
Die wirtschaftliche Lage in Österreich 

Währung, Geld-, und Kapitalmarkt 
Dazu statistische Übersichten S. 277— 

D e r Notenumlauf stieg im Juni, wiewohl das 

dritte P r e i s - L o h n - A b k o m m e n den Bargeldbedarf er

höht hat, nur um 32 M i l l . S. D a s w a r hauptsächlich 

den hohen E i n g ä n g e n auf den E R P - K o h t e n z u ver

danken, welche- die immerhin beachtliche Beanspru

chung der Notenbank durch die Kredi t ins t i tute -und. 

durch öffentliche Stellen weitgehend kompensierten. 

Qie Kredi t ins t i tute hoben rund 8 M i l l . S von ihren 

freien Nat ionalbank-Girokonten ab und legten der 

Nat ionalbank W i e d e r auf bau Wechsel in H ö h e von 

45 M i l l . S 1 ) und Buaidesschatz scheine in H ö h e von 

48 M i l l . S (davon rund 11 M i l l . S Schatzscheine 

nach. § 27 WährungsSchutzgesetz und rund 37 M i l l . S 

Besatzungskosten- Schatz scheine 2 )) zur Refinanzierung 

vor. D i e öffentlichen Stellen beanspruchten den un

gewöhnlich hohen B e t r a g v o n 236 Mil l . S ihrer 

Nationalbank-Giroguthaben., da sie nicht n u r die 

durch das dritte P r e i s - L o h n - A b k o m m e n erhöhten 

Löhne und Gehälter, sondern auch die H ä l f t e des 

13. Monatsgehaltes auszahlen mußten. D i e Gesamt

abhebungen von der Nat ionalbank (durch K r e d i t i n 

stitute und öffentliche Stellen) beliefen sich demnach 

auf 244 M i l l . S . Ihnen standen jedoch auf z e i t w e i l i g 

gesperrten K o n t e n verbuchte E R P - E r l ö s a von 

2S9 M i l l . S 8 ) sowie eine A b n a h m e des D e v i s e n 

bestandes der Nat ionalbank v o n rund 15 M i l l . S 

gegenüber, so daß sich per S a l d o nur die oben er

wähnte Zunahme des Notenumlaufes von 32 M i l l . S 

ergab. 

D i e Einlagen bei den Kreditinstituten erhöhten 

sich im M a i — trotz der durch das neue P r e i s - L o h n -

Abkommen hervorgerufenen Beunruhigung, die v ie l 

fach zu A b h e b u n g e n für A n g s t k ä u f e geführt haben 

dürfte — u m weitere 142 M i l l . S (Gesamtstand 

Bnde M a i 6.708 M i l l . S ) . D i e Spareinlagen stiegen 

um rund 40 M i l l . S und die Scheckeinlagen u m rund 

102 Mil l . S . D i e weitere A u f w ä r t s e n t w i c k l u n g der 

Spareinlagen könnte dadurch beeinträchtigt werden, 

• *) D a s W e c h s e l k o n t o n a h m nur u m . 4 3 Mi l l . S zu, 
da der B e s t a n d an red i skont fäh igen H a n d e l s w e c h s e l n u m 
2 Mill, S verminder t w u r d e . 

2J B i s E n d e Juni hat die Nat iona lbank 925 Mi l l . S 
Besatzungskostenschatzsche ine refinanziert . 

3 ) E n d e Juni erreichte das gesperrte Sonderkonto be i 
äer Nat iona lbank berei ts e inen S tand v o n 1.482 M i l l . - S . 

daß Sparkonten z u r Zeichnung der-m.it einer weitaus 

höheren V e r z i n s u n g ausgestatteten A u f b a u - A n l e i h e 

verwendet werden. D i e U m w a n d l u n g von Sparein

lagen in Stücke der • Aufbauanle ihe w u r d e insötferne 

erleichtert, als die Einlagenbesi tzer , bei Zeichnung 

der A n l e i h e nicht an die bestehenden K ü n d i g u n g s 

fristen gebunden sind. ,. 

D e r Kapitalmarkt w u r d e in der Berichtsperiode 

entscheidend durch die A u f l e g u n g der A u f b a u -

A n l e i h e beeinflußt, deren Bedingungen und R ü c k 

zahlungsmodal i täten 4 ) nunmehr; bekannt sind. ( L e d i g 

lich über d i e D a u e r der. Zeichnungsfr ist sowie über 

das erwartete E r g e b n i s w u r d e noch nichts ver laut-

bart.) D i e hohe Rea l Verzinsung der neuen Anleihe, 

die wei t über dem bisherigen Marktz ins fuß auf dem 

A n l e i h e m a r k t l iegt, w i r k t e vor al lem auf die fest

verzinslichen Werte kuirsdrückend; der K u r s i n d e x 

für diese Papiere sank innerhalb von 2 Monaten um. 

1 0 % ; (von 94-6 Mit te M a i auf- 85-6 M i t t e J u l i ; 

M ä r z 1945 = 100). D i e hohe V e r z i n s u n g der neuen 

A n l e i h e z o g auch v o m A k t i e n m a r k t die N a c h f r a g e 

ab. D e r Kursindex von 23 Indusirieaktie.n erreichte 

M i t t e Juli m i t 271-9 ( M ä r z 1938 = 100) einen 

neuen Tie fs tand. D i e K u r s v e r l u s t e erstreckten sich 

auf sämtliche Industr iezweige. A u c h günst igere A u s 

sichten für den Abschluß des Staats Vertrages w i r k 

ten nicht kursbelebend. 

D e r K u r s v e r f a l l der Induistrieaktien deutet auf 

einen engen Z u s a m m e n h a n g zwischen dem' Anle ihe-

und dem A k t i e n m a r k t hin. D a s P u b l i k u m neigt heute 

v ie l fach d a z u , A k t i e n als Ertragspapiere zu kaufen 

und nicht mehr — w i e insbesondere in der1 ersten 

Nachkr iegsze i t — zu A n l a g e ( d ! h. V e r m ö g e n s -

oder Substanzerhaltungs- oder Spekullations)zwecken.* 

D i e N a c h f r a g e nach A k t i e n ist jedoch sehr beschei

den, tei ls wei l es an anlagesüchendem K a p i t a l fehlt, 

4 ) D i e A n l e i h e b e d i n g u n g e n lauten: N o m i n a l v e r z i n s u n g 
S%, E m i s s i o n s k u r s be i B a r z a h l u n g 9 0 % , be i Rajferizabh 
l u n g 9 2 % u n d bei V e r w e n d u n g der Re ichsan le ihe 1 9 3 8 / n 
1 0 0 % des N o m i n a l e s ( 2 5 % des Kaufpreises , dürfen in 
S tücken der Re ichsanle ihe 1938 / II er legt werden , die z u m 
K u r s v o n 50 verrechnet w e r d e n ) ; Kredi t ins t i tu te k ö n n e n 
Bundesscl i latzscheine zur—-Anle iheze ichnurig verwenden . 
A u ß e r d e m w i r d für d i e geze ichneten B e t r ä g e e ine Stieuer-
amnest ie , j edoch k e i n e Steuererle ichterung (d ie -Zinserträge 
s ind e inkommensteuerpf l i cht ig u n d d a s ' i n A n l e i h e n ange leg te 
K a p i t a l v e r m ö g e n steuerpfl ichtig) gewährt . .'. 
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teils wei l die Gesellschaften ihre Gewinne in der 

R e g e l selbst investieren und keine Dividenden aus

s c h ü t t e n 1 ) . Info lge der Marktenge ist der K u r s d r u c k 

besonders stark, wenn neue P a p i e r e m i t einer rela

t iv hohen R e a l v e r z i n s u n g (wie die neue A u f b a u -

Anle ihe) ausgegeben werden. 

D a s voraussichtl iche Zeichnungsergebnis der 

neuen A n l e i h e kann vorläufig noch nicht abgeschätzt 

werden. W i e man a u s der K u r s e n t w i c k l u n g der 

Reichsanleihe 1938/II schließen kann, dürfte die 

N a c h f r a g e zunächst nur zögernd angelaufen sein und 

sich erst gegen E n d e Juli verstärkt haben (der K u r s 

für 100 R M N o m i n a l e st ieg von 1 0 . — am 1 1 . Jul i 

auf i S . — a m 25. Jul i , l iegt aber damit noch immer 

unter dem K u r s von, 25 bis 30, der dem B a r z a h l u n g s 

preis der Aufbauanle ihe entspricht) . A l s Zeichner der 

A n l e i h e kommen neben den Kredit inst i tuten, die even

tuell von der ihnen gebotenen Mögl ichkei t , Schatz

scheine gegen die weitaus höher verzinsl iche A u f b a u -

Anle ihe ' auszutauschen, Gebrauch machen werden, 

v o r a l lem die Bes i tzer v o n Reichsanleihen 1938/II 

in F r a g e , sowie j^ne Personen, die den A n f o r d e r u n 

gen der Steueramnestie zu entsprechen wünschen. 

F ü r die volkswirtschaft l ichen A u s w i r k u n g e n der 

A n l e i h e ist neben ihrer V e r w e n d u n g 2 ) entscheidend, 

oh die A n l e i h e überwiegend aus neuen Ersparnissen 

( V e r z i c h t auf die konsumtive V e r w e n d u n g eines 

T e i l e s d e r laufenden E i n k o m m e n ) finanziert w i r d 

oder ob der Großtei l der Zeichner n u r bereits beste

hende V e r m ö g e n in A u f b a u - A n l e i h e umwandel t . 

I m ersten F a l l findet eine echte K a p i t a l b i l d u n g 

(Erhöhung der Sparquote) statt, im letzten dagegen 

handelt es sich nur u m eine Umschichtung" bestehen

den K a p i t a l s zugunsten der öffentlichen H a n d (ein 

bloßer K a p i t a l t r a n s f e r von der pr ivaten zur öffent

lichen W i r t s c h a f t l ä g e e t w a dann vor , w e n n S p a r g u t 

haben, z u r Anle ihezeichnung verwendet werden und 

die Kredi t inst i tute durch den A b z u g flüssiger Mit te l 

z u einer vorsichtigeren K r e d i t p o l i t i k veranlaßt 

w e r d e n ) . S o w e i t die A n l e i h e aus gehorteten Barge ld-

bestanden gezeichnet w i r d (gerade mit dieser M ö g -

1 ) D a s Bes treben der Gesel lschaften, G e w i n n e unter 
H i n t a n s e t z u n g der Div idendenpo l i t ik i m e igenen Betr ieb 
z u invest ieren, gehü hauptsächl ich darauf zurück, daß es 
prakt isch ausgesoMossen. ist, s ich Kapi ta l durch N e u e i n i s -
s ionen v o n A k t i e n z u beschaf fen . (N icht zu le tz t deshalb, 
we i l es b i sher an Goldbi lanzen fehlt.) D i e Selbstf inanzierung^ 
w i r d den Betr ieben durch d ie B e s t i m m u n g e n des noch in 
G e l t u n g s tehenden deutschen A k t i e n g e s e t z e s erleichtert, d ie 
den Einf luß der A k t i o n ä r e auf d ie Be tr i ebs führung u n d die 
V e r w e n d u n g des R e i n g e w i n n e s w e i t g e h e n d ausschalten. 

