
Die wirtschaftliche Lage in Österreich 

Währung, Geld- und Kapitalmarkt 
Dazu statistische Übersichten S. 419—420 

Im Gegensatz zu den V o r m o n a t e n w a r im Sep

tember die zusätzl iche finanzielle Beanspruchung der 

Notenbank nur ger ing. D a g le ichzei t ig wieder ein 

größerer B e t r a g in den E R P - F o n d s eingezahlt 

wurde, g i n g der Notenumlauf beachtlich — um 

rund 140 M i l l . S — zurück. Z u f o l g e der nur 

geringen E r h ö h u n g der freien Verbindlichkeiten 

nahm auch der Gesamtumlauf (Noten plus freie 

Verbindlichkeiten der Nat ionalbank) um rund 

120 M i l l . S ab. D e m Z u g a n g auf den K o n t e n Öffent

licher Stellen um rund 38 Mil l . S standen A b h e b u n 

gen der Kredi t inst i tute in H ö h e von rund 18 M i l l . S 

gegenüber. 

D i e ze i twei l ig gesperrten Nat ionalbankguthaben 

Öffentlicher Stellen (Hil fsfonds) haben sich in der 

Berichtsperiode um rund 226 M i l l . S vermindert ; da 

gleichzeit ig auch auf der A k t i v s e i t e rund 344 M i l l . S 

von der P o s t „ F o r d e r u n g e n an den B u n d e s s c h a t z " 

abgebucht und zusätzl ich rund 70 M i l l . S für im 

Rahmen des außerordentlichen Budgets vorgesehene 

Investitionen freigestellt w o r d e n sind, dürften im 

September rund 190 M i l l . S auf d e m , Hi l fs fonds 

eingezahlt w o r d e n sein. Insgesamt sind im L a u f e der 

ersten drei Quarta le des Jahres 1949 1.788 Mil l . S 

in den E R P - F o n d s gef lossen 1 ) , w a s einem M o n a t s 

durchschnitt v o n 199 Mil l . S entspricht. 

A m 19. September wurden aus den E C A - K o n t e n 

offiziell 187 Mi i l . S freigegeben, davon 94 M i l l . S 

für Industriekredite und 93 M i l l . S für staatliche 

Investitionen im R a h m e n des außerordentl ichen 

*) Dieser Betrag, der sich aus der Differenz der 
Kontenstände vom 31. Dezember 1948 und 30. September 
I Q 49 plus Freigaben errechnet, dürfte noch etwas zü niedrig 
Hegen, da das Konto „zeitweilig gesperrte Verbindlich
keiten öffentlicher Stellen" außer den ERP-Konten noch 
andere Posten ohne ausgesprochene Amerika-Bindung 
fe- B. frühere Hilfslieferungen) umfaßt, von denen eben
falls gewisse Summen abgehoben worden sein dürften. Die 

Jahre 1949 bis einschließlich September eingelaufenen 
E R P - E r i ö s e betragen schätzungsweise rund 1.900 bis 2.000 
Mill. S. (Die im letzten Monatsbericht auf Seite 145 an
gegebene Ziffer von 930 MU1. S beruht auf einem druck
technischen Versehen.) 

Budgets sowie für Investit ionen in der L a n d w i r t 

s c h a f t 2 ) . 

D i e i m September erfolgte Abbuchung von der 

Bundesschuld an die Nat ionalbank setzt sich aus 

folgenden Posten zusammen; 

120 Mill. S aus der Mai-Freigabe (im Mai 1949 wur
den 300 Mill. S freigegeben, davon 120 
Mill. S für „Aufbaukredite" und 180 Mill. S 
für staatliche Investitionen [ao. Budget]. 
Bekanntlich- muß der für Aufbaukredite 
freigegebene Betrag von der Bundesnoten
schuld abgebucht werden; die Abbuchung 
war jedoch bisher noch nicht erfolgt, da 
der Bund diese Beträge zunächst für sich 
verwendete) 

130 Mill. S aus der August-Freigabe (im August 1949 
wurden 225 Mill. S freigegeben davon 
130 Mill. S für „Aufbaukredite" und der 
Rest von 95 Mill. S für staatliche Investi
tionen; die Abbuchung wurde im August 
nicht mehr durchgeführt) 

94 Mail. S aus der September-Freigabe (im Septem
ber wurden, wie oben bereits erwähnt, 
187 Mill. S freigegeben, davon 94 Mill. S 
für „Aufbaukredite" und 93 Mill. 'S für 
staatliche Investitionen und für die Land
wirtschaft) 

