g l e i c h des Bevölkerungszuwachses mit dem 

M e h r an Geburten über die Todesfä l le festzustellen 

sucht. (Restlos st immt diese R e c h n u n g nie ; in der 

Stat ist ik w i r d dies als „nicht nachgewiesener Rest 

der B e v ö l k e r u n g s ä n d e r u n g " bezeichnet. Auch decken 

sich in Oberdonau die zu vergleichenden Gebiete in

folge Eingemeindungen und Grenzänderungen nicht 

mehr. Sowei t möglich, w u r d e hierauf in der Zahlen

übersicht Rücksicht genommen.) Dies ist in der 

Zahlenübersicht einmal für die Zeit zwischen Mit te 

DIE BINNENWANDERUNG IN OBERDONAU 

V Minderungen 793ff-f940 
y://.d£iWQnnerzeMi?on 1939 

W.l.f.W. 

2 u - A b - l u - A b - Z u - ^ A b 
w a n d e r u n g W a n d e r u n g W a n d e r u n g 

H HbisIv .H. H g b i s 3 v . H 00 g b i s G v . H . 
Ulli S b i s 2 v . H . M g b i s i v . H 
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7 ) Uber die rassischen Auswirkungen dieses Vor
ganges vgl. Groß, W.: „Die Bevölkerungsstruktur des Gaues 
Oberdonau", Linz 1940, S- 33. 
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1934 und M i t t e 1939 und ein zweites M a l für Mitte 

1939 bis Mitte 1940 geschehen. E i n e Reihe wicht iger 

Ere ignisse lassen sich aus den Zahlen ohne weiteres 

entnehmen: Die E inwohnerzahl des Gaues steigt z w a r 

ständig an, aber der G a u müßte — gemessen an seinen 

Geburtenzahlen — wesentlich mehr E i n w o h n e r be

sitzen, als er tatsächlich hat. Seine „ Ü b e r s c h ü s s e " 

sind alle fortgezogen. E r s t im (Volkszäl i lungs-) 

Jahr 1939 (tatsächlich aber beim U m b r u c h 193S) 

w i r d dieser A u s w a n d e r u n g E i n h a l t geboten. Z u m 

erstenmal verwandel t sich die A u s w a n d e r u n g s b e w e 

g u n g des Gaues in eine Binnenwanderung, j a sie 

w i r d noch ergänzt durch eine Einwanderung, die 

meistens aus dem Al tre ich , aber auch aus dem P r o 

tektorat und den östlichen Gebieten erfolgt und in 

den letzten beiden Fäl len vorübergehender N a t u r sein 

soll. V o n den Landkreisen, die dauernd ihre „ Ü b e r 

schüsse" abgeben (Braunau, Fre is tadt , Grieskirchen, 

Kirchdorf , Ried, Rohrbach, Schärding, S t e y r - L a n d ) 

scheinen sich nach dem U m b r u c h einige Gebiete ab

zusondern, die — fast ausschließlich durch die ge

steigerte Industr ia l is ierung — Aufnahmegebiete 

werden. D i e Einzugsgebiete der größeren Städte be

halten ihren Z u z u g . D a s A u s m a ß der W a n d e r u n g s 

b e w e g u n g innerhalb der beiden letzten Zählungs

abschnitte w i r d besonders bei einem V e r g l e i c h der 

Spalten 6 und 10 der Zahlenübersicht (auf Seite 7 1 ) 

ersichtlich. V o n 1934 bis 1939 haben die K r e i s e 

Braunau, Fre is tadt , Grieskirchen, Kirchdorf , P e r g , 

Ried, Rohrbach, S c h ä r d i n g und S t e y r - L a n d insgesamt 

20.330 Menschen abgegeben; von 1939 bis 1940 

dagegen — also in einem um v i e r Fünfte l kürzeren 

Zeitabschnitt — verloren die K r e i s e B r a u n a u , F r e i 

stadt, K a p l i t z , Kirchdorf , K r u m m a u , R o h r b a c h , 

Schärding und S t e y r - L a n d 8100 Menschen, das" sind 

um rund 100 v . H . mehr, als dem vorhergegangenen 

Jahresdurchschnitt entsprechen würde. Zunahmen 

haben lediglich industrial isierte und in der Indu

strial is ierung begrif fene K r e i s e aufzuweisen, und 

verloren hat mit A u s n a h m e v o n P e r g vor allem 

das gesamte Gebiet nördlich der D o n a u , das das ge

burtenreichste Gebiet des ganzen Gaues ist und seit 

über einem Jahrhundert ununterbrochen zur H e r g a b e 

bester K r ä f t e genötigt w a r 8 ) . 