2 ) D e r E r t r a g der neuen A u f b a u - A n l e i h e soll te i l s zur 
F i n a n z i e r u n g staat l icher Inves t i t i onen u n d te i l s z u r K o n 
so l id i erung der s chwebenden Staatsschuld v e r w e n d e t werden . 

l ichkeit m u ß info lge der Steueramnestie gerechnet 

w e r d e n ) , w i r k t sie ebenso w i e eine zusätz l iche K r e d i t 

schöpfung. 

Die Entwicklung des Kreditvolumens im ersten 
Quartal 1949 

I m ersten Quarta l 1 9 4 9 3 ) haben die von den 

Kredit inst i tuten gewährten K r e d i t e w i e d e r bedeu

tend, nämlich um rund 709 M i l l . S zugenommen. D a s 

gesamte K r e d i t v o l u m e n ist damit bis E n d e M ä r z 

1949 auf rund 4-9 M r d . S gestiegen. D i e Zunahme 

w a r trotz der seit E n d e 1947 rückläufigen L i q u i d i t ä t 

der Kredi t ins t i tute fast so groß wie die bisher 

stärkste K r e d i t e x p a n s i o n i m vierten Q u a r t a l 1948 

(770 Mil l . S ) . 

D i e S t r u k t u r der neu eingeräumten K r e d i t e 

weicht von der bisherigen K r e d i t s t r u k t u r s tark ab, 

da im ersten Quarta l 1949 e r s t m a l i g d i e F inan

z i e r u n g v o n Robstoff l ieferungen i m R a h m e n des 

E R P eine g r ö ß e r e Rol le spielte. Im Gegensatz zum 

I V . Q u a r t a l 194S, wo- noch überwiegend lang- und 

mitte l fr is t ige K r e d i t e g e w ä h r t wurden, entfielen im 

ersten Quarta l 1949 408 Mil l . S, d. s. 5 8 % ! der zu

sätzl ich gewährten K r e d i t e auf kurzfristige Betx'iebs-

kredite (bis 3 M o n a t e L a u f z e i t ) . D e r Gesamtstand 

der aushaftenden kurzfr is t igen K r e d i t e erhöhte sich 

gegenüber E n d e 194S um 4 5 % ; und sein A n t e i l an 

der gesamten K r e d i t s u m m e von 2 2 % ; a u f 2 7 % ' . 

D i e Rohstoff! ieferungen aus dem M a r s h a l l - P l a n 

wurden z u einem erheblichen. T e i l durch K r e d i t g e 

w ä h r u n g an den Großhandel finanziert. D i e dem 

Handel und Verkehr e ingeräumten K r e d i t e erhöhten 

sich daher im ersten Quarta l 1949 um 2 1 5 M i l l . S, 

während sie im ganzen Jahr 194S n u r um 290 Mil l . S 

zugenommen hatten. 

D i e mittelfristigen K r e d i t e (3 bis 12 M o n a t e ) , die 

bisher a m stärksten gestiegen waren, nahmen zwar 

i m ersten Quarta l noch absolut zu (um 1 0 % ) , 

A n t e i l a m gesamten Kredi tvo lumen verr ingerte sich 

jedoch von 2 9 % ' auf 2 8 % . 

D i e langfristigen K r e d i t e (über 12 Monate) sind 

auch heute' noch am bedeutendsten, obwohl ihr Anteil 

v o n 4 9 % (im I V . Quarta l 1948) auf 4 5 % im ersten 

Q u a r t a l 1949 zurückging. D i e verhältnismäßig" g e " 

ringe Zunahme ist hauptsächlich darauf zurückzu

führen, daß im ersten Quarta l 1949 nur 125 MiU- $ 

""Wiederaufbaukredite*) g e w ä h r t wurden, gegenübel 

320 M i l l . S i m letzten. Q u a r t a l 1948. •>, • \ , 

3 ) D i e Kredi t s ta t i s t ik l i eg t erst für E n d e Mär? 
vor. 

.uf-
*) E s handelt sich u m Wechse lkred i te , 

Grund der F r e i g a b e v o n 600 Mil l . S aus dem H i l f s f o ? ^ ^ * 
D e z e m b e r v o n der N a t i o n a l b a n k finanziert werden ; -p 
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D i e N a c h f r a g e . des Handels und der Industr ie 

nach Rohstoffkrediten konzentrierte sich hauptsäch

lich auf die Banken, die ihre K r e d i t e u m . ö t o Mil l . S 

( 8 6 % der gesamten K r e d i t a u s w e i t u n g ) vergrößerten. 

Ihr A n t e i l a m gesamten K r e d i t v o l u m e n stieg dem

entsprechend v o n 7 ° % auf 7 2 % ' . D a g e g e n g i n g der 

Antei l der Sparkassen (von 1 7 % ' a u f 1 6 % ) sowie der 

landwirtschaft l ichen und gewerbl ichen Kredi tgenos

senschaften, als K r e d i t g e b e r zurück. D i e Großkredite 

über 50.000 S haben, stärker zugenommen a ls die 

K l e i n - und, Mittel kredite (der A n t e i l der Großkredi te 

erhöhte sich von 8 0 % auf 8 1 % ) . 

D a im zweiten Quarta l 1949 weitere erhebliche 

Rohstoffmengen im Rahmen des Marshal l -P lanes ein

geführt wiuirden, dürfte die K r e d i t e x p a n s i o n i m g r o - ' 

ßen und ganzen angehalten, haben. D i e abnehmende. 

L i q u i d i t ä t hat al lerdings einzelne Inst i tute bereits zu 

einer vorsichtigeren Kredi tpol i t ik veranlaßt . D i e 

eben aufge legte neue Wiederaufbauanleihe w i r d die 

L iquidi tät der Kredi t inst i tute und d a m i t die M ö g 

lichkeit, zusätzl iche Kredite! zu gewähren, we i ter ver

mindern, da anzunehmen ist, daß ein T e i l der bisher 

kurz fr i s t ig angelegten Ersparnisse nunmehr für den 

K a u f der Anleihe: zurückgezogen wird . Dagegen wer

den die Kredi t inst i tute aus Liquiditätsgri inden kaum 

ihre restlichen Schatzscheine gegen A n l e i h e ein

tauschen. D e r E r t r a g der Anle ihe ist z w a r mit über 

6%' bedeutend g r ö ß e r als der der Schatzscheiiie, die 

nur zu 2^/2% verz inst werden. D i e s e sind jedoch 

liquider, d a sie von der Nat ionalbauk z u m N o m i n a l 

wert refinanziert werden, w ä h r e n d die A n l e i h e nur 

zu einem niedrigeren K u r s belehnt werden kann. 

Löhne, Preise, Lebenshaltungskosten 
Dazu statistische Übersichten S. 27p—281 

D i e seit i . Juli geltenden neuen Lohnsteuer

bestimmungen haben den I n d e x der Arbeiternetto

tariflohne u m 1 %' erhöht (von 412-5 auf 4 1 6 - 5 ; A p r i l 

T945 = 1 0 0 ) 1 ) . A u c h die Arbeiternettoverdienste 

sind im M a i gestiegen, hauptsächlich infolge längerer 

Arbeitszeiten in der Bauindustr ie ; ihr I n d e x erhöhte 

sich von 346-1 aurf 349-8 ( A u g u s t 1 9 3 8 = 100; ein

schließlich Ernährungsbeihi l fen) . 

D i e beträchtlichen Kostenerhöhungen des dritten 

Pre is -Lohn-Abkommens w i r k e n sich zunehmend auch 

auf die P r e i s e gewerbl icher G ü t e r und LeistungenT 

aus. In vielen noch der Höchstpreisregelung unter-

*) D e r I n d e x i s t für e inen verheirateten Arbe i ter m i t 
j, zwei K i n d e r n berechnet.' F ü r unverhe irate te A r b e i t e r s o w i e 

^ür Arbe i ter m i t überdurchschnit t l ichen L o h n e n s ind die 
Nettotarif löhne w e n i g e r ges t iegen . 

worfenen Fäl len wurden umter H i n w e i s auf die ge

stiegenen K o s t e n Preiserhöhungsanträge, eingebracht. 

E i n e Reihe freier und nach fixen Kalkula t ions-

schemen erstel l ter P r e i s e w u r d e bereits erhöht. 

Besonders schwerwiegend sind die Preisste igerungen 

.e iniger Schlüsselprodukte, wie Eisen, Baustoffe, P a 

pier, die das gesamte Pre isgefüge nachhaltig beein

flussen. 

E s ist a l lerdings sehr fragl ich, ob a l le durch

geführten und geplanten Preiserhöhungen aufrecht 

erhalten werden können. V i e l e Unternehmer, die 

vorläufig noch ohne Rücksicht auf die M a r k t l a g e 

nach dem „ K o s t e n d e c k u n g s p r i n z i p " kalkulieren, 

werden sehr bald d u T c h einen rückläufigen Absatz . ' 

w ieder zu Pre issenkungen g e z w u n g e n werden. Be

sonders die P r e i s e nachfrageelastischer G ü t e r werden 

bei freier K o n k u r r e n z stärker zurückgehen, viel fach 

sogar unter den Stand vor dem Preis-Lohn-A-bkom-

men. In Erkenntnis der beschränkten N a c h f r a g e 

haben sich vie le Unternehmer von vornherein bereit 

erklärt, die erhöhten K o s t e n aus ihren. Gewinnen zu 

tragen. Selbst dort , w o höhere P r e i s e linear für die 

gesamte Branche ohne Rücksicht auf die weite 

Kosten st reuung festgelegt wurden, verblieben ein

zelne Betr iebe bei ihren alten Preisen. F ü r alte 

Lagerbestände sind in einzelnen Branchen sogar 

Saisonausverkäufe z u bedeutend ermäßigten Preisen 

vorgesehen (so' z. B. in der Schuh- und der T e x t i l -

branche, bei Pre isermäßigungen bis zu 3 0 % ) . 