Zus. 344 Mill. S 

D a die A u g u s t - F r e i g a b e erst im September kon

tenmäßig durchgeführt wurde, hätten dadurch dem 

Staate zusätz l ich rund 94 Mil l . S für Investit ionen 

aus dem Hi l fs fonds zufließen müssen; ebenso w ä r e 

der aus der September-Freigabe für staatliche und 

landwirtschaft l iche Investit ionen vorgesehene B e t r a g 

von 93 M i l l . S aus dem Hil fs fonds freizustellen ge

wesen. D a jedoch der für die M a i - F r e i g a b e v o n der 

Bundesnotenschuld abzubuchende B e t r a g (120 

M i l l . S ) bereits damals im V o r g r i f f v o m Staat bean

sprucht worden w a r , dürften die erwähnten F r e i 

stellungen für das außerordentliche B u d g e t (94 und 

- —Am—J^i -Oktober—wurden weitere 388 Mill. S aus 
dem Hilfsfonds freigegeben, davon 110 Mill. S für Indu
striekredite, 30 Mill. S für Arbeiterwohnbauten, 15 Mill. S 
für den Fremdenverkehr, 70 Mili;~~S~~für~den Ausbau der 
Wasserkraftwerke, 69 Mill. S für die Landwirtschaft, 
14 Mill. S für die Forstwirtschaft, 20 Mill. S für den 
Kohlenbergbau, 50 Mill. S für die Bundesbahnen und 
10 Mill. S für die Post. 
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93 M i l l . S aus der A u g u s t - und September-Frei

gabe) um diese 120 Mil l . S vermindert w o r d e n sein, 

so daß insgesamt im September rund 4 1 0 M i l l . S 

effektiv auis dem Hil fs fonds geflossen sind (da

runter für außerordentliches B u d g e t b z w . L a n d 

wirtschaft noch rund 70 M i l l . S ) . 

A u ß e r der besprochenen A b b u c h u n g von der 

Bundesschuld hat sich die A k t i v s e i t e der N a t i o n a l 

bankbi lanz in der Berichtsperiode nur w e n i g v e r ä n 

dert. D e r D e v i s e n - und Tei lmünzenbestand verr in

gerte sich u m rund 12 M i l l . S ; „ A u f bau Wechsel" 

wurden zusätzl ich für rund 47 M i l l . S f inanziert 3 ) , 

während der Bestand an rediskontierten Handels

wechseln um rund 34 Mil l . S abnahm. Auf fa l lend ist 

die ger inge Zunahme der von der Nat ionalbank 

finanzierten Besatzungskostenschatz scheine (plus 

15 M i l l . S ) und die Tatsache, daß die Kredi t ins t i 

tute Schatz scheine nach § ' 2 7 W . S c h . G . im B e t r a g e 

von rund 18 M i l l . S rücklösten. D i e im ganzen 

ger inge Beanspruchung der Notenbank dürfte zum 

T e i l , auf jdie H a l t u n g der Notenbank selbst zurück

zuführen sein, welche mit der F i n a n z i e r u n g von 

Schatzscheinen zurückhaltender geworden ist. 

D i e Hinlagen bei den Kreditinsiiiuten stiegen, 

nachdem sie im Jul i zurückgegangen waren, im 

A u g u s t u m rund 172 M i l l . S . F a s t der gesamte Z u 

g a n g entfiel auf die Scheckeinlagen (rund 170 M i l l . S ) , 

während sich die Sparkonten nur um rund 2 M i l l . S 

erhöhten. D i e V e r l a n g s a m u n g der Spareinlagener-

höhung dürfte — abgesehen von ihrem Saisoncharak

ter —•• auch dadurch bedingt gewesen sein, daß die 

im P u b l i k u m weit verbreitete irrtümliche Gleich

setzung v o n A b w e r t u n g und A b s c h ö p f u n g v ie l fach 

wieder z u erhöhten K ä u f e n geführt hat . 

D e r Kapitalmarkt w a r durch eine allgemeine, 

al lerdings w o h l hauptsächlich auf die A b w e r t u n g s 

gerüchte zurückzuführende Belebung gekennzeichnet. 

D e r b i s h e r 2 ) vom Institut berechnete K u r s i n d e x von 

23 Industrieaktien erhöhte sich von Mit te September 

"bis Mitte Oktober u m 7 % , von 276-7 auf 296-2 

( M ä r z 1 9 3 8 — 100). Die U m s ä t z e auf dem Aktien

markt haben sich mehr als verdoppelt. Gleichzeit ig 

stiegen auch die K u r s e der fest verzinslichen Werte 

um 6 % (von 83-0 auf 88*1; 28. M ä r z 1945 = 100). 

Besonders Industrieobligationen konnten infolge der 

W i e d e r a u f n a h m e des Zinsendienstes durch einige 

F i r m e n K u r s g e w i n n e erzielen. A u c h die Bundes-

x ) Insgesamt wurden bis Ende September Industrie
kredite (Aufbauwechselkredite) in Höhe von rund 70.6 Mill. S 
durch die Nationalbank finanziert. 

a ) Siehe nächste. Seite: Verbesserte Neuberechnung 
des Aktienkursindex. 

Schuldverschreibungen 1947 zogen von 38-75 auf-

40-00 S pro 100 S Nominale an. 

