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Das österreichische Preissystem und seine Veränderungen 

nach dem Währungsschutzgesetz 

D a s W ä h r u n g s S c h u t z g e s e t z hat die inflationisti

schen T e n d e n z e n der. ersten Nachkriegsj ahre zu

nächst z u m Sti l lstand gebracht und eine P e r i o d e 

sinkender P r e i s e eingeleitet. E r s t zögernd und nur 

in Randgebieten und dann .allmählich auf weitere 

Gebiete des Wirtschafts lebens übergreifend, • ent

wickel te sich eine P r e i s d y n a m i k nach unten, die 

aus sich selbst heraus neue K r ä f t e zu weiteren 

Pre issenkungen ausgelöst hat. D i e bisherigen P r e i s 

senkungen haben bereits bemerkenswerte Reakt io

nen i m Wirtschafts leben hervorgerufen, andere sind 

in der nächsten Zukunft z u erwarten. Anges ichts 

dieser E n t w i c k l u n g drängt sich von selbst die F r a g e 

n a c h den Ursachen und der wirtschaft l ichen B e 

deutung der T e n d e n z u m k e h r auf den W a r e n m ä r k t e n 

a u f . 

D e r vorl iegende A u f s a t z versucht nun, ausge

hend v o n der Pre iss truktur vor dem W ä h r u n g s 

schutzgesetz, das. den Schlüssel z u r E r k l ä r u n g der 

weiteren E n t w i c k l u n g bietet, die durch die Geld

verknappung hervorgerufenen P r e i s b e w e g u n g e n quan

t i tat iv darzustel len und die wirtschaft l ichen A u s 

w i r k u n g e n der T e n d e n z sinkender P r e i s e auf das 

gesamte W i r t s c h a f t s g e f ü g e im einzelnen z u unter

suchen. D e r Z w e c k , der dabei ver fo lgt w i r d , ist ein 

doppelter: einmal soll gezeigt werden, inwieweit 

sich die an die Geldverknappung geknüpften E r w a r 

tungen in B e z u g auf die Pre isentwick lung tatsäch

lich erfüllt haben, und zweitens soll die Bedeutung 

d e r bisherigen und der noch z u erwartenden P r e i s -

V e r ä n d e r u n g e n für die Gesamtwirtschaft klarge

stellt und damit Schlußfolgerungen für die großen 

L i n i e n der W ä h r u n g s - und Wirtschaftspol i t ik ge

wonnen werden. Fre i l i ch sind zur Zei t noch nicht 

alle P r o b l e m e und A u s w i r k u n g e n der T e n d e n z 

sinkender P r e i s e in der wünschenswerten K l a r h e i t 

und Vol l s tändigke i t überblickbar. D i e E n t w i c k l u n g 

ist noch zu sehr im F l u ß , als daß bereits ihre end

gül t igen Ergebnisse im voraus abgeleitet werden 

könnten. Immerhin läßt sich bereits jetzt eine 

Reihe typischer Merkmale mit hinreichender 

Deutl ichkeit erkennen, so daß zumindest die grund

sätzliche P r o b l e m a t i k der sinkenden Preistendenz 

einigermaßen zuver läss ig dargestellt werden kann. 

Die Preisstruktur vor der Währungsreform 

Nebeneinander mehrerer Preisniveaus 

D a s österreichische Pre isgefüge w a r vor der 

W ä h rungs reform äußerst uneinheitlich und differen

ziert. F ü r die überwiegende Zahl der Güter und 

Dienst leistungen bestanden offizielle Höchstpreise, 

die entweder in einem Einzeigenehmigungsverfahren 

von den Preisbehörden in A n l e h n u n g an die indivi

duellen K o s t e n jedes einzelnen Betriebes festgelegt 

worden waren, oder als Gruppen- b z w . K a l k u l a t i o n s 

preise für einen gesamten W i r t s c h a f t s z w e i g Gel tung 

hatten. E i n e freie P r e i s b i l d u n g w a r n u r ' f ü r wenige, 

raeist nicht aus der laufenden E r z e u g u n g stammende 

L u x u s w a r e n und Liebhaherwerte sowie für W e r t 

papiere erlaubt. E s handelt sich hiebei v o r allem 

um hochwert ige Güter, die schon immer als W e r t 

bewahrungsobjekte dienten, wie Gold, Si lber, D i a 

manten, Teppiche, Pelze , Br ie fmarken, K u n s t g e g e n 

stände usw. D i e P r e i s b i l d u n g dieser W a r e n konnte 

deshalb frei bleiben, wei l diese Güter z u m über

wiegenden T e i l nicht laufend neu erzeugt wurden 

und daher keine Gefahr bestand, daß knappe P r o 

duktionsmittel für ihre Produkt ion a b g e z w e i g t wer

den. D a s N i v e a u dieser freien Pre ise w a r beträcht

lich stärker gest iegen als das der genehmigten 

Höchstpreise. W ä h r e n d die offiziellen Höchstpreise 

E n d e 1947 e t w a das 4 1/«fache der Pre ise des Jahres 

1938 betragen h a b e n 1 ) (3 alte S ™ 2 neue S ) , er

reichten die Verste igerungspreise im W i e n e r D o r o -

theum anfangs N o v e m b e r 2 ) das 23fache und die 

A k t i e n k u r s e an der W i e n e r Börse (ohne die untypi

schen K u r s e für die Metal l - und Zuckerindustr ie) 

das 9fache des Standes v o m Jahre 1938. 

Neben den offiziell genehmigten Höchstpreisen 

und den offiziell anerkannten freien Pre isen be-

*) D a s auf Grund der.amtl ichen Höchstpreise erstellte 

Großhandelspreisniveau des österreichischen Statistischen 

Zentralamtes erreichte E n d e 1 9 4 7 447-4 ( M ä r z 1 9 3 8 = 1 0 0 ) . 

A u c h der nach einem friedensmäßigen Verbrauchsschema 

berechnete Lebenshaltungskostenmdex des ö l f W l a g mit 

4 5 4 7 e twa auf gleicher Höhe. 
2 ) D i e freien Pre ise zu E n d e D e z e m b e r 1 9 4 7 w a r e n 

infolge der A u s w i r k u n g e n des Währungsschutzgesetzes un

typisch. 

1* 
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Die Lebensmittelpreise im Februar 104.8 auf dem Schwarzen 

Markt in den einseinen Bundesländern1) 

W a r e Bgid. O . - ö . S tmk. K n t . T iro l V l b g . 
W a r e Schwarzmarktpreise in W i e n = roo 

M e h l , w e i ß . . 1 5 3 75 I 0 6 I I I 9 7 1 2 5 9 7 

„ s c h w a r z . 1 6 7 83 — 83 7 5 9 2 

B r o t , s c h w a r 2 . 1 6 4 100 IOO 7 3 82 — 1 4 5 

S c h m a l z . . . . 100 63 9 2 83 9 2 7 1 75 

104 7 2 1 0 4 83 — 1 1 3 7 8 

75 46 79 83 7 5 'So 5 8 

Öl 5 5 — — 33 9 0 d — 
S a c h a r i n 

( 1 0 0 St.) . . . — 86 9 5 8 2 7 7 So 
Rindf le isch . . 8 2 5 9 65 4 2 5 i 53 53 

S c h w e i n e f l e i s c h „ 4 6 5 8 4 2 58 35 — 
M i l c h 67 33 83 6 7 4 2 • 6 7 2 1 

W e i n 7 5 — — — — 5 5 — 
S c h n a p s . . . . — 7 3 — 80 1 0 7 1 0 0 87 

Z i g a r e t t e n , inl . . 1 0 7 80 80 87 87 87 6 9 

Z u c k e r . , . , 1 0 0 6 7 1 1 7 63 83 109 83 

N a c h A n g a b e n des Bundesministeriums für V o l k s -

ernährung. 

standen für die amtlich preisgebundenen Güter 

, ,graue" und „ s c h w a r z e " M ä r k t e , auf denen sich die 

Pre ise entweder vol lständig oder doch weitgehend 

nach der K n a p p h e i t des A n g e b o t e s und der D r i n g 

lichkeit der kaufkräft igen N a c h f r a g e richteten. 

W e i t a u s a m höchsten über den offiziellen P r e i 

sen ( A n f a n g N o v e m b e r 1947 im Durchschnit t um 

das i8fache) lagen die Schwarzmarktpreise für 

Nahrungsmittelj da ' die unzureichenden Lebens -

mittelrationen nahezu alle Bevölkerungskreise ver-

anlaßten, s ich durch Zukaufe auf dem S c h w a r z e n 

M a r k t zusätzl iche Lebensmitte l zu verschaffen. D a s 

A u s m a ß des Schwarzen Lebensmitte lmarktes läßt 

sich ungefähr aus den Haushaltbüchern schätzen. 

D a n a c h hat eine durchschnittl iche A r b e i t e r - und 

Angeste l l tenfamil ie E n d e 1947 insgesamt 2 0 % des 

Einkommens für K ä u f e auf dem S c h w a r z e n M a r k t 

(vor allem für Nahrungsmit te l , R a u c h w a r e n , alko

holische Getränke und Sacharin) , davon al lein 1 5 % 

für N a h r u n g s m i t t e l 1 ) ausgegeben. A u f G r a n d der 

L o h n - und Gehaltssumme (bei Berücks icht igung 

der A u s g a b e n der Selbständigen) läßt sich ungefähr er

rechnen, daß der Jahresumsatz an Nahrungsmit te ln 

auf dem Schwarzen M a r k t in W i e n schätzungsweise 

500 bis 600 Mil l . S und in ganz Österreich e t w a 

1*5 M r d . S betragen haben d ü r f t e 2 ) . Berücksicht igt 

*) D i e s entspricht e twa 120 K a l o r i e n je K o p f und T a g . 

s ) D i e S c h ä t z u n g soll nur die ungefähren Größen

ordnungen aufzeigen. Sie berücksichtigt nur die nichtland

wirtschaft l iche Bevölkerung und nimmt für die B e v ö l k e r u n g 

außerhalb W i e n s ger ingere K ä u f e auf dem S c h w a r z e n M a r k t 

aii, da in den Bundesländern die E i g e n v e r s o r g u n g größer ist 

und die Schwarzhandelspreise niedriger sind. 