A u f die D a u e r werden sich höhere P r e i s e — . 

immer vorausgesetzt , daß die Löhne stabil bleiben 

— n u r dort halten können, w o d e r ' b i s h e r i g e Pre is 

noch nicht den Gleichgewichtspreis erreicht hat oder 

w o durch besondere Unternehmerabreden und 

M a r k t b i n d u n g e n Produktionseinschränkungen durch

gesetzt werden können. 

A u f den reagiblen freien und schwarzen M ä r k 

ten waren in der Berichtsperiode nur vereinzelt 

Preiserhöhungen zu beobachten. A u f einigen Märkten 

mußten die P r e i s e sogar bedeutend reduziert werden. 

So sanken v o n Ende M a i b i s E n d e Juni die schwar

zen Devisenkurse u m 1 0 % . und auch der Goldpreis 

w a r bis M i t t e Juli rückläufig ( — 7 % ) . D i e Ver

steigerungspreise im Wiener Dorotheum blieben ins

gesamt unverändert (ein ger ingfügiges Anziehen der 

Teppichpreise w u r d e durch die Preisredukt ion bei 

Gold kompensiert) . A u c h die schwarsen Nahrungs-

~intt'telpreise veränderten sich nur wenig . W e i ß e s 

Mehl und Rindfleisch w u r d e n teurer, Z u c k e r und ins

besondere Schmalz b i l l i g e r . " D e r A b s t a n d zwischen 

den Durchschnitten der offiziellen und der schwar

zen Nahrungsmitte lpre ise verminderte sich von 7 0 % 

auf 6 0 % der offiziellen Preise. 

3 6 * 
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D i e L,ebenshaltungskosteii in W i e n nach einem 

friedensmäßigen VerbrauchsSchema standen unter 

dem Einfluß einiger unmittelbar und mittelbar mit 

dem dritten P r e i s - E o h n - A b k o m m e n zusammenhängen

der Preiserhöhungen (Salz um. i o o % , B i e r um 1 5 % , 

Schuhe um 1 1 % , K i n o u m - 2 1 % , Brausebäder u m ' 

3 0 % , Messerschmiedewaren um 5%,, Emai lgeschirr 

uni 6 % und P a p i e r w a r e n um 20 0 /» 1 ) ) . A u ß e r d e m 

st ieg der P r e i s für E i e r um 5 Groschen. Diesen 

Preiserhöhungen standen jedoch Pre issenkungen für 

die Genußmittel K a f f e e und T e e s o w i e ein saison

bedingter R ü c k g a n g der Gemüse-, Obst- und K a r 

toffelpresse gegenüber, so> daß sich der I n d e x nur uim 

ein zehntel Prozent erhöhte (von 508-3 auf 508-8; 

A p r i l 1945 = 100). D e r A b s t a n d zwischen dem 

I n d e x der Nettotarif löhne und dem Lebenshai tun g s -

kostenindex nach einem fr iedensmäßigen V e r 

brauchsschema verminderte sich, hauptsächlich in

folge der leichten E r h ö h u n g der Nettotarif löhne, von 

2 3 - 2 % auf 22-2%'. 

Ernährung 
Dazu statistische Übersichten S. 282 

D i e V e r s o r g u n g mit rationierten Nahrungs

mitteln w a r in der 55. Zuteilusngsperiode (20. Juni 

bis 17. Juli) mit A u s n a h m e v o n F l e i s c h befriedigend. 

D e r A n t e i l d e r E i g e n a u f b r i n g u n g g i n g bei Mehl 

saisonbedingt v o n 3 2 % a u f 2 3 % ' zurück. D e r A u s 

fall konnte jedoch durch E R P - L i e f e r u n g e n wett

gemacht werden. 

D a g e g e n stockte sowohl in W i e n als auch in 

den Bundesländern die Fleischversorgung, obwohl der 

Lebensmittelvertei lungsplan nur mit einer geringen 

Fehlmenge von 85 i gerechnet hatte. In W i e n ent

stand die V e r s o r g u n g s l ü c k e durch die V e r z ö g e r u n g 

der vorgesehenen E R P - L i e f e r u n g e n v o n Rindfleisch

konserven sowie von 10.000 Fettschweinen aus 

Frankreich, während sich in T i r o l , der A u s f a l l des 

mit Ital ien in A u s s i c h t genommenen Kompensat ions

geschäftes von N u t z v i e h gegen Schlachtvieh aus

wirkte, das deshalb nicht zustande kam, weil Öster

reich saisonbedingt nicht genügend N u t z v i e h lieferte. 

A n g e s i c h t s der schwierigen L a g e wurden 300.000 

Dol lar für Gefrierfleischunporte aus Frankre ich frei

gegeben. D e r Geschäftsabschluß scheiterte jedoch b is-

J ) Be i Pap ierwaren handel t e s sic|h! u m e ine in v ie len 
Geschäften bere i t s durchgeführte — prov i sor i sche — E r 
höhung. D i e rückwirkend ab 1. Juni v e r f ü g t e E r h ö h u n g des 
R e i n i g ü n g s g e l d e s für die H a u s b e s o r g e r ist noch nicht in Kraft . 
F ü r K e r n s e i f e wurden d ie alten P r e i s e e ingesetz t , da S e i f e 
in d ieser P r e i s l a g e nach w i e vor in g e n ü g e n d e r M e n g e her
geste l l t w i r d . 

her an den hohen Preisen. (Die Pre isangebote für 

französisches Gefrierfleisch hochwert iger Qual i tä t 

l iegen weit über den offiziellen Preisen für inländi

sches Fleisch.) 

I n f o l g e des Ausble ibens der erhofften F le isch-

importe konnte an die W i e n e r V e r b r a u c h e r n u r ein 

T e i l der ihnen zustehenden Fleischration ausgegeben 

werden (am E n d e der Zutei lungsperiode waren noch 

2 5 % ; des Bedarfs .ungedeckt). In T i r o l u n d K ä r n t e n 

kauften die Fleischhauer als E r s a t z für die ausblei

benden Importe und die unzulänglichen Kont ingent-

abl ieferungen bei den Bauern Schlachtvieh z u U b e r 

preisen und boten es den Konsumenten zu Preisen 

an, die um etwa 4 0 % über den amtlichen Höchst

preisen lagen. Dieses V o r g e h e n stieß al lerdings auf 

den W i d e r s t a n d der Verbraucher . In T i r o l rief der 

Gewerkschaf tsbund die Konsumenten z u m Boykot t 

auf, während in K ä r n t e n die Fle ischhauerinnung eine 

behördliche Garant ie für die E i n h a l t u n g der amt

lichen Höchstpreise, durch die Bauern verlangte. Die 

F l e i s c h v e r s o r g u n g zu offiziellen P r e i s e n w i r d sich 

jedoch n u r dann entscheidend bessern, wenn e s ge

lingt, genügend bi l l ige Importe bereitzustellen. V o n 

der In landsaufbr ingung darf k a u m e ine . Erleichte

rung erwartet werden, da sie in den Sommermonaten 

stets zurückgeht , heuer deshalb stärker, wei l die 

Produzenten infolge der guten Futtermitte lernte ihren 

Viehbestand aufstocken. 

D i e Mi/tr/iversorgung hat sich weiter gebessert. 

I m M a i w u r d e um 2 4 % mehr als im A p r i l abgelie

fert. So konnte auch mehr M i l c h nach W i e n geliefert 

werden; i m Juni waren es an einzelnen T a g e n über 

500.000 L i t e r . Sei t 25. Juni w i r d an die Normalver

braucher erstmals seit 1939 wöchentl ich 14 Liter 

K o n s u m m i l c h ausgegeben, die zusammen mit der 

unregelmäßigen Zute i lung von T o p f e n bzw. K ä s e die 

Qual i tä t des rationierten Nahrungsmittelverbrauches 

wei ter verbessert. 

M i t der A u f h e b u n g der Bewir tschaf tung einer 

Reihe von W a r e n , die v o n den Konsumenten trotz 

R a t i o n i e r u n g nicht mehr g e k a u f t wurden (Hülsen

früchte, Haferflocken, R o l l g e r s t e , Kartoffelmehl, 

Trockengemüse , Suppenpulver u. a . ) , entstand das 

Problem, wer den V e r l u s t a u s den unverkäuflichen 

L a g e r v o r r ä t e n tragen sollte, die sich bei den Lebens

mittelhändlern angesammelt hatten. D a s Ernährungs-

„ i n i m s t e r i u m . hat sich nun bereit erklärt, einzelne die 

ser W a r e n zurückzukaufen. F ü r die anderen L e b ^ 

mittel soll spater eine R e g e l u n g erfolgen. 

A u f dem freien Nahrungsini t te lmarkt nabnifdas. 

Gemüse- und 0 & « a n g e b o t saisonbedingt zu. Vi? JflK 

fuhren nach' W i e n w a r e n i m Juni bei G e n i u s e ^ ^ 

9 7 % , bei Kartof fe ln um u S % , bei Obst st 
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1 6 3 % hoher als im V o m i o n a t und übertrafen zum 

T e i l erheblich das vorjährige A n g e b o t . Dementspre

chend sind die P r e i s e im V e r g l e i c h z u m V o r j a h r 

wei ter gesunken. N a c h unvol lständigen Meldungen 

hat der A n g e b o t s d r u c k im Juli sich weiter verstärkt . 

A u c h bei einer Reihe von N a h r u n g s - und Genuß

mitteln (Kaffee, T e e , K a k a o , Schokolade, H o n i g 

usw.) waren in den letzten Monaten weitere P r e i s 

rückgänge zu verzeichnen. D a g e g e n haben die E i e r 

preise leicht angezogen (in W i e n bis. S 1*35 je .S tück) , 

da die angekündigten Importe ausgeblieben sind. 

Verbraucherpreise einzelner freier Nahrungs- und Genuß -

mittel in Wien im Jahre 1949*) 

W a r e n a r t 
9. bis 15. M a i 

S c h o k o l a d e . . 3 2 — 58 

K a k a o . . . . 2 5 — 4 8 

Kaf fee , g e b r . . 2 8 — 70 

T e e 3 4 — 1 1 5 

R o s i n e n . 
H a s e l n ü s s e , 

a u s g e l ö s t 
M a n d e l n „ , 
H o n i g . , 

9-80— 1 3 7 0 

2 3 - 38 

2 5 — 43 

6. bis 12. J u n i 

S je k g • 

. 3 I ~ 54 

2 6 — 34 

2 8 — 70 

3 I - 3 4 — I I O 

6— 14 

. 1 6 — 32 

2 3 ' 1 0 — 32 

2 5 - 40 

4. bis 10. Juli 

2 9 — 4 0 

2 5 — 3 2 

2 8 - 6 4 

3 r 3 4 - 8 0 

7 - 2 5 — 1 2 

2 5 — 3 2 

2 0 — 4 0 

1 ) N a c h d e n W o c h e n a u s w e i s e n des M a r k t a m t e s der 
Stadt W i e n . 