Kurs der 2%%gen Bundesschuldverschreibungen 1947 

(Notierung ab 7. Februar 1949) 

Monatsmitte f f ™ » ^ Monatsnutte ^ o o S 

1949 II. . . , 65-— 1949 VII. . . . 50-— 

III. . . 6er— VIII. . . 44'50 

IV. . .6075 i x . . . . 3 8 7 s 

V. . . . 60-25 X. . . . 40 — 

VI. . . sr— 

Zur Entwicklung des Kreditvolumens im 2. Quartal 
1949 

W i e zu erwarten w a r , hat sich die seit der 

W ä h r u n g s r e f o r m beobachtete Kreditausweitung auch 

im 2. Quarta l 1949 fortgesetzt. D e r Gesamtstand der 

bei den , Kredit inst i tuten aushaftenden K r e d i t e er

höhte sich von M ä r z bis E n d e J u n i . u m rund 562 

M i l l . S (von 4.915 M i l l . S auf 5.477 M i l l . S ) , w o r i n 

rund 140 M i l l . S ( 2 5 % der K r e d i t a u s w e i t u n g ) aus 

E R P - F r e i g a b e n finanzierte „ A u f b a u k r e d i t e " ent

halten sind. D i e Zunahme des Kredi tvo lumens w a r 

damit etwas ger inger als im 1. Q u a r t a l 1949, für 

das die entsprechenden Zif fern 709 M i l l . S und 

125 M i l l . S lauten. Insgesamt beträgt die K r e d i t a u s 

w e i t u n g seit der W ä h r u n g s r e f o r m 3.330 M i l l . S , 

d. s. 1 5 5 % des Standes am 3 1 . Dezember 1947 

(davon 1 .271 M i l l . S im 1. H a l b j a h r 1949). D a s ent

spricht einer durchschnittl ichen Zunahme von 185 

M i l l . S i m Monat . 

W i e aus der A b n a h m e des Gesamtzuwachses i m 

2. Q u a r t a l gegenüber jenem im 1. Q u a r t a l hervor

geht, hat die verr ingerte L iquidi tät einzelne K r e d i t 

institute bereits z u einer vorsichtigeren Kredi tpol i t ik 

veranlaßt . A u c h i m 3. Q u a r t a l dürfte diese T e n d e n z 

angehalten haben; den Instituten sind z w a r neue 

Mittel zugeflossen, jedoch hauptsächlich in F o r m v o n 

Scheckeirilagen, Sowei t Fre igaben aus dem H i l f s 

fonds erfolgten (im A u g u s t und September wurden 

weitere rund 225 M i l l . S für Aufbaukredi te an die 

Industrie freigegeben), bestand weiterhin die M ö g 

lichkeit, die K r e d i t a u s w e i t u n g fortzusetzen. 

Im 2. Quarta l 1949" stand die K r e d i t g e w ä h r u n g 

verstärkt unter dem Z w ä n g e , die Rohstoff l ieferungen 

im Rahmen des E R P zu f inanzieren.-Dies k a m in 

einer ausschließlichen Zunahme der mittelfristigen 

( + 398 M i l l . S) und der kurzfristigen Kredi te 

( 4 - 299 M i l l . S ) , bei gleichzeit iger A b n a h m e der . 

langfristigen K r e d i t e ( — 135 Mi l l , S) zum A u s - • 

druck. D a d u r c h erhöhte sich der A n t e i l der mittel-

und kurzfr is t igen K r e d i t e v o n 5 5 % auf 6 2 % des 1* 

Gesamtstandes. D i e Kredi ts truktur nach der K r e d i t 

höhe w u r d e durch diese Veränderungen jedoch k a u m * 
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beeinflußt. W i e bisher sind rund 8 o % der gegebenen 

K r e d i t e Großkredite (über 50.000 S ) . A l l e r d i n g s 

macht sich eine leichte T e n d e n z zur E r h ö h u n g des 

Antei les der Kle inkredi te (unter 10.000 S ) be

merkbar. 

W i e im ersten Quarta l entfiel auch im zweiten , 

Quarta l ein relativ großer T e i l (160 M i l l . S oder 

2 8 % ) der neuen K r e d i t e auf Handel und Verkehr1), 

wobei K r e d i t e an den Großhandel z u r F i n a n z i e r u n g 

von Rohstoffeinkaufen die Hauptrol le gespielt haben 

dürften. D e r A n t e i l von Industrie und Bergbau 

an der K r e d i t a u s w e i t u n g , zusammen 127 M i l l . S , 

g i n g dagegen bedeutend zurück (von 5 0 % ' auf 2 3 % ) . 

F,benso ver loren die Kredi te an die Landwirtschaft, 

an das Gewerbe und an die öffentlichen Körperschaf

ten relativ an Bedeutung. D i e bisherige P o s t „Son

stige Kreditnehmer" weist jedoch ebenfalls eine über 

dem Durchschnitt l iegende Zunahme (168 M i l l . S) 

auf; sie dürfte e t w a zur Häl f te auf K r e d i t e für 

Wohnhausaufbau- und H a u s reparatur z w ecke ent

fa l len 2 ) . 

A l s kreditgewährende Institute stehen nach w i e 

vor die Banken im V o r d e r g r u n d . Ihr A n t e i l an der 

Kredi tauswei tung g i n g im 2. Q u a r t a l a l lerdings 

etwas z u r ü c k ( 6 7 % gegenüber 8 6 % im 1. Q u a r t a l 

1949). D a g e g e n ist v o r allem der A n t e i l der Spar

kassen und der landwirtschaft l ichen und g e w e r b 

lichen Kreditgenossenschaften gewachsen. 