man, daß nicht alle „ s c h w a r z e n " Lebensmittel in 

W i e n aus haimischen Quellen stammen und eine 

beträchtliche PIandelsspanne 3 ) auf dem S c h w a r z e n 

M a r k t besteht, so kann g r ö ß e n o r d n u n g s m ä ß i g ge

schätzt werden, daß der Landwir tschaf t aus den 

Nahrungsmitte l verkaufen auf dem S c h w a r z e n M a r k t 

jährl ich rund 400 bis 600 Mil l . S zugeflossen sind, 

während der Rest -dem in- und ausländischen 

Zwischenhandel z u g u t e kam. N a c h einer anologen 

Berechnung w ä r e n den Weinbauern e t w a 200 bis 

300 M i l l . S aus dem W e i n v e r k a u f zugeflossen. D a 

der W e r t der Marktabl ie ferung der L a n d w i r t s c h a f t 

zu offiziellen Pre isen im Jahre 1947 etwa 830 M i l l . S 

betrug, waren die E r l ö s e der Landwir tschaf t auf 

dem Schwarzen M a r k t ohne W e i n mehr als halb so 

hoch wie die aus der offiziellen A b l i e f e r u n g , wobei 

al lerdings nicht übersehen werden darf, daß die 

einzelnen landwirtschaft l ichen Betriebe sehr un-

Abb. 1. Der Preiskampf der österreichischen Tabakregie 

gegen den Schwarzen Markt 

( L o g . M a ß s t a b : Stückpreise in Groschen) 
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Bis zum Währungsschiitsgesetz waren die amerikanischen, 

Zigaretten beträchtlich teuerer als die Austria-Speeial. Seit 

Ende Desem her jedoch sank der. Preis der amerikanischen 

Zigaretten am Schwarten Markt mehrmals unter den Preis 

der Austria-Spezial, so daß die Österreichische Tabakregie 

genötigt war, innerhalb von vier Monaten dreimal den Preis, 

der führenden österreichischen Zigarettensorte zu senken^. 

3 ) E inen Anhaltspunkt für das A u s m a ß der Handels

spannen geben auch die Unterschiede zwischen den Preisen 

des S c h w a r z e n Marktes in W i e n und in den Bundesländern 

(siehe Ubersiebt S. 4 ) . ' • • 
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Die Preisstruktur vor und nach dem Währungsschutzgesetz 

März 1948 
Ware 

Anfang 
N o v , 1947 

Preise des Jahres 1937 
(in R M umgerechnet) = roo 

Apri l 1948 
in % 

Anf. N o v . 
1947 — 100 

Schwarzer Markt 

N a h r u n g s m i t t e l : 

W e i ß e s K o c h m e h l . . . 6 . 5 2 2 2.826 43 

B r o t 1.093 4 6 

4 .400 3 0 

K r i s t a l l z u c k e r , . . 1 4 . 6 3 4 4 . 5 1 2 3 1 

T e e b u t t e r 2 . 8 1 3 45 

1 2 . 1 3 8 5.202 30 

. 3 . 2 1 7 2.433 7 5 

. 5 .405 3-303 61 

3-000') 30 

G e n u ß m i 11 e 1: 

W e i n , w e i ß 4-EÖ7 

Z i g a r e t t e n (österr . ) . . 2 .250 

„ (amerik.) . . 

K o n s u m - F e r t i g w a r e n : ' 

i . 8 3 3 a ) 

9 3 8 

3 0 

27 

41 

H e r r e n - H a l b s c h u h e . . 3 . 9 7 2 2.483 6 3 

D a m e n - H a l b s c h u h e . . 3 7 3 1 2 . 1 3 2 57 

K i n d e r s c h u h e 31/35 . . 2 . 1 4 3 1 .286 6 0 

I n d u s t r i e p r o d u k t e 

R o t a t i o n s d r u c k p a p i e r . 5.062 1 .681 35 

H o l z f r e i e s M a s s e n p a p i e r 2.625 - 1 . 5 4 2 5 9 

7 - 3 3 9 3 . 6 7 0 .50 

4 . 9 5 4 2 . 1 4 2 43 

1 .200 7 5 

M a u e r z i e g e l 3.000 1-4422) 4 8 

8 5 5 5 2 6 6 2 

Freier M arkt 

V e r s t e i g e r u n g s p r e i s e 
d e s D o r o t h e u m s : 

Gold, B r u c h 1 4 K a r . . . 3 . 8 9 9 2.064 5 3 

5 405 3.093 5 7 

S i l b e r , B r u c h 800 g, fein 3 . 2 5 0 1.000 3 1 

A n t i k e s S i l b e r . . . . 8 8 9 6 1 1 69 

B r i l l a n t e n , k l e i n e S t e i n e 2.045 • 7 2 3 • 3 5 

„ , g r o ß e „ 2.250 1.083 4 8 

P e r s e r t e p p i c h e . . . . 2.333 1 . 1 2 5 48 

1 .958 9 5 8 4 9 

W a r e Ä 5 ? 

Preise des Jahres r937 
(in K M uro gerechnet) = 100 

Offizielle Preise 

N a h r u n g s m*i 11 e 1: 

S c h w a r z b r o t 309 

K r i s t a l l z u c k e r . . . . 2 2 6 

E i e r 588 

M a r g a r i n e 7 5 0 

S p e i s e ö l 7 3 0 

O b s t (Äpfe l ) , . . . . 585 

K a r t o f f e l n 600 

G e n u ß r a i t t e l : 

W e i n , w e i ß . . . . . . 2 . 1 6 7 

K o i i s u r a - F e r t i g w a r e n : 

H e r r e n - H a l b s c h u h e , . 8 8 2 

D a m e n - H a l b s c h u b e . . 823 

K i n d e r s c h u h e 31/35 - • 9 3 7 

H a u s h a l t u n g s g e g e n 

s t ä n d e : (z. T. Grauer Markt) 

F l e i s c h m a s c h i n e . . . . 1 .420 

Glühbirnen 4 0 W . . . 2 5 7 

K ü c h e n w a a g e 8 6 6 

K a f f e e m ü h l e 1 .500 

P a s s i e r s i e b 1-969 

T h e r m o s f l a s c h e . . . . 3 .441 

D o s e n ö f f n e r 1.084 

I n d u s t r i e P r o d u k t e : 

*) P r e i s r ü c k g a n g z u m Tei l saisonbedingt. 

-) D i e Bewir tschaf tung ist aufgehoben. 

H o c h l e g . W e r k z e u g s t a h l 

L e g . B a u s t a h l . . , 

M a u e r z i e g e l . . . 

Z e m e n t . . . . . . . 

S i n t e r m a g n e s i t . . 

H o l z g e b r . K a l k . , 

i V o e k e n m ö r t e j . . 

B e t o n r o h r e , . . . 

D a u e r h e i ß l a g e r f e t t . 

H o c h d r u c k f e t t . . 

S t e i n k o h l e n t e e r . , 

W a s s e r s t o f f s u p e r o x y d 

D ü n g e k a l k , k o h l e n s . 

B o h r ö l . . . . . . 

R o t a t i o n s d r u c k p a p i e r 

H o l z f r . M a s s e n p a p i e r 

293 

3 9 9 

7 3 8 

688 

6 6 7 

630 

6 5 0 

1-833 

8 9 3 

8 5 9 

1 .829 

2 3 9 

7 2 2 

1 . 1 2 5 

1 . 4 1 7 

2.043 

831 

Apri l 1948 
in °/D 

Anf. N o v . 
1947 = 100 

95 

1 7 7 

1 2 6 

9 2 

91 

1 0 8 

1 0 8 

85 

101 

104 

103 

1 2 9 

9 3 

83 

7 5 

7 2 

5 9 

7 7 

2 8 2 2 4 5 ' . 8 7 

2 2 8 206 9 0 

281 2 7 6 98 

6 9 2 606 88 

503 4 7 4 9 4 

4 4 2 4 2 0 9 5 

6 3 5 635- 1 0 0 

500 5 5 1 H O 

4 5 6 3 9 9 88 

6 5 0 6 4 1 . 9 9 

8 6 0 848 9 9 

3 7 5 3 7 5 IOO 

1 2 0 1 2 0 IOO 

3 1 4 307 9 8 

7 3 6 7 2 4 . 9 8 

6 1 3 5 9 5 9 7 

486 4 5 7 9 4 

gle ichmäßig in den Schwarzen M a r k t eingeschaltet 

w a r e n 1 ) . . 

D e r S c h w a r z e M a r k t für Industrieprodukte 

erreichte oder übertraf i m Verhäl tnis zur P r o 

duktion nur in einzelnen W a r e n (wie Baumateria l ien 

und Holzprodukten) den U m f a n g des S c h w a r z e n 

M a r k t e s für A g r a r p r o d u k t e . A u ß e r d e m w a r der 

Unterschied zwischen offiziellen und „ s c h w a r z e n " 

Preisen- bedeutend geringer. So lagen die S c h w a r z -

l ) A u ß e r d e m g i n g ein großer T e i l der Übergewinne 

wieder dadurch verloren, daß auch die L a n d w i r t e ihre un

entbehrlichen Bedarfsgüter viel fach zu Schwarzmarktpre isen 

kaufen mußten. 

marktpreise für Mauerz iege l anfangs N o v e m b e r nur 

4*3mal, für Zement 2*5mal und für P a p i e r 5 - b i s Smal 

so hoch wie die offiziellen Pre ise ( s i e h e Ü b e r s i c h t S . i o ) . 

V on wei taus größerer Bedeutung für die 

Industrieprodukte w a r e n dagegen die „grauen" 

Preise , die sich von den typischen S c h w a r z m a r k t 

preisen dadurch unterschieden, daß sie meist 

niedriger w a r e n und sich mehr an die tat

sächlichen Erzeugungskosten als an der kauf

kräft igen N a c h f r a g e orientierten. D i e Re ichwei te 

dieses Grauen M a r k t e s läßt sich n u r schwer ab

schätzen, da die Grenze zwischen offiziell geneh

migten und „ g r a u e n " Preisen, die vielfach v o n der 
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Preisbehörde st i l lschweigend toleriert wurden, sehr 

fließend w a r . E s darf jedoch angenommen werden, 

daß zu diesen „ g r a u e n " Pre isen ein beträchtlicher 

T e i l der industriellen Produkt ion, vor allem die 

industriellen F e r t i g w a r e n , deren K a l k u l a t i o n nur 

schwer überprüft werden konnte, abgesetzt wurden. 

Die wirtschaftliche Funktion der „schwarzen" 

und der „grauen" Preise 

' D a s Nebeneinander mehrerer voneinander ab

weichender Pre isniveaus ist für das W i r t s c h a f t s 

leben zweife l los eine ernste Störung. Dennoch darf 

nicht übersehen werden, daß der Graue und der 

S c h w a r z e M a r k t unter den gegebenen Bedingunge n 

bis zu einem gewissen Grade eine notwendige und 

unentbehrliche Funkt ion im Wirtschafts leben er

füllen, da die verzerrten, mit den 'wirtschaft l ichen 

Gegebenheiten der Nachkr iegsze i t nicht überein

stimmenden offiziellen P r e i s - und Lohnrelat ionen 

nur im Zusammenhang mit „ s c h w a r z e n " und 

„ g r a u e n " Pre isen bestehen können. 