D i e Zahlen sagen al lerdings nichts über die 

qual i tat ive Zusammensetzung der A b w a n d e r e r aus. 

Über die F r a g e , wer durch die Stadt- und Industrie

ortwanderung dem L a n d e verlorengeht, hat der V e r -

fasser eine Reihe genereller Erkenntnisse bei Be

arbeitung ähnlicher Binnenwanderungsprobleme in 

Sachsen g e s a m m e l t 5 ) . D a n a c h haben' an solchen 

B e w e g u n g e n in der Regel Jugendliche im A l t e r z w i 

schen 22 und 26 Jahren den größten A n t e i l ; nahezu 

drei V ier te l v o n ihnen sind ledig, so daß die F a m i 

l iengründung der F o r t z ü g l e r mit größter W a h r 

scheinlichkeit erst im Wanderungsgebie t erfolgt . D i e 

F o r t z ü g l e r gehen daher nicht nur mit ihrer eigenen 

A r b e i t s k r a f t ver loren, sondern auch« ihre noch unge

borenen K i n d e r sind für das betreffende A b w a n d e 

rungsgebiet als unwiederbringl ich ver loren anzu

sehen. D i e wirtschaft l ichen Ent fa l tungsmögl ich

keiten der betreffenden landwirtschaft l ichen Zonen 

werden dadurch notwendigerweise kleiner. Im 

übrigen treten alle anderen, bei der Landflucht auf

tretenden S y m p t o m e in Erscheinung. 

A u f g a b e n der W i r t s c h a f t s p o l i t i k 

D i e Wirtschaftspol i t ik des Gaues Oberdonau 

steht somit vor der A u f g a b e , ihr A u g e n m e r k sowohl 

auf die F o r t f ü h r u n g der begonnenen großen N e u 

industr ia l is ierung als «auch auf die E r h a l t u n g der 

L a n d w i r t s c h a f t z u richten. Dabei ist entscheidend, 

daß die nationalsozial ist ische Wirtschaftspol i t ik 

heute wesentl ich wirksamere Mit te l z u r B e k ä m p f u n g 

der schädlichen W i r k u n g e n der Landflucht z u r V e r 

f ü g u n g hat als die frühere Zeit des l iberalen W i r t 

schaftsregimes. Neben der sorgfäl t igen Ü b e r w a c h u n g 

des Arbei tse insatzes durch die A r b e i t s ä m t e r stehen 

in dieser B e z i e h u n g längerfr ist ige Maßnahmen (Be

sei t igung des Lohngefä l les zwischen Stadt und 

L a n d , Schl ießung der Preisschere zwischen L a n d 

wirtschaft und Industrie , Besserung der W o h n v e r 

hältnisse auf dem L a n d e 1 0 ) , Rat ional is ierung und 

T e c h n i s i e r u n g der landwirtschaft l ichen Betriebe, 

Besserung der kulturel len Betreuung des L a n d v o l k e s 

usw.) bevor, die in ihrer Gesamtheit eine G e w ä h r 

dafür bieten können, daß in den im Z u g befindlichen 

S t r u k t u r w a n d l u n g e n innerhalb der Wirtschaf t des 

Gaues der V o r t e i l der V e r s t ä r k u n g des industriellen 

Sektors nicht gegen den Nachtei l einer noch weiteren 

8 ) Vgl. dazu: „Notstand in Sachsen", Dürer-Druckerei, 
Wien 1940. „Lebendige Zahlen", Heimatwerk Sachsen, 
Dresden 1940. „Volk und Rasse", 1938, Heft 5; 1939, Heft 9. 
„Sächsische Wirtschaft", 1938, Heft 2; 1939, Heft 8 und 29. 
„Der Biologe", 1939, Heft 5. „Der öffentliche Gesundheits
dienst", 1939, Heft 6 u. a. m. 