Verbesserte Neuberechnung des Aktienkursindex 
Die trotz verschiedener H e m m n i s s e fort

schreitende Normal i s ierung des A k t i e n m a r k t e s und 

die Tatsache, daß wieder eine größere A n z a h l von 

Aktien regelmäßig an der B ö r s e notiert, haben eine 

Erweiterung und Neuberechnung des bisher v o m 

Institut veröffentlichten A k t i e n k u r s i n d e x , der sich 

auf 23 Industrieaktien stützte, mögl ich gemacht. 

D e r neue Index , der durch Verkettung verschiedener, 

einzelne Zeitabschnitte umfassender und je nach 

Anfal l neuer Notierungen erweiterter Tei l indizes, 

entstanden ist, erfaßt gegenwärt ig , die Kurse von 

36 Industrieaktien und damit rund 4 0 % al ler im 

Kursblatt enthaltenen A k t i e n mit 71 % des gesamten 

Aktienkapitals . 

J ) Die an Handel und Verkehr gegebenen Kredite 
haben sich um 21% erhöht, während die Gesamtzunahme 
des Kreditvolumens nur 1 1 % beträgt. 

s ) In der Kreditstatistik der österreichischen Natio
nalbank sind neuerdings die Posten „Wohnhausaufbau
end Hausreparaturzwecke" sowie „Kreditinstitute", die 
bisher unter „Sonstige Kreditnehmer" geführt wurden, 
gesondert angegeben („Wohnhausaufbau" rückwirkend 
einschließlich 2. Halbjahr 1948, „Kreditinstitute" erst mit 
30- Juli i 9 4 9 ) . 

D e r erweiterte I n d e x gliedert sich in einen 

Gruppenindex der Akt ienkurse nichtverstaatlichter 

GesellscMften (26 A k t i e n ) und einen I n d e x , der die 

K u r s e der A k t i e n verstaatlichter Gesellschaften er

faßt (10 A k t i e n ) . D a s Verhäl tnis zwischen verstaat

lichten und nichtverstaatlichten Gesellschaften im 

I n d e x entspricht weitgehend den wirkl ichen Gegeben

h e i t e n 3 ) , so daß der Gesamtindex als arithmetischer 

Durchschnitt al ler erfaßten A k t i e n ermittelt werden 

kann, ohne daß irgend eine Gruppe ein größeres 

U b e r g e w i c h t erhält. 

D e r Gesamtindex umfaßt 4 Gesellschaften der 

Bauindustr ie , 3 der Brauindustr ie , 3 der Papier

industrie, 4 der Elektroindustrie , 3 der T e x t i l i n d u 

strie, 2 der Elektr iz i tätserzeugung, 2 des M a g n e s i t 

bergbaues, 2 der chemischen Industrie, 3 der 

Nahrungsmitte l industr ie und 10 Gesellschaften der 

Metal l industr ie . F ü r 8 Z w e i g e (Bau-, B r a u - , Papier- , 

T e x t i l - , Metal l - , Nahrungsmitte l Industrie, Magnesi t 

bergbau, Elektr iz i tätserzeugung) werden Zweigin-

dises^) gerechnet und im Tabel lentei l zusammen mit 

dem Gesamtindex, dem I n d e x der verstaatl ichten und 

jenem der nichtverstaatlichten Betr iebe monatlich 

veröffentlicht. 

W i e erwartet weicht der neue (erweiterte) 

Gesamtindex nicht wesentl ich von dem bisher berech

neten A k t i e n i n d e x ab (siehe Übersicht im T a 

bellenteil sowie umseit ige graphische D a r s t e l l u n g ) . 

In der Zei t vor der W ä h r u n g s r e f o r m lag der 

neue I n d e x bis gegen E n d e 1946 e t w a s über dem 

alten I n d e x und g i n g dann bis E n d e 1947 praktisch 

mit ihm paral lel . I m Jahre 194S hingegen und in den 

abgelaufenen Monaten des Jahres 1949 bewegte sich 

der neue I n d e x wieder e twas über dem N i v e a u des 

bisherigen I n d e x . 

D i e für die verstaatl ichten und nichtverstaat

lichten Gesellschaften gesondert errechneten Gruppen

indizes zeigen eine beträchtlich voneinander abwei

chende Bewegung, wobei die A k t i e n privater Gesell

schaften (mit A u s n a h m e der Zeit k u r z vor der 

W ä h r u n g s r e f o r m ) ein relativ höheres K u r s n i v e a u 

aufweisen. 

D i e A k t i e n der verstaatlichten Betr iebe ver

zeichnen K u r s e tief unter dem allgemeinen Durch

schnitt. S ie stellen praktisch nur ziemlich unsichere 

3 ) Nach der Firmtmahl beträgt der Anteil der ver-
staatlichten Gesellschaften in beiden Fällen (Wirklichkeit 
und Index) etwa ein Viertel; ebenso entfallen beide Male 
etwa 45% des gesamten Aktienkapitals auf verstaatlichte 
Gesellschaften. Die einzelnen Gesellschaften wurden" nach 
der kapitalsmäßigen Bedeutung sowie nach dem Kriterium 
der Vergleichbarkeit mit 1938 ausgewählt. 