D i e V e r z e r r u n g der offiziellen P r e i s - L o h n -

Relat ion e r g a b sich daraus, daß die Pre ispol i t ik , 

ohne Rücksicht auf die gesunkene P r o d u k t i v i t ä t der 

Wirtschaf t , bestrebt w a r , die offiziellen Pre ise und 

L ö h n e in annähernd fr iedensmäßigen Relat ionen zu

einander zu halten. Dieser Versuch g e l a n g z w a r 

angesichts der starken Preisauftr iebstendeuzen nicht 

vol ls tändig. Insbesondere die offiziellen P r e i s e ein

zelner. Industr iegüter g ingen zum T e i l bedeutend 

über die fr iedensmäßige P r e i s - und Lohnrelat ion 

hinaus. Immerhin waren Ende 1947 die Lebens

haltungskosten zu offiziellen Preisen nur e t w a um 

1 0 % : stärker gegenüber dem Jahre 1937 gestiegen 

als die Lohne, (siehe A b b i l d u n g 2 ) . D a jedoch die 

Produkt ion je Beschäft igten im groben Durchschnitt 

auf e t w a die H ä l f t e des Jahres. 1937 gesunken w a r , 

konnten, die Produktionskosten aus den offiziellen 

Verkaufser lösen viel fach nicht gedeckt werden und 

die Betr iebe hätten (soweit der V e r l u s t ihre A b 

schreibungen überschritt) verhäl tnismäßig rasch ihr 

Betr iebskapital verloren und sie hätten st i l lgelegt wer

den müssen. Tatsächl ich aber w a r die österreichische 

W i r t s c h a f t bisher durch einen Zustand der V o l l 

beschäft igung gekennzeichnet, -der durchaus mit dem 

in den K r i e g s k o n j u n k t u r jähren verg le ichbar w a r . 

D i e E r k l ä r u n g l iegt darin, daß, abgesehen von der 

lange Z e i t ' bestandenen Mögl ichkei t , die W a r e zu 

einem höheren P r e i s zu e x p o r t i e r e n 1 ) , ein mehr 

oder weniger g r o ß e r T e i l der Produkt ion auf den 

Grauen und S c h w a r z e n M ä r k t e n des Inlandes abge

setzt wurde, deren zum T e i l weitaus höhere Pre ise 

dem Unternehmer jene Einnahmen sicherten, die 

ihm die F o r t f ü h r u n g der P r o d u k t i o n ermöglichten. 

Bei den z u m T e i l gewalt igen Unterschieden z w i 

schen offiziellen und „ s c h w a r z e n " bzw. „ g r a u e n " 

Preisen genügte oft schon der A b s a t z einer ger ingen 

M e n g e auf dem Schwarzen oder Grauen M a r k t , 

Abb. 2. Die Entwicklung der offiziellen, der gebundenen, 

der freien und der „schwarzen" Preise nach dem Wäh

rungsschutzgesetz 

( L o g . M a ß s t a b ; Preise d. J. 1 9 3 7 [umgerechnet in R M ] = 1) 

Nahrungsmittel C Scfvtf.M.) 

Devisenkurse CSchw. M.J 

fndustrtestoffe- CSchw.M.) 

Freie Preise C Doroth. ) 

Genuöm/tfel ( Seh». M.) 

.Industriestoffe (Offiz.) 
'Lebenshaltungskosten 
'Landwirtschaftliche Preise 

rungsmittel-u.Genußnvttel^ 

)iktienindex(ohneMerall-u.-_ 
\ Zucken ndusrrieJ 
Anbeiternetlolohnindex 

Aktienindex der Metollind. 

Aktienindex der Zuckerindustne 

Anfang November 1947 März 1943 

*) D i e s e Mögl ichkeit w a r für die meisten Betr iebe bis 

zum P r e i s - und L o h n a b k o m m e n im A u g u s t 1 9 4 7 gegeben. 

Die freien und „schwarzen" Preise und Kurse haben auf 

die Geldverknappung der Währungsreform viel empfindlicher 

reagiert als die offiziellen bzw. gebundenen Preise (die teil

weise sogar anstiegen). 
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daß selbst größere Ver luste bei dem V e r k a u f zu 

offiziellen Pre isen gedeckt werden k o n n t e n 1 ) . 

Dieser Zusammenhang zwischen den unzu

reichenden offiziellen Preisen und den „ s c h w a r z e n " 

Überpreisen g i l t vor al lem für die L a n d w i r t s c h a f t , , 

deren offizielle Pre ise bei weitem nicht die P r o 

duktionskosten decken, so daß erst der A b s a t z auf 

dem S c h w a r z e n M a r k t den unerläßlichen A u s g l e i c h 

zwischen K o s t e n und Er lösen ermöglicht. D i e gleiche 

Funkt ion der Kostendeckung erfüllten in der g e w e r b 

lichen W i r t s c h a f t die „ g r a u e n " Pre ise , die z u m 

T e i l st i l lschweigend von der Pre ispol i t ik toleriert 

wurden und als behördlich nicht genehmigte von 

den offiziellen Preisen in vielen Fäl len k a u m mehr 

zu unterscheiden w a r e n 2 ) . . 

Uber die Kostendeckung hinaus ermöglichten 

die „ g r a u e n " und „ s c h w a r z e n " P r e i s e a l lerdings 

vielen Unternehmern und L a n d w i r t e n , vor allem 

dort, w o die benötigten R o h - und Hil fsstoffe zu 

niedrigen offiziellen Pre isen eingekauft wurden, die 

E r z i e l u n g beträchtlicher Übergewinne. Diese U b e r 

gewinne mögen in v ie ler Hins icht anfechtbar und 

bedenklich sein und insbesondere gegen das P r i n z i p 

einer g le ichmäßigen V e r t e i l u n g der L a s t e n der 

Nachkr iegsze i t verstoßen. Volkswir tschaf t l i ch g e 

sehen erfüllten sie dennoch bis zu einem gewissen 

G r a d eine wicht ige Funkt ion, da angesichts der 

geringen Sparneigung breiter Bevölke rungs schichten 

in der R e g e l nur aus. Ubergewinnen gespart und 

jenes K a p i t a l gebildet wurde, das eine unerläßl iche 

V o r a u s s e t z u n g für den W i e d e r a u f b a u der zerstörten 

V o l k s w i r t s c h a f t und für eine spätere höhere K o n 

sumgüterproduktion darstellt . 

*) So .entspricht z. B. der V e r k a u f von i o % der P r o 

duktion z u m zehnfachen Schwarzmarktpre is einer V e r d o p p 

lung der offiziellen Preise. 
a ) W i e es bei dem gegebenen Preischaos und der un

zulänglichen Bewir tschaf tung geradezu notwendig w a r , den 

Grauen M a r k t zu tolerieren, sei an dem Beispiel der Möbel

industrie gezeigt . D i e Möbelpreise sind gegenüber 1 9 3 7 auf 

das Sechs- bis Z w ö l f fache gestiegen. D e r Möbeltischler 

b e k a m w o h l genügend Bezugscheine für H o l z , aber das H o l z 

selbst nur dann, wenn er dem S ä g e w e r k unbelegt Überpreise 

bezahlte. So beliefen sich die Gestehungskosten für 1 fm 

Fichtenholz im M ä r z 1 9 4 8 etwa auf 600 S gegenüber dem 

offiziellen P r e i s von 2 1 0 S. D a s S ä g e w e r k seinerseits mußte 

den Holzfä l lern zusätzl iche Lebensmittel beistellen und stark 

überhöhte FuhirlÖhne bezahlen. D a das H o l z feucht und von 

schlechter Qual i tät war , mußte es gedämpft werden und 

ergab hei der Verarbe i tung einen hohen Abfa l l . D i e große 

M e n g e der Hilfsstoffe w i r d überhaupt nicht oder so unregel

mäßig durch die Bewirtschaftungsstel len zugeteilt , daß Spir i 

tus, L e i m , Schellack usw. zu den hohen Preisen, des S c h w a r 

zen Marktes zugekauft werden müssen. D i e Preiskontrol le 

;-ber mußte schließlich die vorgelegten Kalkulat ionen ge

nehmigen, da sonst der größte Tei l der Industrie, hätte .still

gelegt werden müssen. 

Die Nachteile der illegalen Märkte 

D a s Nebeneinander mehrerer Märkte , das sich 

so zwangsläuf ig ergab, ist sowohl in wirtschaft l icher 

als auch in moralischer Hinsicht sehr bedenklich. 

D e r S c h w a r z e und Graue M a r k t bietet, so lange 

er ungesetzl ich ist, nicht genügend A n r e i z zur 

Mehrprodukt ion, da das strafrechtliche R i s i k o die 

Mengen, die abgesetzt werden können, beschränkt. 

Leicht real isierbare und nach oben hin begrenzte 

Gewinne wirken aber eher produktionshemmend. 

D i e Mögl ichkei t und auch die Bereitschaft , 

einen T e i l der Produkt ion auf den illegalen M ä r k 

ten abzusetzen, i s t bei einzelnen Branchen und F i r 

men sehr verschieden. D e r Er lösausgle ich mit H i l f e 

der i l legalen M ä r k t e funktioniert daher nur sehr 

ungle ichmäßig und zufä l l ig . E s besteht sogar die 

Gefahr einer negativen Auslese, indem nicht mehr 

der am wirtschaft l ichsten produzierende U n t e r 

nehmer die F ü h r u n g übernimmt, S o n d e r n jener, der 

bereit ist, das größte strafrechtliche R i s i k o zu über

nehmen. V i e l e oft unwirtschaft l iche Betriebe erz ie l 

ten Sondergewinne, die le is tungsmäßig nicht be

rechtigt waren, während andererseits große B e 

triebe, die sich der Preiskontrol le nur schwer ent

ziehen konnten, beträchtliche V e r l u s t e erlitten. 