1 0 ) Vgl. da2u Gelinek, Oskar: Der Wohnungsbedarf in 
den Reichsg-auen der Ostmark, in: Monatsberichte des 
Wiener Instituts für Wirtschaftsforschung, 15. Jahrg., 
Nr. 1/3 (4. April 1941), S. 31 ff. 
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Anmerkungen zu den nachstehenden Tabellen: 

U n g a r n : 

1 ) Monatsende. — -) Staatliche und private Geldforderungen. — a ) 5%ige Zwangsanleihe 1924, Monatsdurchschnitt nach 
Notierung an der Budapester Börse, Angabe der Nationalbank. — *) Originalbasis 1926, Magyar Statisztikai 1926, Magyar 
Statisztikai Szemle. — 6 ) Postsparkasse. — ") Neuberechnung des Statistischen Zenlralamtes. — 7 ) Index des Statistischen 
Zenlralamtes, Originalbasis 1913. — 8 ) Verhältnis zwischen Preisen für landwirtschaftliche und nichtlandwirtschaftliche Er
zeugnisse. — fl) Fabriksindustrie. — 1 0 ) Einschließlich Wohnbautätigkeit. — u ) Ohne Wohnbautätigkeit. — l ä ) Berechnung 
des Ungarischen Institutes für Wirtschaftsforschung. — 1 3 ) Arbeiterstand der Fabriksindustrie, der Hütten und des Hand
werks in ganz Ungarn. — " ) Monatsdurchschnitte aus Jahres- bzw. Viertel Jahressummen. — 1 C ) Ab Januar 1938 einschließ
lich Ostmark. 

J u g o s l a w i e n : 

Monatsende. — a ) 7%ige Investitionsanleihe 1921, ohne Berücksichtigung des Kursgewinnes oder -Verlustes bei der 
Einlösung, Monatsdurchschnitt, Nationalbank. — a ) Allgemeine Sparkassen und Postsparkasse. — 4 ) Neugründungen 
und Kapita] erhöhungen von Aktiengesellschaften, Viertel Jahressummen, bzw. Durchschnitt aus Viertel Jahressummen. — 
B ) 2D größere Banken. — e ) Monatsanfang. — 7 ) Die Zahl innerhalb der Klammer gibt die Bevölkerungszahl in 1000 nach 
dem letzten Berichte an. — 8 ) Einschließlich Gold und Silber. — a ) Für die Monatsdurchschnitte ist das jeweilige Finanzjahr 
(beginnend am 1. April des betreffenden Jahres) zugrunde gelegt worden. — 1 0 ) Ab Januar 1938 einschließlich Ostmark. 

R u m ä n i e n : 

*) Monatsende. — 2 ) Am 9. November 1936 Goldbestände gemäß Erhöhung des Goldankaufspreises (um 38 v. H.) neu 
bewertet. — 3 ) Einschließlich Devisen auf Clearingkonto. — *) Vom Markt begleichbar. Stand am Jahresende. — 5 ) Slaats-
und Kommunalanleihen, Pfandbriefe; auf Grund der Notierungen an der Bukarester Börse. Ab 1934 ohne Auslandsanleihen. 
•— a ) Völkerbund. — T) Neugründungen und Kapitalerhöhungen von Aktiengesellschaften. — a ) Allgemeine Sparkassen. — 
B ) Rumänische Gesellschaft für Konjunkturforschung. — 1 0 ) Nur die bei den staatlichen Arbeitsämtern eingetragenen 
Arbeitslosen, ohne die gewerkschaftlich organisierten Arbeitslosen. Die Zahl innerhalb der Klammer gibt die Bevölkerungs
zahl in 1000 nach dem letzten Berichte a n . — • l l ) Benzin, Petroleum, Gasöl, Schmieröl, Mazut. — i a ) Brennholz, Bauholz 
(Laubholz), Nadelholzbretter. — 1 S ) Ab Januar 193S einschließlich Ostmark. 