*) Die Zweigindizes enthalten die Aktien privater und-
verstaatlichter Gesellschaften. • 
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Die Entwicklung der Indizes der Aktienkurse. 
(Logarithmischer Maßstab; März 1938=100) 
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Der neue, erweiterte Aktienkurs-Index verläuft ähnlich wie 
der bisherige Gesamtindex, Die Aktien der privaten Ge
sellschaften besitzen gegenüber den Aktien der verstaat
lichten Gesellschaften ein bedeutend • höheres Kursniveau. 

Antei lscheine auf eine Entschädigung- dar, über 

deren H ö h e und A r t ebensowenig bekannt ist wie 

über den Zeitpunkt ihrer Honor ierung. 

D e r neue Gesamtindex, der im September mit 

298-6 ( M ä r z 1 9 3 8 = 1 0 0 ) den bisher gerechneten 

I n d e x um 22 P u n k t e bzw. 8 % überschritt , st ieg im 

Oktober u m 7*9% auf 322*1; die S te igerung des alten 

I n d e x im gleichen Zeitraum betrug 7 * 0 % . D e r I n d e x 

der privaten Gesellschaften erhöhte sich v o n Septem

ber auf Oktober um 7*5% (von 335*5 auf 360-5) und 

l a g um i i * 9 % über dem neuen Gesamtindex . D i e 

A k t i e n k u r s e der verstaatlichten Betr iebe stiegen um 

i 2 - i % (von 134-4 a u T *5<>"7); ihr A b s t a n d vom 

Gesamtindex beträgt g e g e n w ä r t i g durchschnittlich 

5 3 * 2 % . 

Preise, Lebenshaltungskosten, Löhne 
Dazu statistische Übersichten S- 421—423 

Der I n d e x der Arbeiternettotariflöhne blieb bis 

Mit te O k t o b e r unverändert auf 418*3 ( A p r i l 

1945 = 100). D i e Arbeiternettoverdienste sind im 

A u g u s t g e r i n g f ü g i g (von 384-5 auf .386-9; A u g u s t 

i 9 3 S = i o o ) gestiegen, wobei einer E r h ö h u n g der 

A r b e i t e r Verdienste ein weiterer R ü c k g a n g , der V e r 

dienste der Arbeiter innen gegenüberstand. 

D i e Preise standen in der Berichtsperiode weit

gehend unter dem Einfluß einer spekulativen" - VeT 7 " 

Stärkung der wirksamen Nachfrage . W e n i g e r in E r 

w a r t u n g v o n (im Zusammenhang mit einer A b w e r 

tung des Schi l l ingkurses) e t w a eintretenden P r e i s 

steigerungen, sondern hauptsächlich wegen der im 

P u b l i k u m weitverbreiteten- irrtümlichen • Gleich

setzung von A b w e r t u n g und Geldabschöpfung kam 

es im September zu einer V e r g r ö ß e r u n g der Geld

umlauf sgeschwindigkeit und zu Enthortungen, die 

den entsprechenden. Preisauftr ieb auslösten und er

möglichten. A u f der Angebotsse i te hingegen machte 

sich nur vereinzelt eine T e n d e n z der W a r e h z u r ü c k -

haltung bemerkbar. M i t E r f o l g w u r d e auch versucht, 

bisher unverkäufl iche W a r e n an den M a n n zu 

bringen. E i n e Warenzurückhal tung, wie sie in der 

Zeit vor der W ä h r u n g s r e f o r m mögl ich w a r , ist heute 

aus-f inanziel len Gründen für die meisten Betr iebe 

undurchführbar. 

A u s dem gleichen Grunde können die aus der 

A u f l ö s u n g von Geldhorten finanzierten A n g s t k ä u f e 

auf die D a u e r nicht fortgesetzt werden, solange sich 

ein T e i l des P u b l i k u m s — insbesondere die Geschäfts

wel t — ' in r ichtiger Erkenntnis der Zusammenhänge 

v o n der Währungspsyehose nicht beeinflussen läßt. 

Tatsächl ich ver langsamte sich die Kauftendenz 

gegen Mit te Oktober bereits erheblich, und 

breite T e i l e des Pre isniveaus haben sich — aller

dings auf höherer E b e n e — wieder stabilisiert. 