Diese Sondergewinne fließen oft aus A n g s t vor der 

Steuerbehörde in" unwirtschaft l iche Investit ionen 

oder begünstigen einen übermäßigen L u x u s k o n 

s u m 3 ) . Betr iebe und ganze Branchen, die mangels 

ausreichender Kontrol lmögl ichkei t der Preisbehörde 

große Gewinne erzielten, konnten sich in der R e g e l 

genügend Rohstoffe sowie durch höhere L ö h n e oder 

Realzutei lungen die nötigen A r b e i t s k r ä f t e sichern 

und damit die Produkt ion ausdehnen, während 

anderen, lebenswichtigeren, aber strenger preis

kontroll ierten Z w e i g e n oft die wicht igsten P r o d u k 

tionsmittel fehlten. Gerade in einer Zeit, in der es 

sowohl aus wirtschaft l ichen als auch sozialen Grün

den besonders w i c h t i g erscheint, die Produkt ion auf 

lebenswichtige Güter zu konzentrieren, den L u x u s 

konsum möglichst einzudämmen und das für den 

K o n s u m ver fügbare Sozia lprodukt e inigermaßen 

g le ichmäßig zu vertei len, entstanden somit durch 

die Grauen und Schwarzen M ä r k t e Fehlinvestit ionen, 

Verzerrungen in der Produkt ionsstruktur und über

mäßige Einkommensunterschiede. 

E i n besonderer Nachtei l , v o r allem des 

a ) E i n gutes Beispiel für Fehlinvestit ionen boten die 

hohen Weinpreise . D i e hohen Soridergewmne begünstigten 

bei dem geringen Vertrauen in die W ä h r u n g Investitionen 

für die nicht mehr das Ertragsmoment , sondern lediglich 

das Bestreben, Sachwerte zu erwerben, maßgebend war . 

( A n k a u f von nicht benötigten Pferden, v o n Ziegeln, die 

nicht verbaut wurden, usw.) 

2* 



I 

Schwarzen Marktes , , bestellt schließlich . darin, daß 

sich, die S c h w a r z m a r k t u m s ä t z e und -gewinne in der 

'Regel jeder Besteuerung entz iehen 1 ) . D a d u r c h er

höht sich die gesamte Steuerlast für die übrige 

W i r t s c h a f t und das theoretisch den sozialen F o r 

derungen entsprechende Steuersystem (progressive 

Einkommenbesteuerung) erweist sich nur als eine 

zusätzl iche Belastung jener Einkommenbezieher , die 

ihre Einkünfte aus legalen Verdienstquel len be

ziehen. 

Ü b e r diese gesamtwirtschaft l ich schädlichen 

A u s w i r k u n g e n hinaus ist das g e g e n w ä r t i g e Neben

einander mehrerer M ä r k t e aber auch moralisch 

höchst bedenklich, weil es praktisch auf eine aus

g iebige , P r ä m i i e r u n g eigensüchtiger Gesetzesüber

tretungen auf Kosten der Gemeinschaft hinausläuft. 

Die Veränderung der Preise nach dem 

Währungsschutzgesetz 

Die Ursachen der Tendenzumkehr auf den Waren

märkten 

D i e unmittelbare U r s a c h e für die in den letzten 

Monaten zu beobachtende T e n d e n z sinkender P r e i s e 

liegt in der V e r k n a p p u n g des Geldumlaufes durch 

das W ä h r u n g s Schutzgesetz. D e r Gesamtumlauf der 

Nat ionalbank (Noten plus freie . Giro Verbindlich

keiten) fiel von g-i M r d . S anfangs N o v e m b e r auf 

7'8 M r d . S am 23. Jänner 1948 (erster Notenbank

ausweis nach dem W ä h r u n g s s c h u t z g e s e t z ) , während 

die freien Spar- und Scheckeinlagen von 7-2 M r d . S 2 ) 

auf 5*3 M r d . - S (Ende Dezember 1947) zurück

gingen, wobei noch zu berücksichtigen ist, daß von 

den verbleibenden E i n l a g e n zunächst nur die Häl f te 

freigegeben wurde, während vom R e s t e t w a je ein 

Drit te l bis Juni bzw. bis September und Dezember 

zei tweise blockiert bleibt. D e r Notenumlauf mit 

G i r o Verbindlichkeiten hat sich seit der Veröffent

l ichung des ersten Notenbankausweises um weitere 

3S7 M i l l . S gesenkt und w a r Mitte A p r i l um 1 9 % 

ger inger als A n f a n g N o v e m b e r 1947. 

.. D i e durch die Geldabschöpfung erzwungene 

Geldknappheit wurde k u r z f r i s t i g noch dadurch ver

schärft, daß bei der A b s c h ö p f u n g b z w . B lock ierung 

*•) F ü r die geschätzten Gesamtumsätze auf dem S c h w a r 

zen M a r k t für Nahrungsmittel , Rauchwaren, alkoholische 

Getränke und Sacharin ergibt sich, wenn man nur die 

Verbrauchssteuer berücksichtigt, ein jährl icher Steuerent- ' 

g a n g von über 200 Mil l . S, bei A n n a h m e einer i s % i g e n 

Einkommensteuer ein Gesamtsteuerentgang von über 

400 Mil l . -S. E inen Sonderfal l des Steuerentzuges bildet 

der Schwarzhandel mit Zigaretten, dessen Ü b e r g e w i n n e 

fast ausschließlich in das Ausland wandern. 

2 ) Einschließlich der beschränkt ver fügbaren K o n t e n . 

auf die höchst ungleichmäßige L i q u i d i t ä t nicht 

Rücksicht genommen werden konnte. E s bedarf 

daher einer gewissen Zeit, bis sich die Geldmenge 

wieder einspielt und die unterschiedliche Liquidi tät 

einzelner Betr iebe und W i r t s c h a f t s z w e i g e wieder 

ausgeglichen w i r d , zumal L i q u i d i t l t s v e r k a u f e durch 

d i e ' Z u r ü c k h a l t u n g der K ä u f e r bedeutend erschwert 

werden. 

Z u diesen objektiven, k u r z f r i s t i g wirkenden 

Ursachen k a m die psychologische Reakt ion der 

Produzenten, H ä n d l e r und Konsumenten in dem 

A u g e n b l i c k , als die ersten P r e i s r ü c k g ä n g e auf den 

S c h w a r z e n und Grauen Märkten eintraten. Irl der 

E r w a r t u n g weiter sinkender P r e i s e hielten die 

K ä u f e r , vor allem bei entbehrlichen Gütern und 

bei Gütern periodischer Bedarfsdeckung, immer 

mehr mit Anschaffungen zurück, während die V e r 

käufer bestrebt waren, ihre L a g e r b e stände so wei t 

als mögl ich zu reduzieren. Dieser U m s c h w u n g der 

M a r k t s t i m m u n g erfaßte immer weitere K r e i s e 

'und wurde schließlich zu einem entscheidenden 

B e s t i m m u n g s g r u n d für den sich al lmählich ver

stärkenden Preisdruck. ' 

Unterschiedliche Preissenkungen auf den freien 

und den gebundenen Märkten 

D e r P r e i s r ü c k g a n g nach dem W ä h r u n g s -

.schutzgesetz w a r auf den einzelnen Tei lpre isniveaus 

sehr verschieden. A l s erste g ingen die reagiblen 

P r e i s e auf den S c h w a r z e n und den freien M ä r k t e n 

zurück, wie die Verste igerungspreise im W i e n e r 

Dorotheum, die A k t i e n k u r s e und die „ s c h w a r z e n " 

Devisenkurse , denen nach e inigem Z ö g e r n auch 

die „ s c h w a r z e n " P r e i s e für Nahrungsmit te l und 

Industriestoffe folgten. • D a s A u s m a ß der P r e i s 

senkungen auf den freien Märkten betrug bis Mit te 

M ä r z ziemlich einheitlich 40 bis 6 0 % ! ( N a h r u n g s 

mittelpreise 4 5 % , Industriestoff preise 5 3 % , • V e r 

steigerungspreise im Dorotheum 45 % , A k t i e n k u r s e 

über 5 0 % und „ s c h w a r z e " Devisenkurse 5 l 0 / ° ) -

Dieser g le ichmäßige P r e i s r ü c k g a n g läßt darauf 

schließen, daß zwischen den einzelnen freien und 

S c h w a r z e n M ä r k t e n ein enger Zusammenhang 

besteht, der eine A r t Pre isausgle ich ermöglicht. 

W ä h r e n d der R ü c k g a n g der freien und der 

„ s c h w a r z e n " Pre ise bereits im Jänner- einsetzte und 

im F e b r u a r besonders stark war , blieben die 

„ g r a u e n " P r e i s e trotz rückläufiger N a c h f r a g e 

z iemlich lang stabil. E r s t im M ä r z k a m . a u c h hier 

die sinkende Preis tendenz zum Durchbruch. D i e 

Pre issenkungen, die sich bis zu 45 % erstreckten, 

w a r e n bei den einzelnen W a r e n sehr verschieden. 
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Entwicklung der wichtigsten Gruppen der offiziellen, freien 

und „schwarzen" Preise 

Anfang A n f a n g 

Prc iegruppcn N O V . i q 4 7 März 1948 N j ^ 4 7 

1937 = 100 ') 

I n d u s t r i e s t o f f e (off iz iel le P r e i s e ) 540 500 9 3 

L e b e n s h a l t u n g s k o s t e n 4 5 2 4 6 8 1 0 4 

N a h r u n g s - u. G e n u ß m i t t e l (offi
z i e l l e P r e i s e ) 4 2 8 4 3 5 1 0 2 

L a n d w i r t s c h a f t l i c h e P r e i s e , . . 3 1 2 4 4 7 3 ) 1 4 3 2 ) 

A r b e i t e r n e t t o l o h n i n d e x . . . . 4 1 0 4 1 0 100 

F r e i e P r e i s e ( D o r o t h e u m ) . . . 2.280 1 . 2 5 0 5 5 

A k t i e n i n d e x (ohne M e t a l l - und 

Z u c k e r i n d ü s t r i e ) 900 ' 430 48 

A k t i e n der M e t a l l i n d u s t r i e . . 3 9 0 1 7 0 44 

N a h r u n g s m i t t e l ( S c h w . M a r k t ) 6 . 1 8 0 - 3 . 3 9 0 5 5 

D e v i s e n k u r s e „ 5-340 2 . 6 1 0 * , 4 9 

Industr ies tof fe „ 4 . 8 3 0 2.280 47 ' 

*) 3 S = 2 R M . 
3 ) D i e Ste igerung ergibt sich durch die E r h ö h u n g des 

Pre ises für Zuchtrinder. D e r Index der landwirtschaftl ichen 

P r e i s e ohne N u t z v i e h (Pferde und Rinder) beträgt dagegen 

nur 103 ( A n f a n g N o v . 1 9 4 7 = 1 0 0 ) . 
3 ) Februar . 

*) Apri l . 