D i e Abl ie ferungen von Überkontingentgetreide 

haben sich bis z u r F r e i g a b e der Gerste am 1. Juni 

bzw. bis z u m Inkrafttreten der neuen Brotgetreide

preise am 7. Juni e r w a r t u n g s g e m ä ß etwas belebt. 

V o m 23. M a i bis zui den angeführten Zeitpunkten 

wurden rund 1000 t Gerste und 1700 t Brotgetre ide 

gegenüber n u r 800 t Gerste und 1100 t Brotgetre ide 

in den vorhergehenden vier' W o c h e n abgeliefert . 

D i e Ablieferungsergebnisse des Wirtschafts

jahres 1948)40 l iegen nunmehr vor. Insgesamt w u r 

den 2 0 9 . 5 3 0 * B r o t g e t r e i d e (davon 16.627 t auf das 

Überkontingent) , «37-692:; Gerste (davon 14.430 £ 

auf das Uberkont ingent) , 14.402 t H a f e r , 18.478 t 

Mais und 402.730 t Kartof fe ln abgeliefert . D a m i t 

Ablieferung wichtiger Feldfrüchte1) 

I 9 4 6 / 4 7 5 ) - 9 4 7 / 4 8 * ) I 9 4 8 / 4 9 5 ) 

. in T o n n e n 

B r o t g e t r e i d e . . . 1 8 7 . 3 7 2 8 ) 1 6 2 . 1 2 6 2 0 9 , 5 3 0 * ) 

d a v o n W e i z e n . . . 61.919 88.041*) 

„ R o g g e n . . . 1 0 0 . 2 0 7 1 2 1 . 4 8 9 * ) 

Gerste ; 2 6 . 7 1 3 28.700 • 37 . 6 9 2 * ) 

Hafer 2 1 . 7 8 2 2 1 . 2 3 6 14 .402 

Mais I 4 - 8 3 9 17.166 1 8 . 4 7 8 

Karto f fe ln . . . . . 5 3 0 - 7 5 3 3 9 5 - 9 7 5 402.7306) 

*) N a c h ' A n g a b e n .des Getreide- und des 'Kartof fe l -
Wirtschaftsverbandes. — 2 ) W i r t s c h a f t s j a h r Jul i b i s Juni . — 
a ) Einschl ießl ich des Notopfers . — ä ) Gesamtab l i e f erung 
a " f Kont ingent und Uberkont ingent . — 5 ) E n d e M a i . 

wuirden die Kontingente 1 bei Brotgetre ide (ohne 

Uberkontingent) z u 84%', bei Gerste (ohne Über

kontingent) zu 6 1 % ' , bei H a f e r zu 7 2 % ' , bei 

M a i s z u 8 0 % ' u n d bei Kartoffeln zu 77%" erfüllt. Im 

V e r g l e i c h zu den beiden vorangegangenen Jahren 

sind fast durchwegs beachtliche .Fortschritte erzielt 

worden. N u r die Haferauf br ingung ist stark zurück

geblieben, da. seit Jänner 1949 gle ichzei t ig auch ein 

freier H a f e r m a r k t bestand. A n Kartoffeln wurden 

bis Ende M a i d. J. um 7.000 t mehr a ls im Vorjahr , 

dagegen um rund 130.000* weniger als im W i r t 

schaftsjahr 1946/47 abgeliefert . D i e A b l i e f erungs-

ergebnisse sind al lerdings mit denen der V o r j a h r e 

nicht vergleichbar, da die Kartoffeln seit E n d e M a i 

nicht mehr bewirtschaftet sind (die A u f h e b u n g der 

Be w i r t sc h a f t u ng w u r d e bereits zu Jahresbeginn an

gekündigt) . 

D i e Abl ieferungskontingente wurden sowohl bei 

den einzelnen P r o d u k t e n als auch in den einzelnen 

Bundesländern sehr verschieden erfüllt . D i e regio

nalen A b w e i c h u n g e n erklären sich teils aus der .fehler

haften U m l e g u n g der Gesamtkontingente auf die 

einzelnen Bundesländer und tei ls aus dem Abl iefe

rungsausfal l der nicht unter österreichischer. V e r 

w a l t u n g stehenden Betriebe. 

Die Erfüllung der Konlingente in den einzelnen "Bundes

ländern im Wirtschaftsjahr 1948149*) 

B u n d e s l a n d Gerste H a f e r M a i s 
getreide -

A b l i e f e r u n g 5 ) in % der K o n t i n g e n t e 

W i e n 111*6 62*9 75-7 77*1 

N i e d e r ö s t e r r e i c h u n d 
R a n d b e z i r k e . . . . . 84-5 55'0 63-6 54-7 

B u r g e n l a n d . . . . . . 73-0 62*8 139*6 131*8 

• O b e r ö s t e r r e i c h -Nord , 78*2 48-3 56*8 — 

O b e r ö s t e r r e i c h S ü d , . . 88-2 87*8 77*8 — 

S a l z b u r g 95-1 *45"0 — — 

S t e i e r m a r k 79-2 127-7 99'7 73"3' 

K ä r n t e n . . , < . . . 87*0 76*0 79-4 32-0 

' T i r o l ' i oo 'o I O O - O — i o o - o 
V o r a r l b e r g .• • — — ioo 'ö 

Ö s t e r r e i c h i n s g . 1948/49 83-9 . 6.1*2 72*0 80*3 

1947/48 67*6 63-6 6o-8 74-1 

1 ) N a c h den Ber ichten des Getre idewirtschaf t sver
b a n d e s ; W i r t s c h a f t s j a h r 1. Jul i 1948 b i s 19. Juni 1949. — 
s ) N u r Ablieferung- auf das K o n t i n g e n t 

Auffa l lend ist die im V e r g l e i c h z u m V o r j a h r be

deutend höhere Weizenabl ie ferung. W ä h r e n d im 

Wirtschaf ts jahr 1947/48 nur 3 8 % ' der Brotgetreide-

ablieferungen auf W e i z e n entfielen, erhöhte sich der 

Weizenantei l im letzten Jahr infolge der besseren 

Weizenernte und des relativ konstant bleibenden 

W e i z e n Verbrauches im Produzent enhauishalt auf 42 % , 

37 
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L a n d - u n d F o r s t w i r t s c h a f t 
Daun statistische Übersichten S. 282 

D a s w a n n e und. verhäl tnismäßig trockene W e t 

ter von A n f a n g Juli begünstigte das Rei fen des Ge

treides, das durch das verhäl tnismäßig kühle Juni

wetter . verzögert worden w a r . Den Bmtearbeiten 

stellten sich heuer besondere Schwier igkei ten ent

gegen. D a s „Lagern ' ' ' eines Tei les der Frucht er

schwerte den Einsatz von Erntemaschinen und die 

zeitweise unbeständige W i t t e r u n g in der zweiten 

Juilihalfte s o w i e der M a n g e l an 1 andwn-tschaffliehen 

Arbe i tskräf ten behinderten viel fach den Schnitt und 

das Einbr ingen. D i e Erntever luste (Köruerausfa l l ) 

waren deshalb heuer größer als sonst. Al lenthalben 

bereitete auch die U n t e r b r i n g u n g der an K o r n und 

an Stroh reichen E r n t e Schwier igkei ten, M a n drosch 

daher vielfach einen T e i l des Getreides am F e l d e und 

unmittelbar bei E i n b r i n g u n g der E r n t e oder errich

tete Mieten im Freien. 

H a c k f r ü c h t e und F u t t e r stehen weiterhin sehr 

günst ig . D i e guten Fut ter- und Getreideerträge und 

die voraussichtl ich überdurchschnittl ichen Hack

früchteerträge s ind — neben einer besseren D ü n g u n g 

— nicht zuletzt der gunst igen V e r t e i l u n g der Nieder

schläge zu verdanken, die sich v o r w i e g e n d auf die 

Monate M a i und Juni k o n z e n t r i e r t e n 1 ) . Gerade die 

Frühjahrsniederschläge scheinen — besonders , im 

Östlichen T e i l Österreichs — für die H ö h e der E r 

t r ä g e w i c h t i g e r zu sein als die sogenannte W i n t e r 

feuchtigkeit . S o w a r das Wir tschaf ts jahr 1947/48 

weit w e n i g e r ertragreich als das Jahr 194S/49, ob

wohl von N o v e m b e r 1947 bis F e b r u a r 194S in Öster

reich überwiegend 200% der normalen Niederschläge 

gegenüber n u r 5 o % : im Jahre 194S/49 fielen2), we i l 

es im M a i 194S zu trocken w a r (die höheren Juni-

niederschläge kamen für viele Kulturpflanzen schon 

zu spät) , 

Niederschläge von Mars bis Ende Juni 1948 bzw. 19401) 

W i e n e r B e c k e n I n n v i e r t . ' O . . Ö . ) 
und nördliches u. S a l z b u r g e r Grazer B e e t e n 

Z e i t B ü r g e nland 
19-18 1949 

F l a c h g a u 
1948 1949 

0 i88r/i9 3 o = 
1948 

too 
1949 

M a r z . . . . 8 l 42 182 106 26 19 

A p r i l . . . . 43 45 40 89 64 63 

M a i . . . . 40 180 ' 73 216 95 141 

Juui . . . . I O O 91 l 6 2 88 165 75 

I n s g e s a m t 66 99 H O 131 T O T 82 

*) N a c h A n g a b e n der Zentralanstalt für M e t e o r o l o g i e 
und Geodynamik in W i e n . 

N u r in V o r a r l b e r g u n d in T e i l e n T i r o l s w a r der 
Juni relativ trocken, 

2 ) S i e h e ' N r . 3 der Monatsbei'ichte des österreichischen 

Institutes für Wirtschaftsforschnng, X X I I . Jg . ( M ä r z 1949). 