D i e geschilderte A u f w ä r t s b e w e g u n g vieler 

Pre ise , die außer auf psychologische z u m T e i l auch 

noch auf andere Gründe — z. B. auf die noch immer 

nicht abgeschlossene Neuadjust ierung einzelner, in

folge der Preiskontrol le lange Zeit zurückgebliebener 

P r e i s e in V e r b i n d u n g mit-sekundären A u s w i r k u n g e n 

des letzten Pre is -Lohnabkommens , aber auch auf die 

Durchlöcherung noch bestehender Preiskontrol len, 

w i e z. B . bei Fle isch — zurückzuführen ist, findet 

in den verschiedenen Indizes der Preisstat ist ik 

ihren Niederschlag. Insbesondere die reagiblen P r e i s e 

haben tei lweise (mit A u s n a h m e der „ s c h w a r z e n " 

Nahrungsmitte lp reise) scharf angezogen. D e r Gold

preis im 'Wiener Dorotheum erhöhte sich von Mitte 

September bis Mit te Oktober um 35 % * ) und die 

„schwarzen" Devisenkurse stiegen bis E n d e Septem

ber um 1 7 % . A u c h importierte oder aus, impor

tierten Rohstoffen hergestellte Genußmittel wurden 

teilweise teurer:. D i e Nahrungsmittel preise auf 

dem Schwarzen Markt haben bisher nicht nen

nenswert reagiert ; sie blieben größtentei ls unver

ändert, und nur dadurch, daß es praktisch keine 

„ s c h w a r z e n " . P r e i s e .für weißes M e h l u n d , W e i ß b r o t 

mehr gibt , sank der I n d e x g e r i n g f ü g i g um 5 % ' (von 

6*6 auf 6-3; M ä r z 1938 = 1 ) . D e r A b s t a n d zwischen 

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

] ) Der Gesamtindex---der —Versteigerungspreise im 
Wiener Dorotheum stieg allerdings nur um 2%, da der er
heblichen Erhöhung des Goldpreises eine VerbUligung der 
Briefmarken und" — eigenartigerweise — der Pelze gegen
überstand. 
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Nahrungsmit te l verminderte sich infolgedessen von 

4 0 % auf 3 0 % (der offiziellen P r e i s e ) . 

D i e w e n i g e r reagiblen Preise folgten den E r 

höhungen auf den reagiblen M ä r k t e n n u r zögernd. 

Immerhin w u r d e die günst ige A t m o s p h ä r e v ie l fach 

ausgenützt , um einige erhebliche Verteuerungen 

durchzusetzen. D i e meisten von ihnen werden sich 

al lerdings bei B e r u h i g u n g der N a c h f r a g e als unhalt

bar erweisen. 

D i e Lebenshaltungskosten (für eine 4kÖpfige 

Arbei ter fami l ie in W i e n , nach einem fr iedensmäßigen 

Verbrauchs Schema) sind von M i t t e September bis 

Mitte Oktober um I * I % gestiegen (von 491*3 auf 

496-9; A p r i l 1945 = = 1 0 0 ) , wobei insbesondere die 

auf die E r h ö h u n g der Rohhaut- und Lederpreise 

zurückzuführende V e r t e u e r u n g der S c h u h e 1 ) den 

Index hob. A u ß e r d e m . stiegen die P r e i s e für Eier , 

K a k a o , für O b s t (Äpfel) und für den K i n o b e s u c h 

(Kulturgroschen) . Gemüse (Spinat) w u r d e fühlbar 

und M a r m e l a d e g e r i n g f ü g i g bi l l iger. 

Der Abstand zwischen dem Index der Netto-

tariflohne und dem Lebenshaltungskostenindex nach 

einem f r iedensmäßigen Verbrauchs Schema v e r g r ö 

ßerte sich v o n 17-5 (September) auf 18*8% ( O k t o b e r ) . 

Ernährung 
Dazu statistische Übersichten S. 424' 

' Im Oktober wurde die Bewirtschaftung von 

Nahrungsmitteln weiter gelockert. Seit 3. Oktober 

brauchen in Gaststätten und W e r k s k ü c h e n keine 

Fleischmarken mehr abgegeben werden. D a m i t w i r d 

das Essen in Gasthäusern wieder vö l l ig markenfrei 

verabreicht . .Die dadurch zunächst eingetretene Ver--

bi l l igung der bisher freien Fleischspeisen w i r d jedoch 

nur aufrechterhalten werden können, wenn die Gast

häuser Fleischzutei lungen aus dem K o n t i n g e n t er

halten. 

M i t Beginn der 59. Zutei lungsperiode (ab 10. 

Oktober 1949) wurde weiters die Rückverrechnung 

der Marken für Kochmehl und W e i ß g e b ä c k aufge

hoben. D a m i t wurden praktisch • auch diese beiden 

Art ikel aus der Bewirtschaftung herausgenommen, 

da die Bäcker und die Lebensmittelgeschäfte in der 

Regel von einer E n t w e r t u n g der Abschnitte absehen. 

Schließlich wurde auch der aus • kommerziel len Im-. 

Porten stammende Reis freigegeben. Weiterhin, be

wirtschaftet dagegen bleibt der Reis aus E R P - L i e f e -

*) Die Preise der im Index enthaltenen Schuhe stiegen 
um 8 bis 18% ; in dieser Erhöhung hat sich jedoch die 
Lederpreissteigenmg noch nicht voll ausgewirkt, da teil
weise noch Leder aus alten Beständen verarbeitet- wurde. 

r u n g e n 2 ) , der bedeutend bi l l iger im Rahmen von 

Sonderaufrufen zugeteilt wird . 

D i e zunächst nur für Niederösterreich verfügte 

F r e i g a b e von 20 % des inländischen Fleischanfal les 

w u r d e auch auf andere Bundesländer ausgedehnt. 