Gegenüber dem deutlichen Fal len der freien, 

„ s c h w a r z e n " und „ g r a u e n " P r e i s e ist die L a g e auf 

dem Gebiet der offiziellen Pre ise noch uneinheit

lich. B i s Mit te M ä r z w a r eher eine steigende 

T e n d e n z festzustellen. S o stieg seit A n f a n g 

N o v e m b e r 1947 der I n d e x d e r offiziellen N a h r u n g s 

und -Genußmittelpreise u m 2%', der L e b e n s 

hal tungskostenindex um 4 % ! und der I n d e x der 

landwirtschaft l ichen P r e i s e (infolge der E r h ö h u n g 

des Nutzviehpreises , dem al lerdings nur innerhalb 

der L a n d w i r t s c h a f t Bedeutung zukommt) um 4 3 % 

(siehe A b b . 2 ) . 

E r s t ab M i t t e M ä r z griff die T e n d e n z sinkender 

Pre ise auch auf die offiziellen P r e i s e für Industrie

güter über, so daß sich die Fachorganisat ionen 

zu Preissenkungsakt ionen entschlossen. Diese P r e i s - ' 

S e n k u n g e n erstreckten sich bisher a l lerdings nur 

auf Te i lgebie te und fielen im ganzen noch nicht 

sehr ins G e w i c h t . ( D i e Preissenkungen bei den in 

die A k t i o n einbezogenen Industr iegütern betrug 

im Durchschnitt 7%'.) D i e Mehrheit der Industrie

preise blieb bisher unverändert. 

V i e l e offizielle P r e i s e Hegen nach ' w i e vor 

bedeutend unter dem Gleichgewichtspreis eines 

freien Marktes . Dies gi l t v o r allem für die 

Landwir tschaf t , deren relat iv niedrige, nicht 

kostendeckende P r e i s e die Wirtschaftspol i t ik vor 

schwier ige P r o b l e m e stellten, die durch die Milch-

subvent ionierung und durch das Versprechen, 

Überkontingente zu einem höheren P r e i s auf

zukaufen, noch keineswegs befr iedigend gelöst 

A b b . 3. E n t w i c k l u n g w i c h t i g e r E i n z e l p r e i s e auf d e m 

off iz iel len, f re ien u n d S c h w a r z e n M a r k t e 

(Log. M a ß s t a b ; Pre ise d. J. 1 9 3 7 [umgerechnet in R M ] = 1) 

Schmalz. CSchw. M.) 

Kristallzucker (Schw.M.) 

Schweinefleisch C SchwM.) 
, Eier CSchw H.) 
^Weißes Kochmehl CSchw M.) 

Teebutter CSchw. M.) 

Benzin CSchw. M.) 
'Damenhalbschuhe'CSchw. M.) 
Gold Bruch 44 Karat C Dorath.) 
Thermosflasche COffiz.3 
'Wein weiß C Schw. M.) 

Holzfreie Massenpapiere (Schw-
M.) 

Mauerziegel (Schw.MJ 

Fahrrad C Schw. M. J 

Kaffeemühle (Offiz.) 

Persianer C Doroth. 3 

Brillanten CklSteineX Dorath.) 
'•Küchenwaage (Offiz.) 

Mauerziegel (Offiz. J 

Zement COffiz.) 
Holzfreie MassenpapiereCOffiz.) 

SchnellstaN (Offiz.) 

November 1947 März 1946 aiMY./9/v 

Abgesehen von den Luxusgütern sind seit der Währungs

reform besonders die gegenüber den „normalen" Preisen 

(d. J. 1937) stark überhöhten Preise gefallen. 

(In der logarithmischen Darstellung zeigt die Große des 

Neigungswinkels der Preislinien den prozentuellen Rück

gang der einzelnen Preise.) 

'werden. Immerhin ist bemerkenswert , daß die 

T e n d e n z sinkender Pre ise , wenn auch nur in 

Randgebieten, überhaupt auf die offiziellen Pre ise 

übergegriffen hat. Diese E n t w i c k l u n g , mit der vor 

dem W ä h r u n g s S c h u t z g e s e t z kaum gerechnet wurde, 

d ü r f t e w e n i g e r auf die Geldverknappung an sich 
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Die Preise auf dem Schwarzen Markt in Prozenten der 

offiziellen Preise 

Ware Anfang 
N o v . I C H ? 3. April 1948 

•"8 t 1000 

. 238l 1310 
S c h w a r z b r o t . . . . . 776 474 

- 3750 ]S63 

• 1563 703 

- 2333 1222 

667 405 

S64 500 

489 

268 

• 433 108 1) 

• 255 176 

R o t a t i o n s d r u c k p a p i e r . , . • 823 284 

H o l z f r e i e M a s s e n p a p i e r e . 539 316 

*) D i e Bewirtschaf tung ist aufgehoben. 

als darauf zurückzuführen sein, d a ß durch das 

psychologisch bedingte Verhal ten der K ä u f e r ein 

selbsttätiger Pre is S e n k u n g s p r o z e ß ausgelöst wurde. 

Ganz al lgemein ist festzustellen, daß neben 

den Preisen der E u x u s g ü t e r jene P r e i s e am 

stärksten gesunken sind, die bisher gegenüber den 

Preisen des Jahres 1937 b z w . gegenüber den 

offiziellen Pre isen am "stärksten überhöht w a r e n 1 ) . 

D a d u r c h haben sich die „ s c h w a r z e n " Pre ise den 

offiziellen P r e i s e n bedeutend genähert. So ' sank 

z u m Beispiel der Pre is für Schmalz vom 23fachen 

auf das i2 fache des offiziellen Pre ises , der für 

K o c h m e h l v o m 23fachen auf das lo fache , für 

K r i s t a l l z u c k e r vom 3'Sfachen auf das l ö f a c h e und 

jener für Rotat ionsdruckpapier vom Sfachen auf das 

2'Sfacbe (siehe obige Übers icht) . 

G r ü n d e für die r e l a t i v s t ä r k e r e n P r e i s s e n k u n g e n 

auf d e n freien M ä r k t e n 

D e r H a u p t g r u n d dafür, daß die P r e i s e auf den 

„ s c h w a r z e n " und freien M ä r k t e n relativ stärker 

zurückgingen als" die gebundenen offiziellen Preise , 

Hegt zunächst darin, daß die- freien P r e i s e M a r k t 

preise sind, die auf jede Ä n d e r u n g von A n g e b o t 

und N a c h f r a g e unmittelbar reagieren, während die 

offiziellen Höchstpreise vor dem W ä h r u n g s s c h u t z 

gesetz durchwegs wei t unter dem Gleichgewichts

preis eines freien Marktes lagen, so daß es eines 

weitaus stärkeren N a c h f r a g e r ü c k g a n g e s bedurfte, 

*) D e r starke R ü c k g a n g der überhöhten P r e i s e geht 

deutlich aus A b b i l d u n g 3 hervor. D i e Pre is V e r ä n d e r u n g e n 

wurden dort in logarithmischem Maßstab gezeichnet, so 

daß der Neigungswinke l der Preis l inien gleichzeit ig den 

perzentuellen P r e i s r ü c k g a n g anzeigt. A u s der A b b i l d u n g ist 

ersichtlich, daß im allgemeinen der Neigungswinkel umso 

größer ist, je höher die Preisl inien lagen. 

bis auch die gebundenen P r e i s e ins W a n k e n 

gerieten. D i e besondere Empfindlichkeit der freien 

und „ s c h w a r z e n " P r e i s e rührt auch daher, daß sich 

vor der W ä h r u n g s r e f o r m die überschüssige Geld

menge fast ausschließlich auf dem verhäl tnismäßig 

kleinen Sektor des" freien und S c h w a r z e n Marktes 

konzentrierte, so daß mit der V e r k n a p p u n g der 

Geldmenge die Teil inflafion im freien Preissektor 

fast zwangsläuf ig in eine Teildeflation umschlagen 

mußte. 

Daneben spielt jedoch noch eine Reihe 

weiterer, in ihrer relativen Bedeutung oft nur 

schwer abschätzbarer U m s t ä n d e eine wicht ige 

Rolle. So ist die Preiselast iz i tät auf dem Schwarzen 

M a r k t infolge des stark spekulativen Verhal tens 

der K ä u f e r und V e r k ä u f e r besonders groß . Die 

s p e k u l a t i v e n ' V e r k ä u f e "und das Streben nach 

L i q u i d i t ä t der V e r k ä u f e r sowie die 'spekulativen 

K ä u f e und die Zurückhal tung seitens der K ä u f e r 

lösen bei jeder Ä n d e r u n g der M a r k t l a g e weitaus 

stärkere Pre isschwankungen aus als auf den 

offiziellen Märkten. Besonders stark w i r k t sich die 

Spekulat ion auf die Pre ise dauerhafter ' K o n s u m 

güter aus, da die B e f r i e d i g u n g des Bedarfes an 

ihnen leichter hinausgeschoben werden kann als bei 

Gütern des täglichen Verbrauchs . 

E i n e gewisse Rol le spielt weiters , daß sich die 

Geldabschöpfung vor allem auf das Barge ld , den 

H a u p t t r ä g e r des Schwarzhandelsgeschäftes , kon

zentriert hat. D i e Il l iquidität w i r d daher besonders 

innerhalb des S c h w a r z e n M a r k t e s verspürt und 

führt zu umfangreichen Notverkäufen. N i c h t zuletzt 

ist auch die persönliche N a c h f r a g e der S c h w a r z -

händler gesunken, die sich z u m T e i l ebenfalls 

wieder auf Güter der il legalen M ä r k t e richtete. 

D e m S c h w a r z e n M a r k t erwächst ferner durch 

d i e ' al lmähliche E r h ö h u n g des Warenangebotes zu 

offiziellen Preisen eine immer stärkere K o n k u r r e n z , 

so daß sich v ie l fach die N a c h f r a g e von den illegalen, 

zu den legalen M ä r k t e n verschoben hat. 

Schl ießl ich ist die Pre issenkung auf den 

S c h w a r z e n M a r k t e n deshalb leichter möglich, weil 

die P r e i s e wei t über den Selbstkosten liegen und 

die Gewinnspanne leichter vermindert werden kann. 

D i e gleichen Ursachen, wenn auch abge

schwächt, waren für die P r e i s r ü c k g ä n g e auf den 

Grauen M ä r k t e n bestimmend. S o w e i t für W a r e n 

des Grauen Marktes Hilfsstoffe des Schwarzen 

M a r k t e s weiterverarbeitet wurden, trat durch den 

R ü c k g a n g der „ s c h w a r z e n " Pre ise eine V e r -

bi l l igung der Produktionskosten ein, die ihrerseits 

Pre isermäßigungen für die Güter des Grauen 

Marktes ermöglichte. 