S. 93-

D i e V e r w e n d u n g von Kunstdünger w a r bisher 

dank relativ niedrigen D ü n g e r - P r e i s e n rentabel. D e r 

V e r b r a u c h an Handelsdünger st ieg daher in den 

letzten Jahren rasch a n d übertrifft g e g e n w ä r t i g schon 

beträcht l ich 8 ) den durch hohe P r e i s e gehemmten vor-

' kr iegsmäßigen V e r b r a u c h . Infolge der nach dem 

dritten P r e i s - L o h n - A b k o m m e n erhöhten Frachtraten 

und Umsatzsteuersätze werden sich jedoch die 

Kunstdüngerpre ise für A u g u s t b e z ü g e im gewogenen 

Durchschnitt (siehe F u ß n o t e 2 ) der folgenden T a 

belle) voraussichtl ich um 10 % e r h ö h e n 4 ) . D e r 

Prozentsatz steigt jedoch infolge der zeit l ich gestaf

felten E r h ö h u n g der Kalkammonsalpeterpreise- bis 

zuim F r ü h j a h r 1950 auf 1 8 % ! (vorausgesetzt , daß die 

übrigen Kunstdüngerpre ise unverändert bleiben). Ob

wohl die erhöhten neuen inländischen V e r k a u f s 

preise des Großhandels bei den import iertenPhosphat-

und K a l i d ü n g e r n noch unter den Importpreisen Hegen, 

befürchtet man, daß sie dennoch . den Dünger

verbrauch drosseln werden — v o r allem, wenn ein

zelne, nicht m e h r preisgeregelte landwirtschaftl iche 

P r o d u k t e infolge erhöhten A n g e b o t e s oder vermin

derter N a c h f r a g e Preiseinbüßen erleiden. Dem 

w i r k t allerdings, entgegen, daß auf längere Sicht mit 

steigendem A n g e b o t auf dem W e l t m a r k t sicherlich 

auch die P r e i s e für K u n s t d ü n g e r sinken werden. 

Kunstdünger preise 

Gro JJ handels ab gab ep reise 
A r t J u n i A u g u s t Juni A u g u s t 

~'v37 1949 1949 1949 1939 
S je 100 kg 193? = 100 

K a l k a m m o n s a l p e t e r 
(20-50/0 N ) i ) . . 28-19 70-24 72*38 249-2 256-8 

S u p e r p h o s p h a t 
(180/0 P 2 0 5 ) . . 12-96 26-28 31-86 202-8 245-8 

T h o m a s p h o s p h a t 
( i 8 0 / 0 . P 2 O 5 ) . . 11-43 20-88 26-10 1 8 2 7 228-3 

K a l i s a l z 
( 4 Q Q / q I C 2 0 ) • . 16-00 25-00 28-80 156-3 I 8 Q - Q 

D u r c h s c h n i t t 2 ) . . . . 215-3 237*4 
1 ) I n b i tumin ier ten Säcken. — 2 ) , G e w o g e n nachl vor-

k r i e g s m ä ß i g e n Jiahres-Verbrauchswerten: Kalkammonsalpeter 
5 1 % , Superphosphat 1 6 % , Thomasphosphat 1 6 % , Kalisalz 
1 7 % ' (d ie N a c h f r a g e konzentriert s i ch allerdings, auf das 
F r ü h j a h r u n d den Herbs t , be i Ka lkammonsa lpe ter überwie
gend auf das. F r ü h j a h r ) . 

D i e v o n der österreichischen Stickstoffindustne 

für den H e r b s t 1949 und das F r ü h j a h r 1 9 5 ° v D 1 " 

läufig festgesetzten inländischen P r e i s e für Kalk-

arnmonsalpeter zeigen allerdings, noch eine steigende 

3 ) Siefoje N r . 1 und N r . 4 der Monatsberichte, X X I I - )£• 
(1949), S. 6 1 und S- 137 f. . . -

. 4 ) D i e P r e i s e r h ö h u n g e n ' be tragen voraussicht l ich fi 
K a l k a m m o n s a l p e t e r 3 bis 1 6 % ( j e nach dem Bezugsterff l^J^ 
bei Superphosphat 2 1 % (von 26-28 auf S 31*86). bei Th°-<, 
masphosphat 2 5 % ( v o n S 20-88 auf S 26-10) und bei K a l i 
sa lz 1 5 % ( v o n S 25 auf S 28-80). 



Heft 7 

) 9 4 9. 

271 

Tendenz . So soll sich der Großhandelspreis für lookg 

K a l k a m m o n s a l p e t e r (in bituminiertem Sack) v o n 

S 70*24 im Juli 1949 (249-2%! von 1937) monatl ich 

um e t w a S 1-50 bis S 81-55 i m F r ü h j a h r 1950 

(289-3%! v o n 1937) e r h ö h e n 1 ) . M i t dieser P r e i s -

Staffelung w i l l man anscheinend die N a c h f r a g e , die 

sich sonst saisonbedingt im F r ü h j a h r konzentriert , im 

Interesse- e iner geregelten Produkt ion, L a g e r h a l t u n g 

und V e r f r a c h t u n g g le ichmäßig über das Jahr' ver

teilen. E s ist allerdings, fragl ich, ob. die Produzenten 

angesichts der bestehenden Geldknappheit V o r k ä u f e 

in nennenswertem U m f a n g e werden tätigen können. 

D i e Erzeugerpreise: für Frühkartoffeln sind 

heuter — nach A u f h e b u n g der P r e i s r e g e l u n g — be

deutend niedr iger als. i m V o r j a h r . W ä h r e n d der amt

lich festgesetzte U b e n i a h m s p r e i s bis 3 1 . Jul i 1948 

S S o - — (je 100 kg) betrug, sank heuer der freie 

Produzentenpreis bis M i t t e Juli bereits auf S 3 7 - — 

bis S' 4 0 - — , hauptsächlich, wei l die N a c h f r a g e nach 

Kartoffeln dank der1 besseren V e r s o r g u n g mit an

deren Lebensmitteln weitaus niedriger ist als in den 

K r i e g s - und N a c h k r i e g s jähren. Schon die im Juni 

importierten italienischen Frühkartoffeln konnten nur 

sehr schleppend abgesetzt werden, so daß noch g e n u g 

W a r e auf den, Märkten, w a r , als s toßart ig auch g r ö 

ßere Mengen a u s d e m Inland angeboten -wurden 2 ). 

D i e Kartof fe l ist das erste landwirtschaft l iche 

Produkt , das. nach dem K r i e g e wieder v o n A b s a t z 

schwierigkeiten bedroht ist. D e r inländische M a r k t 

w i r d al lerdings d a d u r c h etwas erweitert werden, daß-

man die Schweinehal tung intensiviert und die volle 

industrielle V e r a r b e i t u n g in den Stärkefabr iken und 

Brennereien wieder aufnimmt. E r f a h r u n g s g e m ä ß 

bleiben jedoch, al le Maßnahmen z u r S icherung 

„kostendeckender" Kartoffelpreise — selbst bei vo l l 

ständiger Importsperre — problematisch, w e n n die 

eigene landwirtschaft l iche P r o d u k t i o n den ziemlich 

unelastischen Inlandsbedarf ü b e r s t e i g t 3 ) . 

*) D e r P r e i s s o l l v o n S 70-24 i m Jul i auf S 72-38 i m 
August , S 73-94 i m September , S 75"65 i m O k t o b e r und 
S 76-10 i m N o v e m b e r ges te iger t w e r d e n . Ursprüngl ich, 
wol l te die Österreichische St ickstofHndustrie d i e . a u s d e m 
letzten P r e i s - L o h n - A b k o m m e n result ierenden Koistenerhöhun-
gen zu e inem großen T e i l berei ts durch eine E r h ö h u n g der 
Herbstpreise, kompens ieren . 

2 ) Zur A n g e b o t s e r h ö h u n g t rugen besonders d i e Guts 
betriebe bei, d i e größere M e n g e n direkt auf den W i e n e r 
Markt brachten. - • 

3 ) A u c h d i e V e r w e n d u n g der Karto f fe l zur E r z e u g u n g 
von Kartof fe lmehl oder A l k o h o l i s t begrenzt . V o r 1938 

konnte d ie Ü b e r p r o d u k t i o n nur dadurch abgese tz t werden , 
daß m a n e inen B e i m i s c h u n g s z w a n g v o n Kartof fe lmehl z u 
Weißgebäck u n d v o n Kartoffe lspir i tus z u B e n z i n e inführte . 
So unausweichl ich d ie B e w i r t s c h a f t u n g in Z e i t e n der 
Oüternot, so bedenkl ich der K a u f z w a n g in Ze i ten e iner noch 

Energiewirtschaft 
Dazu statistische Übersichten S. 283—284 

D i e vorwiegend, saisonbedingten Absatzschwie

rigkeiten inländischer Braunkohle haben bisher 

keinen größeren U m f a n g angenommen, da die 

'Kohlenimporte , v o r al lem aus P o l e n und der C S R 

stark eingeschränkt wurden. A u ß e r d e m e r w ä g t man 

die G e w ä h r u n g eines Sonimerrabattes für inländische 

Braunkohle . D a der industrielle V e r b r a u c h inländi

scher Braunkohle; z iemlich unelastisch ist, wi l l man 

v o r al lem die B e v o r r a t u n g von H a u s b r a n d für den 

W i n t e r steigern. 

B isher w a r e n jedoch die Haushal te mit E i n 

lagerungskäufen sehr zurückhaltend. V i e l e n ist es 

aus K a u m - und Geldmangel derzeit g a r nicht mög

lich, g r ö ß e r e Mengen Brennstoff e inzulagern. A u ß e r 

dem rechnen sie damit , daß sie w ä h r e n d der kalten 

Jahreszeit ihren Bedarf ohnehin laufend in kleineren 

M e n g e n befr iedigen können. D a es k a u m mögl ich 

sein wird , die Kohlenimporte im W i n t e r entspre

chend der dann höheren N a c h f r a g e z u steigern, 

könnte leicht wieder ein Kohlenmangel entstehen, 

der 1 in erster L i n i e die V e r s o r g u n g mit Hausbrand

kohle träfe. 

D i e Kohlenimporte sind im Juni auf 375.900 i 

zurückgegangen. D i e E i n f u h r aus Polen sank sogar 

auf w e n i g e r als d ie Häl f te , während sich die I m 

porte aus Deutschland weniger veränderten. D e r 

inländische Bergbau l ieferte 137.000 t K o h l e . D e r 

österreichischen W i r t s c h a f t standen daher i m Juni 

n u r 513.000 t K o h l e (SteinkoHenbasis) z u r V e r 

fügung, das s ind u m 1 7 % ' weniger als im M a i . 

Versorgungsschwier igke i ten traten jedoch nicht ein, 

da alle Verbrauchergruppen über g r ö ß e r e V o r r ä t e 

verfügen. 

Kohleneinfuhr nach Österreich 

Steinkohle Braunkohle K o k s I n s g e s a m t 1 ) 

in T o n n e n 

0 1937 j - . 2 2 1 . 4 0 0 15-431 45.891 275.016 

0 1948 . . . 325.866 130.229 22.263 413-244 

1949 I . . . 348.556 159.848 33-590 462.070 

I V . . 367-060 126.257 23.045 453-233 

V I . . . 302.670 95.800 25.334 375.904 

*•) S te inkohlenbas i s . 