D a s saisonbedingte größere Fleischangebot' im 

Herbst , das durch diese V e r f ü g u n g vermutl ich noch 

forciert wurde, sowie die verstärkten Einfuhren aus 

U n g a r n — diese wurden schon am 1. September zu 

2 0 % fre igegeben 3 ) — haben das A n g e b o t an mar

kenfreiem Fleisch seit A u g u s t stark erhöht. D e m z u 

folge sanken die freien Fleisch- und Wuirstpreise in 

wenigen W o c h e n bis 1 5 % . D a d u r c h hat s i c h ' v o r 

allem bei den besseren Fleisch- und Wurstsorten die 

Spanne zwischen offiziellen und freien Preisen weiter 

-vermindert. 

Fleisch- und Wurstpreise in Wien3-') 
mit Marken2) ohne Marken 

26. IX. bis 10. X. bis 
•"-rt 2. X. 1949 16. X. 1949 

Verbraucherpreise in S je kg . 

Rindfleisch, Vord. m. Knoch. 8 18—25 18—24 
Rindfleisch, Vord. 0. Knoch. 10 24—27 23—26 
Rindfleisch, Hint. m. Knoch. 12 20—28 20—26 
Rindfleisch, Hint. o. Knoch. 15 24—30 24—30 
Bratenfleisch i?'40 24—32 23—30 

Schweinefleisch 13—29 26—30 24—30 

Kalbfleisch . . . . . . . . . 6—25 22—40 22—36 

Knackwurst, Extrawurst . . 13 20^28 18—26 
Feine Extrawurst 17 31—36 30—36 
Leberkäs .15 23—30 21—26 

Tiroler 20 28—36 28—35 

, Frankfurter 20 26—34 25—33 

Preßwurst . . .10 15—18 14—18 

') Nach den Marktamtsaus weisen der Stadt Wien. — N u r Fleisch 
erster Qualität. 

E s bestand die Absicht , das F le isch schon in 

K ü r z e g a n z freizugeben. U m eventuelle Störungen 

in der V e r s o r g u n g W i e n s zu vermeiden, dachte man 

daran, vor der endgült igen A u f h e b u n g der Fleisch

bewirtschaf tung einen V o r r a t von 3.000 it4) F le isch 

aus Importen anzulegen. D a diese M e n g e bisher 

. nicht aufgebracht werden konnte, stellte man die end

gül t ige F r e i g a b e von Fle isch vorläufig zurück. 

. Im September wurden aus-dem Südosten ( U n 

g a r n und Rumänien) größere Mengen Lebendvieh 

a) 1 kg freier Reis kostet derzeit S 6*20 bis 7-90, 

ERP-Reis dagegen nur S 4*80... 
3 ) Siehe Nr. ,9 der Monatsberichte des österreichischen 

Institutes für Wirtschaftsforschung, XXII. Jahrgang, Sep
tember 1949, S. 354-

a ) Damit könnte bei . dem . derzeitigen rationierten 
Verbrauch der Bedarf von 6 bis 7 Wochen gedeckt wer
den. Bei einem friedensmäßigen Verbrauch, der etwa drei
mal so hoch war, könnte mit dieser. Menge nur der Be
darf von etwa 2 Wochen befriedigt -werden. 
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sind größere Beträge für industrielle Rohstoffe und 

Investit ionen frei geworden. 

D i e erhebliche K ü r z u n g der direkten H i l f e (von 

2 1 7 Mil l . D o l l a r auf 174-1 M i l l . Dol lar) g i n g aus

schließlich auf K o s t e n der Nahrungsmitteleinfuhren. 

(Die Zuweisungen für E r n ä h r u n g aus der direkten 

Hi l fe verminderte sich von 123 Mil l . D o l l a r auf 

75-3 M i l l . Dol lar . ) A b e r auch die E r h ö h u n g der 

Ziehungsrechte (von 66*6 Mil l . D o l l a r auf 85*8 M i l l . 

Dol lar) soll nicht der E r n ä h r u n g zugute kommen. 

(Im R a h m e n der D r a w i n g - r i g h t s waren im V o r j a h r e 

2-5 Mil l . D o l l a r für Nahrungsmitte l vorgesehen, für 

dieses Jahr wurden 3 Mil l . D o l l a r zugewiesen.) F ü r 

Brotgetreideimporte sind im R a h m e n der direkten 

H i l f e daher nur 49-5 M i l l . D o l l a r (ursprünglich 

56*1 M i l l . D o l l a r ) , für Fette und Öle 22-4 M i l l . 

Dol lar (ursprünglich 39 M i l l . D o l l a r ) , für Zucker 

3-4 M i l l . D o l l a r (ursprünglich 5 M i l l . Dol lar) vor

gesehen. D e r für Fleischeihfuhren vorgesehene B e 

trag von i"2 M i l l . D o l l a r soll ganz ausfallen. D a diese 

K ü r z u n g e n vermutl ich größtentei ls durch die P r e i s 

senkungen auf den internationalen Lebensmitte l

märkten ausgegl ichen w e r d e n . dürften, kann ange

nommen werden, daß die im letzten Monatsber icht 

geschätzte V e r s o r g u n g s l ä g e bei den einzelnen N a h 

rungsmitteln — ohne erhebliche zusätzl iche kommer

zielle Einfuhren — doch annähernd erreicht werden 

wird. 