Die volkswirtschaftliche Bedeutung des 
Preisrückganges 

Wiederaufleben des Marktmechanismus 

D a n k dem starken R ü c k g a n g der „ s c h w a r z e n " 

und „ g r a u e n " Pre ise hat sich der A b s t a n d zwischen 

den verschiedenen" Preisebenen beträchtl ich ver

mindert. V i e l f a c h wurden die „ g r a u e n " P r e i s e 

schon auf das N i v e a u der offiziellen Pre ise herab

gedrückt und bei einzelnen Industr iewaren, wie 

zum Beispiel bei Ziegeln, besteht überhaupt kein 

i l legaler P r e i s mehr. In Einzel fä l len l iegt der 

„ s c h w a r z e " P r e i s sogar unter dem offiziellen 

P r e i s 1 ) . A u s dieser E n t w i c k l u n g - zeichnet sich 

deutlich die T e n d e n z zur V e r s c h m e l z u n g der ver

schiedenen Preisebenen zu einem einheitlichen 

Pre isniveau ab. M i t A u s n a h m e der A g r a r p r o d u k t e 

und einiger wicht iger .Industrieprodukte, für die 

wohl noch für längere Zei t verschiedene P r e i s 

ebenen weiterbestehen werden, beginnen die bisher 

zum T e i l s tark verschiedenen P r e i s e der einzelnen 

W a r e n immer mehr ineinander zu fließen und sich 

zu einem einheitlichen Marktpre is zu vereinigen, 

der dem Spiel v o n A n g e b o t und N a c h f r a g e 

unterworfen ist. U n v e r k e n n b a r tr i t t sowohl für 

den Produzenten als auch für den K o n s u m e n t e n 

in zunehmendem M a ß der P r e i s wiederum als. 

entscheidender B e s t i m m u n g s g r u n d für deren wir t -

schaftliches V e r h a l t e n in den V o r d e r g r u n d . W ä h r e n d 

bisher, wenn man von den S c h w a r z e n und Grauen 

M ä r k t e n absieht, ausschließlich die behördlichen 

R o h - und Hilfsstoff Zuteilungen A r t und A u s m a ß 

der P r o d u k t i o n bestimmten, befinden sich nunmehr 

die meisten Betr iebe in einem Übergangsstadium, 

in dem z w a r die Rohstoffzutei lung noch immer eine 

wicht ige R o l l e spielt, daneben aber auch preisliche 

Über legungen immer mehr die betrieblichen D i s 

positionen beeinflussen. D a s gleiche gi l t für den 

Konsumenten, der, mit A u s n a h m e der Eebensmitte l -

rationen, ke ineswegs mehr alle B e z u g s m ö g l i c h 

keiten ausschöpft, sondern die V e r t e i l u n g seiner 

A u s g a b e n bereits weitgehend an den relativen 

P r e i s e n der einzelnen Güter orientiert. 

Diese E n t w i c k l u n g tritt frei l ich noch nicht 

stark hervor und hat bisher kaum das A n 

fangsstadium überschritten. D i e T a t s a c h e der 

allmählichen A u s w e i t u n g des Marktmechanismus 

darf daher keineswegs zu dem Schluß verleiten, 

daß bereits im g e g e n w ä r t i g e n A u g e n b l i c k jegl iche 

*) Diese p a r a d o x e Situation erklärt sich dadurch, da3 

sich viele Unternehmer scheuen, den offiziellen P r e i s herab

zusetzen, während sie anderseits aus A b s a t z - b z w . L i q u i 

ditätsschwierigkeiten g e z w u n g e n sind, zumindest einen T e i l 

ihrer W a r e n bi l l iger abzugeben. 

Preiskontrol le und Bewirtschaf tung, mit A u s n a h m e 

einiger w e n i g e r W a r e n , überflüssig wäre . Immer

hin dürfte durch die Pre isentwick lung im letzten 

Monat das neue Preisregelungsgesetz , das am 

r. Juni 1948 in K r a f t treten soll und das neben 

den bewirtschafteten Gütern noch eine Reihe von 

W a r e n aufzählt , die preisgebunden bleiben sollen, 

vorläufig z u m T e i l überholt sein. A u c h die B e w i r t 

schaftung w i r d sich an die veränderte Si tuat ion 

anpassen müssen. E s w i r d vor allem zu überprüfen 

sein, inwiewei t der amtliche Höchstpreis und das 

starre Bewirtschaftungsschema die Preisanpassungen 

nach unten und die damit einhergehende U m s c h i c h 

tung der P r o d u k t i o n hemmen, und welche M a ß 

nahmen geeignet erscheinen, den v o n der P r e i s -

und Nachfragesei te her w i r k s a m werdenden A ü s -

leseprozeß zugunsten der leistungsfähigen Betr iebe 

auch durch Bewir tschaf tung und amtliche P r e i s 

b i ldung zu unterstützen. 

Umschichtung der Einkommens- und der Nach

fragestruktur 

M i t der A b s c h ö p f u n g des Inflationspotentials 

und dem Wiederauf leben des Marktmechanismus 

werden al lmählich jene wirtschaftshemmenden A u s 

w i r k u n g e n beseitigt, die für den Zustand der 

, i rückgestauten" Inflat ion 2 ) charakterist isch waren. 

Gleichzeit ig traten al lerdings neue Probleme und 

Gefahren auf, die besonders im A u g e behalten 

werden müssen, wenn Fehlleitungen und Störungen 

im Wirtschaf tsprozeß vermieden werden sollen^). 

D e r Unterschied zwischen dem Zustand der 

latenten Inflation vor dem Währungsschutzgesetz 

und der Geldknappheit nach dem Währungsschutz • 

gesetz ze igt sich zunächst deutlich in einer 

U m s c h i c h t u n g der Einkommens- und der Nach

fragestruktur. D i e Einkommensstruktur vor dem 

W ä h r u n g s Schutzgesetz w a r . dadurch gekennzeichnet, 

daß alle Einkommen, soweit sie durch die W i r t 

schaftspolitik direkt oder indirekt kontroll iert 

werden konnten, weitgehend nivelliert waren. Z u 

dieser Nive l l i erung trug neben der offiziellen L o h n -

und Pre ispol i t ik auch der U m s t a n d bei, daß jedes 

über das E x i s t e n z m i n i m u m hinausreichende E i n 

kommen nur z u den außerordentlich hohen Preisen 

des S c h w a r z e n M a r k t e s realisiert werden konnte. 

N e b e n diesen direkt oder indirekt nivell ierten E i n 

kommen entstanden jedoch durch den Grauen und 

s ) Siehe „Gesamtschau der österreichischen W i r t s c h a f t 

im Jahre 1947", 5- Sonderheft, X X I . Jg. (April 1948), S. 6. 
3 ) Siehe „ D i e internationale Wir tschaf t zwischen In

flation und Deflat ion", in: Monatsberichte des ö s t e r 

reichischen Institutes für Wirtschafts forschung, Nr. 1, 

X X I . Jg . (Jänner 1948), S. 13 ff. 
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S c h w a r z e n M a r k t außerordentl ich hohe E i n k o m m e n , 

die die gesamte Einkommenstruktur einseit ig zu

gunsten best immter Bevölkerungskreise, verzerrten. 

D u r c h den starken R ü c k g a n g der S c h w a r z 

marktpreise nach dem W ä h r u n g s s c h u t z g e s e t z sind 

jedoch die E i n k ü n f t e aus dem S c h w a r z e n M a r k t zum 

T e i l verschwunden, zum T e i l haben sie stark an 

Bedeutung verloren. Gleichzeit ig ist das Reale in

kommen der Unselbständigen, soweit die offiziellen 

L o h n - und Gehaltssätze in Betracht gezogen 

werden, zweife l los gestiegen. D a s A u s m a ß der 

E r h ö h u n g des Realeinkommens hängt v o n der 

Größe des E i n k o m m e n s ab, das für K a u f e auf dem 

S c h w a r z e n M a r k t verausgabt zu werden pflegt. D a 

die Schwarzmarktpre ise für N a h r u n g s - und Genuß

mittel v o n M i t t e N o v e m b e r bis Mit te M ä r z um 

47'%! gesunken sind, während sich die . offiziellen 

Lebenshaltungskosten um 4 % ' erhöht haben, kann 

angenommen werden, daß das Realeinkommen 

aller Einkommensbezieher gest iegen ist, die im 

N o v e m b e r 1947 mehr als 8 % ihres E i n k o m m e n s 

für S c h w a r z m a r k t k ä u f e verausgabt h a b e n 1 ) . Dieser 

Prozentsatz dürfte wohl von den meisten A r b e i t e r 

und Angestei l tenfamil ien erreicht worden sein, so 

daß sich die wirtschaft l iche L a g e der U n s e l b s t ä n 

digen zweife l los verbessert hat. Fre i l ich haben v o m 

R ü c k g a n g der S c h w a r z m a r k t p r e i s e in erster L i n i e 

die höheren Einkommensstufen (soweit sie das 

gleiche Nominale inkommen wie früher beziehen) 

profitiert. Diese wieder stärkere D i ß e r e n z i e r u n g 

der kontroll ierten E i n k o m m e n ist vo lkswir tschaf t 

l ich insofern begründet , als die bisherige N i v e l 

l ierung auf die D a u e r die individuelle L e i s t u n g 

ungünst ig beeinflussen würde. 

D i e U m s c h i c h t u n g der N a c h f r a g e s t r u k t u r ist 

z u m T e i l eine F o l g e der Neuverte i lung der E i n 

kommen. M i t dem R ü c k g a n g der übermäßigen 

S c h w a r z m a r k t g e w i n n e ist auch die N a c h f r a g e der 

Schleichhändler bedeutend zurückgegangen. Dies 

w i r k t sich vor allem auf die N a c h f r a g e nach 

typischen L u x u s g ü t e r n sowie nach außerordentlich 

teuren Gütern, wie z u m Beispiel W i e d e r a u f b a u 

wohnungen, aus. D a r ü b e r hinaus haben auch die 

sinkende Preis tendenz sowie das durch die Geld

knappheit bedingte- erhöhte W a r e n a n g e b o t zu 

offiziellen Pre isen eine z u m T e i l dauernde und zum 

T e i l vorübergehende Richtungsänderung der N a c h 

frage hervorgerufen. D i e Konsumenten, diie sich 

plötzl ich einem reichlicheren W a r e n a n g e b o t gegen

übersehen, ver legen ihre N a c h f r a g e immer mehr 

*) E i n T e i l der E inkäufe erfolgte allerdings bei V e r 

wandten und Freunden zu niedrigeren Preisen, die seither 

auch weniger gesunken sein dürften. 

auf lebenswichtige Bedarfsgegenstände, • während 

sie ihre A n k ä u f e von Gütern des elastischen 

Bedarfes sichtlich einschränkten. E ine -durch .die 

sinkende Preistendenz offenbar nur vorübergehend 

ausgelöste Erscheinung ist die augenblickliche 

Zurückhal tung der K ä u f e r bei Gütern periodischer 

Bedarfsdeckung, w i e Bekle idung, Schuhen, Möbeln 

usw. D e r aufgestaute Bedarf ist jedoch gerade bei 

diesen Gütern noch so groß, daß diese Tendenz 

kaum länger anhalten dürfte. 