D i e Stromerzeugung der W a s s e r k r a f t w e r k e hat 

im Juni um ründ~4%' gegenüber M a i zugenommen. 

S ie schwankte aber wegen der unregelmäßigen N i e 

derschläge sehr stark, so daß "die D a m p f k r a f t w e r k e 

i m m e r sehr besche idenen Güterversorgung , w e i l so not 
w e n d i g e u n d m ö g l i c h e A n p a s s u n g e n v o n vornhere in v e r 
hindert werden . 

37* 
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noch immer mit einer E r z e u g u n g .von .2.9 .Mill. kWh 

einspringen mußten. 

U m vorübergehenden V ersorgungs Schwierig

keiten zu begegnen,, w u r d e die S t r o m z u t e i l u n g an 

Hanshofen g e k ü r z t und einige Elektroofen der Stahl

industrie ze i tweise abgeschaltet. D a die W a s s e r z u f u h r 

aus der Schneeschmelze bereits aufgehört hat,, ist die 

wei tere E n t w i c k l u n g der W a s s e r k r a f t s t r o m e r z e u g u n g 

v o n den .laufenden Niederschlägen abhängig . Be i 

trockenem W e t t e r dürfte es bald notwendig werden, 

die D a m p f k r a f t w e r k e wieder stärker heranzuziehen. 

D e r Stromverbrauch hat sich nur g e r i n g f ü g i g 

(von 3 0 6 7 M i l l . kWh auf 307-4 M i l l . kWh) erhöht, 

während der E x p o r t um ungefähr 20 M i l l . kWh zu

genommen hat und 99 M i l l . kWh erreichte. 

Gewerbliche P r o d u k t i o n 
Dazu statistische Übersichten S. 285—290 

D e r Index der industriellen Produktion ist von 

A p r i l b is M a i wieder stark gestiegen, nämlich von 

115-6 auf 126-0, also um 8%'. D a r a n hatten nahezu 

al le I n d u s t r i e z w e i g e teil . 

A m stärksten w a r die Zunahme wieder in den 

Produktionsmittel'mdviStrien (Schwerindustr ie , B a u 

stoffindustrie, B e r g b a u , . mit A u s n a h m e des Kohlen

bergbaues) , deren Index sich um rund 11-5 % erhöhte, 

während der P r o d u k t i o n s i n d e x - d e r Konsumgüier-

industrien nur um 5 - 5 % ' stieg. 

D i e höhere K a p a z i t ä t s a u s n u t z u n g wTar mit 

einer n u r ger ingfügigen E r h ö h u n g des Beschäft igten

standes (um weniger als 1 % ) mögl ich, so daß sich 

die P r o d u k t i v i t ä t v o n 79-2 auf 85-6%' v o n 1937, also 

um rund S % ' v e r b e s s e r t e . 

I m M o n a t Juni dürfte die Gesamtproduktion 

n u r unbedeutend gestiegen sein, da e inige Z w e i g e , 

darunter .die Eisenhüttenindustrie, s tärkere R ü c k 

gänge gemeldet haben, die vor allem auf größere 

Maschinenreparaturen, und U r l a u b e zurückgehen. 

I m Bergbau i s t-mit A u s n a h m e des Kohlenberg

baues die Produkt ion al lgemein gestiegen. D e r Ge

s a m t i n d e x erhöhte sich v o n 101 im A p r i l (1937 = 

100) auf 107 i m . M a i . Im Juni dürfte diese L e i s t u n g 

außer im Braunkohlenbergbau ungefähr • aufrecht

erhalten worden sein. 

D i e Schwerindustrie verzeichnet im Juni einen 

Erzeugung der eisenschaffenden Industrie. 

Z e i l 
R o h e i s e n R o h s t a h l W alz waren 

Z e i l 
R o h e i s e n 

in T o n n e n 

54-143 35.604 

0 1948 • - . . . 5 1 . t o i 54.015 32.125 

1949 I . . 62.906 41-532. 

71.926 ' 44.541 

V . . . .. . 79.045 69.413 47-931 

V I , . • 56.872 ^40.892 

Die Metallhvittea konnten ihr E r z e u g u n g s p r o 

g r a m m erfüllen, nur die Aluminium&rzevLgung hat 

wegen der schwankenden S t r o m v e r s o r g u n g Schwie

rigkeiten. 

I n der Maschinenindustn& hat sich der Ge

schäftsgang belebt. D e r seit längerer Zeit laufende 

Umstel lungsprozeß von den nachkriegsbedingten 

Produkt ionsprogrammen auif eine solide Eriedens-

fert igung dürfte bald abgeschlossen sein. D i e U m 

stel lungsschwierigkeiten w a r e n geringer , als ur

sprünglich angenommen worden w a r . 

Die- ßawjfo^industr ie hat die E r z e u g u n g in fast 

al len Sparten- stark gesteigert. D e r I n d e x erreichte 

im M a i i 6 r % ! ( A p r i l 1 1 8 % ) von 1937. 

In der Papier industr ie hat sich die E r z e u g u n g 

v o n M a i bis Juni w e n i g verändert. Gle ichzei t ig haben 

sich auch die V o r r ä t e an Schleifholz erhöht, da die 

Lieferungen- außerordentl ich stark zugenommen 

haben. 

Erzeugung der Papierindustrie 

Z e i t 
•Holzschliff Zellulose ' P a p i e r P a p p e 

Z e i t 
in T o n n e « 

0 1937 - . . 9-I&3 ' .25.337 19.345 5.342 

0 1948 . . . S A H I2.I85 15.777 3-810 

1949 I • • - - ' 4.509 15-408 - 16.028 3-304 

I I I . . . 6.449 18.OI4 19.857 4.I4I 
V . . . 7.963 17.814 18.714 4.918 

.. V I . . 7.686 18.304 18.365 4.776 

D i e Lederindustr ie leidet, wieder unter Rohhaut

mangel. D i e Inlandsauif b r i n g u n g ist in den letzten 

Monaten stark zurückgegangen, da Preiserhöhungen 

abgewartet'Werden. 

D i e 5VÄMAindustrie hat im M o n a t M a i 341-000 

P a a r Lederschuhe (einschließlich Sandaletten- - fü> 

Frauen) erzeugt, dürfte aber im Juni wegen Obe 1 " 

beträchtl ichen-Rückschlag, der.au£ilraßjspAmluieiL__Jedenuangels" diese Zi f fer nicht mehr erreicht haben. 

v o r al lem an einer Blockstrecke .und im'- Stahlwerk 

der H ü t t e L i n z zurückzuführen ist. A u c h die starken 

S c h w a n k u n g e n in der S t r o m v e r s o r g u n g haben die 

Stahlerzeugung bee inträcht ig t 

D i e Magnesilm&usttie. hat die hohe Produktion, 

der letzten M o n a t e annähernd aufrechterhalten. 

D i e TßA-^/indüstrie meldet weitere P r o d u k t i o n 5 ' 

fortschritte, k lagt aber über die ger inge Qualität de i 
einlangenden Rohstoffe. D i e inländische ZeUvfQ:!]^ 
deren E r z e u g u n g seit einigen Monaten nahezu u.nyet. 

ändert hoch gebl ieben ist, stellt rund 3 0 % • • ;<' 

T e x t i l r o h s t o f f e im Baumwol lsektor . 
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Umsätze 
Dazu statistische Übersichten S. 291 

A u f die te i lweise durch, spekulative Käuife an

geregte U m s atz Steigerung v o r dem dritten P r e i s -

L o h n - A b k o m m e n s folgte im Juni ein schärferer Um-

satsrückgang. E i n endgültiger. Ü b e r b l i c k über, die 

U m s a t z e n t w i c k l u n g der einzelnen Branchen l iegt 

noch n i c h t vor . E inze langaben sowie die für v ie le 

Branchen repräsentativen U m s ä t z e der W i e n e r 

W a r e n h ä u s e r zeigen jedoch, daß der Geschäftsrück

g a n g über das saisonübliche A u s m a ß hinaus, geht. 

W ä h r e n d der Sa isonindex der einzelnen A b t e i l u n g e n 

der W a r e n h ä u s e r im Juini nur u m 10 bis 20 %| zu

rückgeht, verminderten sich die tatsächlichen U m 

sätze um nahezu 4 0 % : D i e fal lende T e n d e n z der 

Umsätze ist, abgesehen v o m schlechten Juniwetter , 

das v o r a l lem den U m s a t z von Damenkonfekt ion, 

Str ick- und W i r k w a r e n (Badeanzüge) und Sport

artikeln beeinträchtigte, zwei fe l los eine F o l g e des 

dritten Preis-Lohn-Abkommens. . E s läßt sich jedoch 

noch nicht beurteilen, ob' es sich nur u m eine vor

übergehende Nachfrageschrumpfung als Reakt ion 

auf die erhöhten K ä u f e i m V o r m o n a t handelt, oder 

ob die mit dem A b k o m m e n verbundene Verschlech

terung der Reale inkommen einen dauernden U m 

s a t z r ü c k g a n g nach sich zieht, d e r sich vor a l lem auf 

die Güter des elastischen Bedarfes konzentrieren 

würde. 

. Entwickhing der Umsätze Wiener Warenhäuser 

im Jahre 1949 

M o n a t i S & J MaiSat S « « * * » 

in P r o z e n t e n der V o r m o n a t sumsätze 

I . . . . . — — — 
I I . . . . + 20 + 1 9 + 1 4 -f- 2 0 

I I I . . . - + 5 I + 4 3 + 3 6 + 4 9 
I V . . • - + I 3 — 4 + 8 + 1 1 

V . . . . + 2 1 + 4 5 + 1 9 + 2 2 

V I . . . . - 3 8 - 3 3 — 3 4 - 3 8 

Bemerkenswert ist, daß die U m s ä t z e von 

Textilien u n d Bekleidungsgegenständen besonders 

stark zurückgegangen sind, obwohl man annehmen 

sollte, daß n u r die A u s g a b e n für die leichter ent

behrlichen G ü t e r der Gruppe „ S o n s t i g e s " und für 

langlebige K o n s u m g ü t e r , wie Möbel und H a u s r a t , a m 

meisten eingeschränkt würden. D i e U r s a c h e dürfte 

darin liegen, daß sich die N a c h f r a g e nach T e x t i l i e n 

und B e k l e i d u n g ' seit M i t t e des vergangenen J a h r e s -

besonders s tark belebt hat, so daß hier der v o r d r i n g 

lichste Bedar f besser als bei anderen Gütern des 

periodischen . B e d a r f e s gedeckt ist. A u ß e r d e m ist die 

Saisonbewegung in diesen Branchen besonders aus

geprägt. -T 

D i e N a c h f r a g e nach Möbeln und Hausrat dürfte 

durch die E n d e ' M a i angelaufene H a u s r a t a k t i o n 

leicht belebt worden sein. V o n der für das Jahr 1949 

mit 50 M i l l . S begrenzten K r e d i t h i l f e für Bomben

geschädigte s ind b i s A n f a n g Juli in g a n z Österreich 

841 K r e d i t b r i e f e mit einer. Gesamtsumme von 

5 M i l l . S • bewi l l ig t worden. D a die K r e d i t b r i e f e 

eine L a u f z e i t von v i e r Monaten haben, w u r d e bisher 

nur ein T e i l der K r e d i t s u m m e verausgabt . Neuer

dings, können 1 0 % j des Betrages , a u f den der K r e d i t 

brief lautet, auch für A n s c h a f f u n g von Kle idern, 

Schuhe und W ä s c h e verwendet werden. D i e H a u s 

rataktion dürfte die U m s ä t z e jedoch k a u m entschei

dend beleben, da d i e für dieses Jahr vorgesehene 

K r e d i t s u m m e k a u m m e h r als. i % ; der V o r j a h r e s u m 

sätze v o n H a u s r a t und W o h n b e d a r f sowie Bekle i 

dung und W ä s c h e beträgt . Ein. genauerer Überbl ick 

über die A k t i o n w i r d erst zu einem späteren Zeit

punkt mögl ich sein. 