B u l g a r i e n : 

*) Monatsende. — 2 ) Berichte der Nationalbank. — 3 ) Gesamte Nettoeinlagen in Bulgarien. — *) Dir. Gen. de la 
Statistique. — B) Neuregistrierte Arbeitslose nach der Statistik des Arbeitsamtes am Monatsende. Die Zahl innerhalb der 
Klammer gibt die Bevölkerungszahl in 1000 nach dem letzten Berichte an. — B ) Dir. Gen. de la Statistique, Sofia; für 1936: 
Juli bis Dezember. — 7 ) Wert nach-Ausschaltung der Preisschwankungen. 8 ) Einschließlich Einnahmen, bzw. Ausgaben 
der Eisenbahnen und Häfen. — e ) Ab Januar 1938 einschließlich Ostmark. 

G r i e c h e n l a n d : 

*) Monatsende. — 2 ) Einschließlich Vorschüsse an den Staat. — * 3 ) Bulletin Mensuel de Statistique, Genf. 
1 Drachma = 1-298 Goldcents. — 4 ) Internationales Institut für Sparwesen, Mailand. — 5 ) Bulletin Mensuel de Statistique, 
Athen. — °) 44 Städte. — 7 ) Einschließlich Gold und Silber.' — a ) Dezember. — a ) Jahresende. — 1 0 ) Ab Januar 1938 ein
schließlich Ostmark. 

T ü r k e i : 

*) Monatsende. — •) Istanbul. — 3 ) Eregli-Zonguldak-Becken. — *) Einschließlich Gold und Silber. — 6 ) Eisen, Stahl 

und Maschinen. — B) Ab Jänner 1938 einschließlich Ostmark. 

Herausgegeben von Prof. Dr. Ernst Wagemann, Berlin. — Für den Inhalt verantwortlich: Dr. Ernst John. — 
Druck: Carl Ueberreutersche Buchdruckerei und Schriftgießerei (M. Salzer), Wien, IX/71, Pelikangasse r. 

S c h w ä c h u n g des landwirtschaft l ichen Sektors einge

tauscht wird , ein Nachtei l , der später viel leicht nicht 

mehr behoben werden könnte. D i e Fer t igs te l lung der 

neuen großen Erzeugungsanlagen, die den stoßweisen 

Bedar f an nicht ansässigen Arbei tskräf ten abklingen 

läßt, w i r d den Strukturwandlungen wirtschaft l icher, 

sozialer und bevölkerungspolit ischer A r t ihre ge

fährliche Schärfe nehmen. 
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M 

1000 

384. 
366 
376 
335 
327 
344 
365 
413 
460 
479 
301 
352 
433 
492 
S33 
527 
575 
607 
692 
734 
725 
610 

503 
499 

A u ß e n h a n d e l ( S p e z j a l h a n d e l ) 

E i n f u h r A u s f u h r V o l T J : * * * * * 
m e n 7 ) Benlscldaud 

M i l l . L e w a 

20 2 i | 22 I 23 

691 
382 
388 
289 
184 
187 
251 
265 
4 1 6 
4 1 1 
433 
259 
345 
446 
585 
693 
525 
586 
407 
373 
512 

1129 
1169 

432 
631 

90 
90 

156 
165 
1S8 

97 
177 
232 
188 
228 
163 
143 
120 
150 
235 
736 
820 
269 
397 

1934/35= 
100 

24 ! 25 

M i l l . 
L e w a 

26 ] 27 

533 239 154 
5 1 6 221 89 
495 215 90 
282 90 75 
237 98 80 108 70 

2 1 1 82 84 98 75 
271 1 1 5 1 1 6 102 134 
326 105 125 1 1 7 162 
418 «34 171 131 225 

465 197 1 7 3 144 204 

505 207 194 144 284 

575 — — 
277 — — 
369 133 103 

423 • — — 
609 — — 
444 181 126 
496 _ — 
442 — — 
620 144 132 

959 — — 
741 — — 

1067 281 230 

501 — _ 
298 

159 
135 
146 

73 
85 
90 

130 
155 
180 
274 
342 

S t a a t s 
finanzen B a n k v o n G r i e c h e n l a n d ( ) 

O r d e n t 
l i c h e 

G e l d - u . K a p i t a l 
m a r k t 

u in 

M i l l . 
L e w a 

M i l l . 
D r a c h m e n 

28 | 29 

669 
783 
821 
852 

899 
748 
7 1 0 
820 

1025 
1009 
1035 

953 
1019 
1165 

994 
1447 

625 
7 1 6 
768 
797 

1529 
6 1 6 
584 
791 
453 
857 

1400 
902 
886 

1205 
854 
987 

3.664 

1 .149 
2.815 
3- : 