Auswirkungen auf die Produktion und den 

Beschäftigungsgrad 

D i e R i c h t u n g s ä n d e r u n g der N a c h f r a g e . w i r k t 

unmittelbar auf die Produkt ion zurück. Bisher 

wurde die P r o d u k t i o n im wesentlichen nur durch 

die technische Mögl ichkeit , einzelne • W a r e n zu 

erzeugen, best immt, da nahezu alles, was produziert 

wurde, auch abgesetzt werden konnte. Nunmehr ist 

die P r o d u k t i o n in steigendem M a ß e gezwungen, 

sich an der w i r k s a m e n N a c h f r a g e zu orientieren. 

Dabei treten die V e r z e r r u n g e n der Produkt ions

richtung, die z u m T e i l auf die. inflationistische E n t 

w i c k l u n g vor dem W ä h r u n g s S c h u t z g e s e t z und zum 

Tei l auf Verschiebungen . in der Pre iss truktur 

zurückzuführen waren, deutlich zutage. D i e U n t e r 

nehmer hatten v o r dem Währungsschutzgesetz 

tei lweise den K o n t a k t mit dem M a r k t verloren, da 

die W a r e viel fach überhaupt" nicht für den Verkauf , 

sondern z u m Z w e c k e der H o r t u n g von Sachwerten 

produziert w u r d e b z w . jene W a r e n bevorzugt 

wurden, die am ehesten zu „ s c h w a r z e n " o d e r 

g r a u e n " Pre isen verkauft werden konnten und 

daher den größten G e w i n n versprachen. V i e l e 

dieser W a r e n erweisen sich jetzt als unverkäufl ich 

oder können .- nur zu Verlustpreisen abgesetzt 

werden. Dies ze igt sich nicht nur bei kunstgewerb

lichen Gegenständen, .deren K o n j u n k t u r nunmehr 

wohr e n d g ü l t i g vorbei sein dürfte, sondern auch bei 

einer 'Reihe anderer W a r e n 1 ) . 

Sowei t die Neuorient ierung "der Produkt ion 

innerhalb der einzelnen Betriebe durch U m s t e l l u n g 

auf bessere Qual i tä ten oder auf andere Erzeugnisse 

vor sich gehen kann, dürfte die A n p a s s u n g der 

P r o d u k t i o n an die geänderte N a c h f r a g e kaum 

größere Schwier igkei ten bereiten, wenn auch ein

zelne Unternehmer durch unverkäufl iche L a g e r 

bestände beträchtliche V erluste erleiden mögen. 

*) So sind z. B. Damenkleider, deren P r o d u k t i o n bisher 

aus preislichen Gründen stark forciert wurde, nur unter 

großen Schwierigkeiten abzusetzen und die Bekleidungs

industrie weigert sich, neue Damenkleiderstoffe,. die ihr von 

den W e b e r n reichlich, aber in zu schlechter Qualität , an

geboten werden, zu verarbeiten, 
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Bedeutend- schwier iger w i r d der A n p a s s u n g s p r o z e ß 

jedoch dort , w o ganze Industr iezweige . von einem 

empfindlichen N a c h f r a g e r ü c k g a n g betroffen werden. 

In diesem F a l l werden Produktionseins ehr äiucungen 

sowie St i l legungen unwirtschaft l ich arbeitender B e 

triebe v ie l fach unvermeidl ich sein. D a s v o l k s w i r t 

schaftliche P r o b l e m besteht hier darin, die frei

werdenden Produkt ionsmitte l und A r b e i t s k r ä f t e mög

lichst rasch und ohne größere Reibungsver luste 

in andere P r o d u k t i o n s z w e i g e überzuführen, deren 

Absatzmögl ichkei ten Produkt ionsausweitungen noch 

zulassen. 

In g r o ß e m M a ß s t a b werden diese Umschich

tungen zwischen Invest i t ionsgüterindustr ie und 

K o n s u m g ü t e r Industrie stattfinden müssen, da die 

Invest i t ionstät igkeit d u r c h die G d d k n a p p h e i t und 

die verminderten Gewinnmargen , stark gedrosselt 

werden w i r d . Diese Umschichtung dürfte nicht ohne 

Reibungen vor sich gehen, da viele spezifische 

Produkt ionsmitte l nicht bel iebig verwendbar sind 

und die Bewegl ichkei t der A r b e i t s k r ä f t e sowohl 

regional als auch zwischen „nicht konkurr ierenden 1 ' 

Beschäft igtengruppen relativ ger ing ist. E s besteht 

daher die Gefahr, daß auf einzelnen M ä r k t e n und 

in einzelnen P r o d u k t i o n s z w e i g e n Tei ldepressionen 

entstehen, ohne daß d e r ' Wirtschaftsmechanismus 

automatisch die frei werdenden P r o d u k t i v k r ä f t e in 

andere Verwendungsbere iche lenkt. E s w i r d daher 

A u f g a b e der Wirtschaftspol i t ik sein, durch ent

sprechende wirtschaftspol i t ische Eingri f fe die Über- , 

führung von Arbe i tskräf ten und von sachlichen 

Produkt ionsmit te ln in andere Verwendungsbere iche 

zu erleichtern. Sollten bestimmte Produkt ionskräf te 

sachlich oder örtl ich unbewegl ich sein, so ist zur 

V e r m e i d u n g von Tei ldepressionen unter U m s t ä n d e n 

a n ' e i n e Beeinflussung der pr ivaten N a c h f r a g e (z. B . 

H e r a b s e t z u n g bestimmter Verbrauchssteuern) oder 

an eine E r g ä n z u n g der ungenügenden privaten 

N a c h f r a g e durch Öffentliche A u f t r ä g e (etwa an-die 

Bauwirtschaf t ) zu denken. So könnte etwa durch den 

ß a u von A r b e i t e r w o h n u n g e n in Industriegebieten 

mit ungedecktem Arbei terbedarf sowohl die regionale 

Bewegl ichkei t von Arbe i tskräf ten erleichtert werden, 

als auch g le ichzei t ig die N a c h f r a g e nach B a r 

leistungen durch öffentliche A u f t r ä g e gestützt und 

damit eine Depression im B a u g e w e r b e bekämpft 

werden. T r o t z aller Vors ichtsmaßnahmen w i r d sich 

jedoch eine gewisse friktionelle Arbei ts los igke i t 

nicht vermeiden lassen. Diese w i r d überal l da 

auftreten, w o eine partiel le Inflation z u m Sti l l 

stand kam oder eine größere U m s c h i c h t u n g 

innerhalb der P r o d u k t i o n notwendig geworden ist. 

Je elastischer und anpassungsfähiger sich die W i r t 

schaft erweist , desto rascher wird dieser U b e r g a n g s -

zustand überwunden und die Arbe i ts los igke i t auf 

jenes M i n i m u m gesenkt werden können, das auch im 

Zustand der Vol lbeschäf t igung nicht unterschritten 

werden kann. 

Besteht die Gefahr einer allgemeinen Deflation? 

A n g e s i c h t s der i m m e r weitere K r e i s e ziehenden 

T e n d e n z sinkender Pre ise taucht zwangsläuf ig die 

F r a g e auf, ob die österreichische Wirtschaf t nicht 

nach einer über z w e i Jahre andauernden inflatio

nistischen E n t w i c k l u n g einer Deflationsperiode 

zusteuert. Diese A n s i c h t w i r d zunächst bis zu 

einem gewissen G r a d dadurch unterstützt, daß die 

Pre issenkungen auf die offiziellen P r e i s e über

gegriffen haben und daß sich die durch psycholo

gische Faktoren ausgelöste P r e i s d y n a m i k bereits zu 

einem selbsttätigen P r o z e ß entwickelt hat . Sowei t 

schon die offiziellen Pre ise bisher nicht kosten

deckend waren (durch die Nichtanerkennung des 

P r i n z i p s der Wiederbeschaffungspreise wurden ins

besondere anlageintensive Betriebe betroffen) und 

die Unternehmer nur über den U m w e g des Grauen 

und S c h w a r z e n Marktes, einen Er lösausgle ich finden 

konnten, ist eine g e w i s s e Gefahr nicht von der 

H a n d zu weisen. In der Mehrzahl der F ä l l e aller

dings dürften die Betriebe noch eine M a r g e für 

Pre issenkungen _ besitzen, da ihre Kostenkalkula

tionen für die Preisbi ldungsstel len fast durchwegs 

auf Grund der ger ingeren K a p a z i t ä t s a u s n u t z u n g des 

V o r j a h r e s -aufgestellt waren und seither aus mehr

fachen Gründen eine- V e r b i l l i g u n g der P r o d u k t i o n 

eingetreten ist. A u ß e r d e m w a r das V e r f a h r e n der 

Preisbi ldungsstei len keineswegs immer gründl ich, so 

daß z u m T e i l auch stark überhöhte P r e i s e genehmigt 

wurden. 

V o n der Pre is S e n k u n g s a k t i o n profitieren zu

nächst alle jene Betriebe, die bisher g e z w u n g e n 

waren, einen T e i l ihrer Hilfsstoffe auf dem Grauen 

b z w . S c h w a r z e n M a r k t einzukaufen, selbst aber ge

nöt ig t , waren, ganz oder überwiegend zu amtlich 

genehmigten Pre isen z u verkaufen. D a r ü b e r hinaus 

übt jedoch der Pre isdruck ganz al lgemein einen 

Z w a n g zur Rat ional is ierung und zur E r h ö h u n g der 

P r o d u k t i v i t a t aus. Einersei ts w i r d der Unternehmer 

bemüht sein, die innere Betr iebsorganisat ion so 

wirtschaft l ich als mögl ich zu gestalten und anderer

seits den A u s g l e i c h mit einer .Leistungssteigerung 

der Arbe i terschaf t zu erreichen. (Anzeichen eines 

allmählichen Uberganges vom Zeit- zum A k k o r d 

lohn sind bereits zu beobachten.) Diese Elast iz i tä t 

der K o s t e n dürfte in vielen Fäl len genügen, den 

A u s f a l l der Grauen und Schwarzen M ä r k t e und 
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eventuell einen leichten R ü c k g a n g der offiziellen 

Pre ise zu kompensieren. Gegenüber einem stärkeren 

N a c h f r a g e r ü c k g a n g dürften al lerdings diese K o s t e n 

senkungen unzureichend sein, und insoweit muß 

auf einzelnen Gebieten mit Tei ldepressionen ge

rechnet werden. 