Saisonbedingt ist d ie S te igerung der U m s ä t z e 

im Obst- und Gemüs ehandel. D i e Zufuhren nach 

W i e n erhöhten sich mengenmäßig e t w a auf das D o p 

pelte des V o r m o n a t s . D i e E r l ö s e dürften jedoch 

weniger, gest iegen sein, da die P r e i s e zurückgingen. 

Im übrigen Lebensmittelhandel s ind nach bisher 

unvol lständigen Meldungen .die. U m s ä t z e annähernd 

gleichgeblieben. E i n e Nachfragebelebung meldeten 

die Tabaktrafiken als F o l g e der neuerlichen E n d e 

Juni verfügten P r e i s e r m ä ß i g u n g für Zigaretten, 

Z i g a r r e n und Rauchtabake. 

D i e Einnahmen an Umsatz- und Verbrauchs

steuern i m Juni- bestät igen die i m letzten Bericht 

aufgezeigte U m s a t z b e l e b u n g im M a i . D i e E i n g ä n g e 

an U m s a t z s t e u e r haben u m 10%[ gegenüber dem 

V o r m o n a t , d ie an Verbrauchssteuern u m 13 %• gegen

über A p r i l (die M a i z i f f e r n können infolge N a c h 

tragsabrechnung der T a b a k s t e u e r nicht unmittel

b a r z u m V e r g l e i c h herangezogen werden) zuge

nommen. 

Arbeitslage 
Dazu statistische Übersichten $. 292—spö 

D i e Zahl der krankenversicherten Personen hat 

im Juni 1,933.300 erreicht. S i e ist damit um. 18.100 

( + 0-9%) höher a l s im M a i und u m 21.500 ( + i ' i % ) 

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

größten Z u w a c h s verzeichneten, saisonabhängige Ge-

"werbe, *wie~T3äügewe.rbe, Baustoff industrie, Ste in

brüche, pr ivate V e r k e h r s - und Fremdenverkehrs

betriebe. 

I m Juni w a r e n bei den A r b e i t s ä m t e r n insgesamt 

80.645 Personen a ls Stellensuchende v o r g e m e r k t 

(um 10.200 weniger, a ls i m V o r m o n a t ) , gegenüber 



4 ° - S 7 3 gemeldeten offenen Stellen. D i e Zahl der 

stellensuchenden Stein-, B a u - und H i l f s a r b e i t e r ist 

— .allerdings weniger als im M a i — weiter gesunken. 

D e r Lehrstellenmangel bereitet auch j n diesem 

S o m m e r w i e d e r große Sorgen. O b w o h l d ie Zahl der 

beschäftigten L e h r l i n g e heute fast doppelt so groß ist 

wie im Jahre 1934 — die damal ige V o l k s z ä h l u n g 

zählte 62.105 Lehr l inge , die Beschäf t igtenzahlung 

des Sozialminister iqms i m M ä r z 1948 hingegen 

120.232 •—, ist die Zahl der offenen Lehrste l len zu 

ger ing , als daß alle L e r n w i l l i g e n und Schulentlas

senen aufgenommen werden könnten. 

N a c h wie v o r ist d ie L a g e für die weibl ichen 

Lehrstel lensuchenden besonders ungünst ig . B e i ihnen 

entfielen i m Juni auf eine offene Lehrste l le 5*2 L e h r 

stellensuchende, während bei den männlichen Lehr-' 

stellensuchenden das Verhältnis 1 :2-5 w a r . Der 

H a u p t g r u n d für die besonders ungünst ige L a g e der 

weibl ichen Lehrstel len suchenden l iegt darin, daß 

sich die Mädchen nur in w e n i g e B e r u f e drängen. 

I m M ä r z 1948 waren 84-5 %_ aller weibl ichen L e h r 

l inge in drei Berufsgruppen untergebracht, nämlich 

im Bekle idungsgewerbe, in den kaufmännischen Be

rufen und i m Fr iseurgewerbe . In W i e n , w o diese 

Berufe eine größere R o l l e spielen, ist daher das 

P r o b l e m der weibl ichen L e h r l i n g e nicht so akut wie 

in den anderen Bundesländern. D a s Verhä l tn i s von 

weibl ichen Lehrstel lensuchenden z u offenen Stel len 

w a r in W i e n im Juni nur 3-1 : 1, obwohl es gerade 

in W i e n verhältnismäßig, v ie le weibl iche L e h r l i n g e 

gibt . 

N a c h der Beschäft igtenzählung v o m M ä r z 194S 

w a r e n in W i e n 31*1 °/0j a l ler L e h r l i n g e F r a u e n , ' 

während in den übrigen Bundesländern dieser Per-

zentsatz zwischen 2 5 7 %_ (Sa lzburg) und 9 7 %]' 

(Burgenland) schwankte. 

D e n verschiedenen Vorschlägen, w i e mau die 

Lehrste l len vermehren könnte — staatl iche L e h r 

werkstätten, finanzielle Er le ichterungen für Betriebe, 

die Lehrste l len bereitstellen, u. a. m. — , k o m m t 

um so größere Bedeutung zu, als sich die Lehrstel len

knappheit zunehmend verschärft . Schon im Jahre 

194S w a r (nach der Beschäft igtenzählung) die Zahl 

der L e h r l i n g e , die im zwei ten L e h r j a h r standen — 

die a lso zwischen A p r i l 1946 und M ä r z 1947 ein

gestellt w u r d e n — , mit 44.009 um 1.956 höher als 

die Zahl der L e h r l i n g e im ersten L e h r j a h r (zwischen 

A p r i l 1947 und M ä r z 1948 Eingeste l l te) , obwohl der 

zwei te J a h r g a n g in der R e g e l durch die A u f l ö s u n g 

v o n Lehrverhäl tnissen ger inger ist als der erste. 

A u c h die Lehrste l lenvermitt lungen gehen zurück. 

W ä h r e n d in den ersten sechs M o n a t e n des Jahres 

1948 18.182 Lehrstel len vermittelt wurden, w a r e n 

es in der gleichen P e r i o d e des heurigen Jahres n u r 

14.296 Lehrste l len, also um 2 1 % weniger . 

Verkehr 
Das« statistische Übersichten S- 297—298 

D i e Le is tungen der Bundesbahnen haben sich 

im M a i nach einem vorübergehenden R ü c k g a n g (die 

U r s a c h e lag beim Außenhandel) i m A p r i l wieder 

etwas erhöht. I m Güterverkehr stiegen die gefahrenen 

Nutz last -Tonnenki lometer von 5 6 1 7 auf 577*6 Mil l . 

D i e angespanntere T r a n s p o r t l a g e ist fast aus

schließlich auf die E i n - , A u s - und D u r c h f u h r zu

rückzuführen .und weniger durch den Binnentrans

port bedingt. Be i .der E i n f u h r beanspruchen nach 

wie vor die E R P - T r a n s p o r t e (Kohle , W e i z e n , vege

tabil ische Öle u n d Fette, Rohzucker) den überwie

genden T e i l des T r a n s p o r t r a u m e s , w ä h r e n d bei der 

A u s f u h r Schnittholz, Roheisen und gegen Monats

ende Eisenbleche überwogen. 

I m Transit werden weiterhin g r ö ß e r e Mengen 

von K o h l e und Düngemitte l aus Polen und der C S R 

nach Ital ien transportiert . In umgekehrter Richtung 

ließen dagegen die Gemüse- und Obsttran Sporte stark 

nach, da der Bahntransport te i lweise d u r c h A u t o v e r -

frachtungen aus Ital ien nach Polen ersetzt wurde. 

Im O s t - W e s t - V e r k e h r blieben auch i m Monat Mai 

die T r a n s p o r t e v o n L e b e n d v i e h und Geflügel aus 

U n g a r n (nach der Schweiz , Belgien und England) 

vorherrschend, während in östlicher R i c h t u n g A u t o s 

und diverse Industr iegüter rollten. D i e Verkehrs

einnahmen aus dem T r a n s i t s t iegen v o n 7*2 Mil l . 

auf 8-3 M i l l . S c h w e i z e r F r a n k e n und erreichten 

fast den höchsten N a c h k r i e g s stand v o m Dezember 

1948 mit 8*5 M i l l . F r a n k e n . A u c h i m V e r g l e i c h mit 

dem V o r j a h r ist die Einnahmenerhöhung beachtlich. 

In den ersten 5 Monaten wurden um 7-4 M i l l . 'Schwei

zer F r a n k e n oder 1 7 % mehr eingenommen als im 

gleichen Zei traum 1948. 

Verkehrseinnahmen aus dem Transit 

194S 1949 

I n a g e s . d a v o n I n s g e s . davon 
Z e i t iooo Sclrw. K o h l e iooo S c h w . K o h l e 

F r a n k e n % F r a n k e n °/o. 

J ä n n e r 6.039 3 5 ' 2 7.260 3 l * 6 . 

F e b r u a r . . . . 5.532 27-9 5-803 2 5 * 2 ' v i 

M ä r z 6.031 I9 ' l 7.861 *z3'5 

A p r i l 5.377 24-8 7.156 

M a i 6.073 4 Q ' 1 8.346 3 3 j £ j ' ' ' 

l.— V 29.052 29-6 36.426 28-2 1'** 1 1 

M o n a t s - „ kW 
durchschnitt . 5.810 29-6 7.285 2 & ' ? ? ' ^ ' 

D e r Personenverkehr w a r im M a i r ü c k l ä u ^ , . . 