3-517 
2 .913 
3-275 
3-335 
3-496 

3.828 
3.780 
3-83o 
4-225 
4-430 
4.600 
4.790 
4.967 
4-959 
6.076 
9.788 

1 1 . 8 5 6 
12.239 
1 9 . 4 1 1 

325 
327 
533 

2.982 

3-319, 
2.573 
4-835 
4 .919 
5-866] 
8.841 

10.993 

4-257 
4 .912 

5-373 
5.623 

5-759 
6.458 
6-739 
8.480 

8.914 
8.890 
9.010 
9.861 

11 .004 
" • 4 7 5 
10,603 
1 1 . 0 7 7 
1 1 . 3 2 6 
12.599 
1 4 . 1 7 4 
15-369 
1 6 . 1 7 5 
17.039 

11 « 
E o . 

u o 

So 
p 

99-7 
99-9 
99-6 
64-1 
43 '3 
43 '2 
42-9 
42-4 
41-2 

40-8 

9-0 
9-0 
9-6 

i o - 6 
8-o 
7-0 
7-0 
7-0 
6-o 
6-o 
6-0 
6-0 
6-0 
6-o 
6-o 
6-0 
6-o 
6-0 
6-0 
6-0 
6-0 
6-o 
6-o 

JJ Cd 

M i l l . 
D r . 

326 

5 1 7 
899 

1093 
1 5 1 7 
1919 
2402 »1 
287 T 
3 3 I 9 9 ) 
3624») 
3 2 1 1 » ) 

3436 
3487 
3526 

HA 

1928 = 1 0 0 

83-2 
62-1 
53"9 

41-2 

57*7 
56-6 

5 i " 7 
66-7 
68-6 

104-9 
108-4 
i i o - ö 

44-88 
54-2 
66-5 
66-o 
65-6 
72-3 
72-3 

N o c h : G r i e c h e n l a n d T ü r k e i 

Zeit 

1031 
0X032 
01033 
0 1034 
01035 
01036 
01037 
01038 
01039 
1 9 4 0 I . 

I I . 
I I I . 
I V . 

V . 
V I . 

V I I . 
V I I I . 

I X . 
X . 

X I . 
X I I . 

1 9 4 1 I . 
I I . 

I I I . 
I V . 

Großhandelspreise 

E r z e u g n i s s e 

1929 = 100 

9 i 10 I 1 1 1 12 j 13 | 1 4 

i o o - o IOO'O i o o - o i o o - o i o o - o IOO'O 100*0 1106 
90-9 86-9 95-3 92-3 87-0 93-6 87-5 877 
81-2 76-5 91-6 80-9 8o-o 81*9 86-9 730 
97-5 89-0 103-3 101*2 89-3 103*5 92-2 656 

110-3 94-8 114-3 120*3 99-0 118*4 99-0 703 
1 0 8 7 98-9 " 5 ' 5 115*2 98-8 I i 6 * i 1 0 0 7 733 
i i o - ö 102-7 120-8 114*8 103-3 115*8 101-7 890 
112*5 104-7 118-8 I i 8 - i 106-4 1 1 6 7 105-4 997 
I2Ö -0 I i 6 - i 130-9 132-7 115-2 133-6 113-6 1267 
123-0 114-4 134-3 126-1 III*5 131-5 113-1 1230 
I2I-9 n o - 6 135-8 126-5 107*9 131-6" 112*8 1022 

134-8 121-7 149-6 139-1 121*1 145-2 116*0 1012 
136-3 132 - 6 151-3 141-2 t23*6 145*6 116-5 1094 
137-7 121-4 I 5 f 3 145*4 124-6 147*3 117*1 1280 
141-4 122-5 152-8 152-8 125-7 153-2 H 9 * 5 1 2 1 7 
142-7 123-9 i 5 3 - 3 155*2 127-7 154-0 121-8 1474 
143-0 1 1 9 4 
144-0 1023 
147-0 974 

S04 148-0 
974 
S04 

150-0 619 
152-0 

A u ß e n h a n d e l 
( S p e z i a l h a n d e l "0 Türk. Zentralbank 1) 

Hau (toi mit 

DcuisrJiIand 

M i l l . D r a c h m e n M i l l . t ü r k . P f d . 