Diese auf bestimmte M ä r k t e lokalisierten N a c h 

fragerückgänge , denen auf anderen M ä r k t e n N a c h -

frageüberschüsse gegenüberstehen, dürfen jedoch 

nicht mit einer allgemeinen Deflation identifiziert 

werden, deren wesentliches M e r k m a l ein Nachlassen 

der wirksamen N a c h f r a g e in allen Richtungen ist. 

U n t e r den gegenwärt igen . wirtschaft l ichen Bedin

gungen ist es sehr unwahrscheinlich, daß sich aus 

den erwähnten Tei ldepressiouen eine al lgemeine 

W i r t s c h a f t s k r i s e entwickelt . Die aufgestaute N a c h 

frage nach Investit ionsgütern und dauerhaften 

K o n s u m g ü t e r n ist z u r Zeit noch so groß, daß eine 

zu ger inge w i r k s a m e Gesamtnachfrage nach Gütern 

kaum zu erwarten ist. D i e Anschaf fung von dauer

haften Gütern m a g z w a r im g e g e n w ä r t i g e n Zeit

punkt unter dem Einfluß von psychologisehen F a k 

toren für kurze Zeit hinausgeschoben werden. D i e 

K ä u f e r werden jedoch angesichts des großen B e 

darfes und der zunehmenden L i q u i d i t ä t der W i r t 

schaft sehr ba ld wieder geneigt sein, auch dauerhafte 

Güter zu kaufen, und damit die wirksame N a c h 

frage erhöhen. Sol lten sich dennoch A n z e i c h e n einer 

t iefergreifenden allgemeinen Depression zeigen, so 

w ä r e es für die Wirtschaftspol i t ik relat iv leicht, 

durch al lgemein belebende Kredit injekt ionen zusätz

liche E i n k o m m e n in die Wirtschaf t zu pumpen und 

die al lgemeine N a c h f r a g e zu erhöhen. 

Der Widerstreit preis senkender und preiserhöhen

der Tendenzen 

D i e g e g e n w ä r t i g e wirtschaft l iche Si tuat ion w i r d 

durch ein widerspruchsvol les Nebeneinander gegen

sätzlicher Entwicklungstendenzen charakterisiert . 

W ä h r e n d verschiedene K r ä f t e teils kurz fr i s t ig , teils 

langfr is t ig preissenkend wirken, bestehen gleich

zeit ig Mögl ichkeiten neuer Preisauftriebstendenzen, 

deren Durchschlagskraf t schwer abzuschätzen ist. 

Den kurzfristig wirkenden Pre issenkungs

faktoren — w i e die psychologisch best immte Zurück

haltung der K ä u f e r , die ungleiche L iquid i tä tsver

teilung, die L a g e r v e r k ä u f e der vor dem W ä h r u n g s 

schutzgesetz produzierten und der heutigen N a c h -

frages.truktur nicht mehr entsprechenden Güter — 

stehen als schwächere Gegenkräfte die vors icht ig 

abwartende H a l t u n g eines. T e i l e s der V e r k ä u f e r 

und noch alte, zu relativ höheren Pre isen auszu

führende A u f t r ä g e gegenüber. 

N a t u r g e m ä ß müssen sich die k u r z f r i s t i g preis

senkenden Einflüsse früher oder später erschöpfen. 

E s ist dabei, denkbar, daß die vielfach psychologisch 

bedingte Pre isanpassung nach unten über jene Grenze 

hinausgetrieben wird!, die mit den „realen," Ge

gebenheiten der g e g e n w ä r t i g e n W i r t sc h a f t s l a ge noch 

vereinbar ist. W e n n in dieser Situation die K ä u f e r 

al lmählich ihre Zurückhal tung aufgeben — die 

Dringl ichkei t der aufgeschobenen Bedürfnisse ge

stattet z u r Zei t noch kein langfr ist iges Sparen in 

größerem U m f a n g e — , würde die M a r k t s t i m m u n g 

sehr bald wieder umschlagen. D i e T e n d e n z steigender 

P r e i s e s könnte sich dann ebenso w i e z u r Zeit des 

Preisabbaues durch psychologische Faktoren rasch 

verstärken. 

A u c h die langfristig wirkenden Einflüsse auf 

die P r e i s e wirken teils preiserhöhend, teils preis

senkend. L a n g f r i s t i g depressiv w i r k t vor allem der 

relat iv hohe Zinsfuß (7-5 bis 9%! für K o n t o k o r r e n t -

kredite^, der auch für die bevorschußten, zeitweise 

blockierten K o n t e n gezahlt werden muß, und be

sonders bei E r w a r t u n g sinkender P r e i s e drückend 

empfunden w i r d 1 ) . D e r hohe Zinsfuß könnte ins

besondere bei ger inger Invest i t ionsneigung zu einer 

Einschränkung des Kredi tvo lumens führen und da

mit die A u s w e i t u n g des Geldumlaufes wieder kom

pensieren. 

Andererse i ts darf nicht übersehen werden, daß 

die unmittelbar nach dem W ä h r u n g s Schutzgesetz 

zeit l ich blockiert gebliebenen s Scheckguthaben im 

Juni, September und Dezember d. J. te i lweise wieder 

frei werden. In welchem U m f a n g diese neuen poten

tiellen Kredi tmögl ichkei ten auch tatsächlich in A n 

spruch genommen werden, läßt sich schwer voraus

sagen. Bisher w a r jedenfalls die Beanspruchung der 

Banken, trotz gewisser K l a g e n über Geldknappheit , 

besonders im H a n d e l , nicht sonderlich g r o ß , w a s 

teilweise wohl auch auf den hohen Zinsfuß zurück

zuführen sein wird . Jedenfalls zeigte sich die W i r t 

schaft bisher als z iemlich liquid und die gegen

w ä r t i g e Kredi tdecke für den legalen Geschäftsbedarf 

als ausreichend. 

E ine unmittelbare E r h ö h u n g des Notenumlaufes 

muß jedoch aus der F r e i g a b e der blockierten Gut

haben für Sozia lbedürft ige erwartet werden. E s 

*) Bei einer Preisste igerung von 200% im V o r j a h r 

und einem Zinsfuß von etwa 5 % bestand für den K r e d i t 

nehmer sogar eine negat ive Zinsrate. W u r d e z. B. eine W a r e 

zu B e g i n n des Jahres 1947 auf K r e d i t u m 1000 S gekauft , so 

konnte man sie am E n d e des Jahres um 3000 S verkaufen, 

während man nur 50 für Zinsen zu zahlen hatte, so daß 

> ein Reingewinn v o n 1950 S verblieb. Genau das umgekehrte 

Verhältnis ergibt sich bei sinkender Preistendenz. 

http://ages.tr
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handelt s ich hiebet im nächsten halben Jahr um einen 

B e t r a g von schätzungsweise 300 M i l l . S. D a z u 

kommen noch annähernd 200 M i l l . S, die bis Sep

tember als Milchsubventionen avisbezahlt werden. 

(Die genaue H ö h e dieser Subventionen wird sich nach 

dem U m f a n g der Mi lchabl ie ferung bestimmen.) 

F e r n e r sollen. 300 Mil l . S den verstaatl ichten Be

trieben als K r e d i t vom Finanzminister ium z u r V e r 

fügung gestellt werden. 

Dieser Zustrom neuer Zahlungsmittel wird je

doch weitgehend durch die A b s c h ö p f u n g und Sti l l

iegung der E r l ö s e für Hi l fs l ie ferungen aus dem 

M a r s h a l l - P l a n , die im nächsten halben Jahr mit rund 

400 bis 500 M i l l . S beziffert werden können, kompen

siert werden. E i n e mehrmalige Beanspruchung dieser 

auf Staatskonto einzuzahlenden Beträge für Subven

tionen oder ähnliche Z w e c k e w ü r d e al lerdings im 

Z u s a m m e n w i r k e n mit anderen P rei sau f triebst enden -

zeit nicht ohne R ü c k w i r k u n g auf die Pre isentwick

lung b l e i b e n 1 ) . 

J ) D i e s e Auftr iebstendenzen würden in besonderer 

W e i s e verstärkt werden, w e n n m a n sieh i» der gegen

w ä r t i g e n Situation zu einer Ä n d e r u n g des Wechselkurses 

entschließen würde, wodurch die Importwaren verteuerl 

würden. 

E i n ständig wachsender Pre isdruck darf da 
, der 

gegen von der E r h ö h u n g der Produktion u n 

Ste igerung der P r o d u k t i v i t ä t erwartet werde 1 1 - ^ , e s 

gilt nicht nur für die gewerbl iche Wirtschaft, die 

sich angesichts der Geldverknappung zunehmend z u l 

Rational is ierung und Le is tungsste igerung genötigt 

sieht, sondern in besonderer Weise auch &t die 

Landwir tschaf t . D a neben der eigenen landwnt 

schaftlichen Produkt ion auch noch mit größeren 

Lebensmittelsendungen im R a h m e n des Märshall 

P lanes gerechnet werden kann, w ü r d e wahrscheinnc 

bereits eine gute Ernte das A g r a r p r e i s p r o b l e m E i l l i e ' 1 " 

L o s u n g bedeutend näher bringen. 

A l l e diese Faktoren, die teils v o r ü b e r £ e B e n ( ^ e i ' 

teils dauerhafter N a t u r sind, bestimmen in ihrer e 

samtheit die zukünft ige Preisentwicklung. Welche 

Komponenten sich schließlich durchsetzen weiden, 

läßt sich im gegenwärt igen Zettpunkt noch nicht 

voraussagen. S o lange jedoch die K n a p p n e j t a n 

K o n s u m g ü t e r n anhält, muß die Wirtschaftspolit ik 

immer wieder mit inflationistischen T e n d e n z e n i e ' c ^ 

nen und jederzeit bereit sein, diese w i r k s a m z U ^ e 

kämpfen, ohne al lerdings ins andere E x t r e m z U 

verfallen und einen zu starken Deflationsdruck a l l f i 

zuüben. 