D i e Zahl der verkauften F a h r k a r t e n s a n k " ^ K " ] j j 

6-i M i l l . auf 5 7 M i l l . Stück, obwohl der Beg^HRn 
U r l a u b s z e i t bereits in den M a i fal l t . '11KI1 
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Warenzusammensetzung der A u s f u h r Oft von Monat 

zu M o n a t beträchtlich. 

A u f die starke Zunahme der Rohstoffausfuhr 

im. ersten Quarta l des laufenden Jahres w u r d e schon 

in früheren Heften hingewiesen. I m Jahre 1948 w a r 

/ d e r A n t e i l der Rohstof fe und H a l b f e r t i g w a r e n 3 2 % . 

der Gesamtausfuhr, i m Jänner 1949 schon 3 7 " 9 % , 

im F e b r u a r 44-9 % und im M ä r z 4 5 * 2 % . I m A p r i l 

sank der A n t e i l der Rohstof fe zum erstenmal seit 

Dezember (auf 4 0 * 5 % ) , al lerdings nur, wei l sich 

die Rohstoff aus fuhr stärker verminderte als die 

F e r t i g w a r enaus fuhr. 

D i e Rohstoff aus fuhr sank im A p r i l um 2,5-1 

M i l l . S, v o r al lem wegen der ger ingen A u s f u h r von 

R o h - und Al te i sen ( — 12-9 Mil l . S) und P a p i e r z e u g 

( — 3 - 1 Mil l . S ) . 

D e r A u f s c h w u n g im Schnittholzexport , der im 

H e r b s t 1948 eingesetzt hatte, hielt hingegen auch im 

A p r i l dieses Jahres noch an. D i e Auisfuhrmenge von 

5 5 . 2 7 7 2 l a g u m 2 2 % ; über dem Durchschnitt des 

ersten Quarta ls 1949 und um 143 % über dem Jahres- • 

durchschnitt 1 9 4 8 1 ) . 

I n letzter Zei t stößt jedoch auch der H o l z e x p o r t 

auf wachsende Schwier igkei ten. . D i e Mögl ichkeiten, 

Kompensat ionswaren, die viel fach gegen H o l z ein

geführt wurden, im Inland abzusetzen, werden un

günst iger . Auich das T a b a k c l e a r i n g mit der T ü r k e i 

und Griechenland, das durch die von den Austria,-

T a b a k w e r k e n gezahlten vorteilhaften Preise, gute 

Absatzmögl ichkei ten bot, mußte eingeschränkt w e r 

den, da die T a b a k w e r k e auf längere Sicht mit O r i e n i -

tabaken eingedeckt sind. D e r Schnittholzexport nach 

Deutschland hingegen, das vor dem K r i e g z u den 

wichtigsten Abne h m e r n gehörte, konnte bisher man

gels amerikanischer Genehmigung nicht anlaufen. 

Schließl ich begegnet der H o l z e x p o r t auf allen 

M ä r k t e n der verschärften K o n k u r r e n z der nor

dischen L ä n d e r . D a s gi l t auch für den P a p i e r e x p o r t , 

der in den letzten Monaten durch die fallende P r e i s 

tendenz auf den E x p o r t m ä r k t e n immer stärker vom 

Devisengeschäft z u m Kompensationsgeschäft hinge

drängt wurde. D i e A b w e r t u n g der F i n n m a r k im Juli 

um 17*7% w i r d die K o n k u r r e n z Schwierigkeiten auf 

dem H o l z - und Papiersektor noch verschärfen. 

E s w u r d e versucht, d ie Kostenverteuerungen 

des 3. P r e i s - L o h n - A b k o m m e n s durch E r h ö h u n g der 

Belassungsquote abzuschwächen. W o festgefügte 

~KSrtelle~l5deT~ Monöpolpositionen bestehen, können 

D e r H o l z e x p o r t i s t nur. i n f o l g e der- besonders hohen 
G e w i n n e be i der E i n f u h r e inzelner K o m p e n s a t i o n s w a r e n w i e 
v o r a l l em O b s t und G e m ü s e aus Ita l ien s o - s t a r k ges t iegen . 
D i e I m p o r t g e w i n n e ' e r m ö g l i c h t e n te i lwe i se E x p o r t e z u P r e i 
sen, d ie erheblich unter denen i m In lande lagen . 
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Eimißhmcn aus dem Reiseverkehr 

E i n n a h m e n 1 ) Verkaufte F a h r k a r t e n 

J ä n n e r . . 100*0 87-8 lOO'O 5-447 5-359 98'4 

F e b r u a r . 92-4 87-2 99-3 5.119 5.475 100*5 

M ä r z . . . 125*4 93*6 1 0 6 7 6.559 5-646 1 0 3 7 

A p r i l . . . 114-3 107-1 122-1 5.494 6.082 111*7 

M a i . . . 118'4 99*2 113-0 7.382 5.706 104-8 

3 ) P e r s o n e n - und Gepäckverkehr. 

i 

D i e finanzielle G e b a r u n g w a r in den ersten 

5 Monaten wei taus ungunst iger als im V o r j a h r . D i e 

Zahl der verkauften F a h r k a r t e n bl ieb um fast 2 M i l l . 

S tück z u r ü c k und die Einnahmen beliefen sich auf 

nur 154*2 M i l l . S gegen 178-7 M i l l . S in der V e r 

gleichszeit . 

D e r seit 15 . M a i geltende Sommer fahr plan der 

Bundesbahnen br ingt e inige bedeutende Verbesserun

gen im Reiseverkehr. N e u e Schnei lzugsverbindungen, 

T r i e b w a g e n , sowie eine beschleunigte Reisedauer 

sollen insbesondere die K o n k u r r e n z f ä h i g k e i t dfjr 

Bahnen gegenüber dem Straßenverkehr erhöhen. 

A m 25. M a i w u r d e die russische Warenkon

trolle an der Demarkat ionsl inie bis auf einige 

Lebensmitte l , Schrott von S c h w a r z - und Buntblechen 

sowie e in ige Maschinen aufgehoben. 

D e r Donauschiffsverkehr ( L i n z — R e g e n s b u r g ) 

ist im M a i wei ter gestiegen. D i e ausschließl ich aus 

K o h l e bestehenden Ta l f rachten erreichten 63.655 i 

(56.282 t i m A p r i l ) ; b e r g w ä r t s wurden 15.748 i 

(7.000 t) Roheisen verschifft. D i e E r h ö h u n g der 

Bergfracht beruht auf einem K o n t r a k t mit der 

V Ö S T über 70.000 t, d ie bis E n d e Juli verfrach

tet sein sollten. D i e geringeren Ent ladungen im L i n 

zel- Hafen (50.630 t) waren durch vorübergehendes 

Hochwasser sowie durch Manipulat ionsschwier ig

keiten bei den Roheisenverladungen verursacht. D i e 

Ent- und Beladekapazi tät des L i n z e r Hafens w u r d e 

durch z w e i weitere L a n d k r ä n e und einen S c h w i m m -

kran von 2.800 t auf 4.500 t erhöht. 

Außenhandel 
Dazu statistische Übersichten S. 2pp—300 

I m M a i w a r sowohl die Ausfuhr mit 291-3 M i l l . 

Schill ing a ls auch die Hinfuhr mit 3 4 1 ' 0 M i l l . S 

höher als i m V o r m o n a t (258-3 M i l l . S und 338-7 

Mill . S ) . D a die A u s f u h r viel s tärker s t ieg als die 

Einfuhr, b e t r u g der Einfuhrübei-sdiuß im Berichts

monat nur 49-7 M i l l . -S (gegen 80-3 M i l l . S' im 

A p r i l ) . 

D a die A b s a t z Verhältnisse einzelner Branchen 

rasch wechseln und einzelne unrege lmäßig anfallende 

Großgeschäfte nach w i e v o r die Außenhandels-

struktur entscheidend beeinflussen, schwankt die 



sie mittels überhöhter Inlandspreise den E x p o r t selbst 

fordern. S o w i r d d i e eisenschaffende Industr ie 

wieder E x p o r t v e r g ü t u n g e n an die eisenverarbeitende 

Industr ie zahlen "und auch die Papier industr ie wird 

einen T e i l der Pre iserhöhung im Inland zur „ F ö r 

d e r u n g " des Papierexportes verwenden können. 

D i e B e s e i t i g u n g staatlicher Kontrol len, w i e die 

A u f h e b u n g der Bewir tschaf tung und die L o c k e r u n g 

des Außenhandelsverfahrens wirken sich solange 

nicht e x p o r t f ö r d e r n d aus, als an ihre Stel le privat

wirtschaft l iche Bindungen und H e m m u n g e n getreten 

s i n d 1 ) . 

1 ) S o ver teuern z. B . d ie Gebühren des neuen H o l z - . 
w ir t schaf t srates d ie A u s f u h r ebenso, w i e es d ie Gebühren 
der e h e m a l i g e n Ho lzwir t schaf t s s t e l l e g e t a n haben. V o r a l l em 
aber h a t d ie P r a x i s , nur e ine beschränkte A n z a h l pr iv i le 
g ier ter F i r m e n z u m E x p o r t zuzulassen , zur F o l g e , daß d ie 
E x p o r t e anderer F i r m e n unterble iben, oder s ich verteuern, 

A u f der Einfuhr seit e stiegen die (kommer

ziellen) Lebensmitteleinfuhren. S o wie im vor igen 

F r ü h j a h r bildeten auch heuer Gemüse, O b s t und Süd

früchte den -wichtigsten T e i l der Nahrungsmitte leui-

fuhr, wenn auch i h r ' A n t e i l von 50-7%' in den ersten 

v ier Monaten 1948 auf 40-1%! im gleichen Zei traum 

1949 zurückgegangen ist. Auf fa l lend ist die starke 

V e r s c h i e b u n g von Gemüse zu Südfrüchten, die 

im Gegensatz t z u m V o r j a h r die Gemüseeinfuhren 

merkl ich übersteigen. S i e ist teils auf die reichlichere 

Gemüseversorgung durch d a s Inland, und teils auf 

die noch immer relat iv hohen Gewinne z u r ü c k z u 

führen, die bei Kompensat ionseinfuhren von aus

ländischem O b s t verdient werden. 

da s i e über d ie pr iv i leg ierten F i r m e n durchgeführt werden 
müssen , d ie a m G e w i n n part iz ipieren. H e m m n i s s e i m A u ß e n 
handel durch K a r t e l l e m a c h e n s ich auch in anderen Branchen 
bemerkbar und ge fährden d ie Verbre i t erung der E x p o r t 
märkte und d a m i t der A u s f u h r e n . ' 