16 | 17 | 18 19 

580 
499 
350 
396 
428 
456 
592 
615 
796 
846 
767 
978 

1130 
1086 

832 
918 
933 
551 
46S 
620 
6 1 2 

104 
92 
89 
64 
72 

10S 
166 
223 
345 
373 
306 

1 I 2 | 3 

134 
1 1 6 

49 
58 
77 

103 
176 
223 
247 
339 
2 1 1 

• 

16*2 o-g 157 7*52 
22*6 - 5*7 144 5*75 

28'-6 
, 5*50 

28'-6 - 5-4 149 5*50 
30*4 - 7-9 156 5-50 
36*5 8-6 163 5-50 
36-9 — 1 9 - 0 165 4-75 
36-9 230 4-00 

36-8 — 3 3*o 2S0 4-0 
115-0 - 1 3 * 9 290 4-0 
110*5 - 7-1 301 4-0 
109*5 - 8-4 299 4*0 

109*9 — 2-8 3 1 9 4*o 
110*3 - 8-8 342 4*o 
107*9 ~ 9*2 344 4-0 
108*2 - 8*5 3 S I 4-0 
108*6 — 10*3 3 5 7 4*o 
108-3 - 8*4 384 4-0 
1 0 8 7 — 5-5 393 4-0 
IIO'I 2*2 403 4-0 

109-2 — 0-7 404 
109*2 12-9 4 1 8 
IIO*8 22-6 453 

v . H um. 
oia. 

69-4 

70-5 
74-4 
82-4 
95-0 

110-4 
81-4 

85-5 
86*2 
87-6 
88*2 
85*0 
77*9 
78*5 
80-3 
8i--s 
79-3 
76-8 

t 4 

1929 = 100 

i o o - o 
76-0 

65-3 
56-0 
49 '2 
51-0 
55-8 
62-0 

64*3 
61-1 
63-1 
70-9 
71*2 
71*2 
73-1 
73-5 
72-4 
71*9 
73-7 

IOO'O 
92*1 
87*1 
84-9 
75*8 
74*7 
69-3 
69-5 
70*6 
70-4 
71-0 

75*o 
76-8 
78*0 
77-7 
7 9 - o 
77*6 
76*7 
77*2 
77*9 
79"5 
81-0 

84-4 

1 1 8 
133 
131 
133 
154 
191 
195 
192 
192 
216 
225 
172 

251 
263 

239 
276 
266 
263 
262 
26S 
250 
318 
2 7 7 

Außenhandel 

E i n f u h r A u s f u h r 

M i l l . t ü r k . P f d . 

9 1 10 | 11 

1000 

21*4 3.8 12-9 2*7 3*3 i - 7 
12*3 • I2*Ö 2-7 2-3 i -7 
io*6 i o - 6 1-9 2-3 i - i 

7*2 1-6 8-4 2-4 i -7 i - t 
6-2 1-3 8-o 2-2 1*6 i*5 
7 '2 7*7 i*5 2*4 2*9 
7*4 2*2 8-0 1-8 3*0 3*3 
7*7 2*2 9*8 1-9 3-5 5*o 
9*5 2-8 " * 5 3*3 4-0 4*2 

12*5 4*3 12*1 3*5 5 '9 5*3 
9*9 3-3 i o - 6 3-6 5 -o 3*9 

5 '0 1*3 10-8 2-0 

5-5 i - o 11-4 2-5 

7*4 2*0 16-5 5 - 5 
6*7 1-4 10-0 2*4 
9-1 1*7 12-1 2-4 
6-8 2*6 5*8 I-I 
4-0 0*9 S*o 0-6 

4*5 0-9 3*2 0-4 

5*i 0*5 7 - 4 2-4 

3*9 o-g 6*4 1-8 

5*5 0-7 II-O 3*3 
5*3 I-o 11-9 3-0 

4 - 5 0-7 13*9 5-3 
7*2 i - 6 17*4 6-4 
7-1 1*4 15*3 3 - 2 

Handel mit 
Benlsclilaiid 

M i l l . 
t ü r k . P f d . 

13 1 14 

1 1 