L a n d - und Forstwirtschaft 
Dazu statistische Übersichten S. 424 

D a n k dem trockenen Herbstwetter und dem 

verstärkten E i n s a t z v o n T r a k t o r e n konnten der 

Herbstanbau und die Ernte der Hackfrüchte, g r o ß -

teils rechtzeit ig durchgeführt werden. F ü r das A n -

keimen der Saaten w ä r e n al lerdings mehr Nieder

schläge günst iger g e w e s e n 1 ) . 

Obwohl in den letzten Jahren infolge günst iger 

Witterung die A r b e i t s t a g e meist voll ausgenützt 

werden konnten, macht sich der Mangel an land

wirtschaftlichen Arbeitskräften immer stärker fühl

bar. Während im Jahre 1937 in der L a n d w i r t s c h a f t 

zur Erntezeit ( J u l i — A u g u s t ) 310.000 (krankenver

sicherte) Arbei tnehmer beschäftigt waren, verr in

gerte sich diese Zahl in den Jahren 1946 bis 1949 

auf 291.500, 2S6.500, 264.400 und 251.000. A n g e 

sichts dieser E n t w i c k l u n g kommt dem verstärkten. 

Einsatz von Maschinen und der g le ichmäßigeren 

Vertei lung der A r b e i t über das ganze Jahr größte 

Bedeutung zu. Diese Maßnahmen drängen sich v o r 

l ) Große Gebiete im Östlichen Teil Österreichs hatten 
] m September und Oktober weniger als 40% der normalen 
Niederschläge. 

allem bei den größeren, überwiegend auf Fremdar

beiter angewiesenen Betrieben auf. D i e Umstel lungen 

der Produkt ion w i r k e n aber tei lweise nicht nur auf 

die ErnährungsWirtschaft , sondern — w i e im F a l l e 

der Zuckerrüben — auch auf die Gesamtwirtschaft 

zurück. 

Die Ernte der Zuckerrüben zieht sich bei den land
wirtschaftlichen Großbetrieben mangels Saisonarbeiter oft 
bis zum Eintritt der Frostperiode hin. Dadurch kann der 
Boden, zum Nachteile seines Nährstoffhaushaltes und Ge-
füges, vor Eintritt des Winters oft nicht mehr bearbeitet 
werden. Während es gelang, die Getreideernte weitgehend 
zu mechanisieren und unter günstigen Verhältnissen sogar 
Schnitt und Drusch zu koppeln (Mähdrescher), wurde 
bisher noch kein technisches Verfahren entwickelt, 
das die menschliche Arbeitskraft in der Rübenernte bei 
gleichzeitig schonender Gewinnung des wertvollen Rüben
blattes weitgehend ersetzen könnte. Die Folge ist, daß der 
Rübenbau bei den größeren landwirtschaftlichen Betrieben 
immer mehr zurückgeht. Dadurch verringert sich aber die 
Intensität der Nutzung des Ackerlandes und die Produktion 
von Markt fruchten, zumal da auf Kosten der letzteren 
mehr Klee (als Ersatz für das ausfallende Rübenblatt) an
gebaut werden muß 5). 

Der einseitige Anbau von Getreide und ein stärkerer 
Verzicht auf Futtergewinnung und Viehhaltung wäre — im 
Gegensatz zu überseeischen Produktionsgebieten — in den 
west- und mitteleuropäischen Ackerbaugebieten heute nicht 
mehr möglich. Die dichte Besiedlung macht eine intensive 
Nutzung des Bodens notwendig. Dabei sind befriedigende 
Erträge nur bei einem mehr oder weniger regelmäßigen 
Wechsel von Blatt- und Halmpflanzen und bei 2ufuhr von 
organischem Dünger zu erzielen; der europäische Landwirt 
hat daher bei der Organisierung der Ackerwirtschaft unter 
anderem auch auf eine möglichst optimale Futter- und. 
Düngemittelbilanz zu achten. 

B i s zum 25. September 1949 wurden aus der 

neuen Ernte sicher wei t über 100.000 t Brotgetre ide 

verkauft , obwohl die statistisch erfaßte Ablieferung 

n u r 97.440 t (gegen 70.980 t im Vor jahre) betrug. 

D a v o n entfielen 45.739 t (30.280 t) auf W e i z e n und 

5 1 . 7 0 1 t (40.700 t) auf R o g g e n . D e r A n t e i l des W e i 

zens an der gesamten A b l i e f e r u n g w a r im V o r j a h r 

4 3 % , heuer 4 7 % . D i e stärkere A b l i e f e r u n g gegen

über dem V o r j a h r e (um 26.460 t bzw. 3 7 % ) resul

tierte aus höheren Leistungen der Bundesländer 

Niederösterreich ( + 2 8 . 7 2 2 r), B u r g e n l a n d ( + 9 3 8 t) 

und W i e n ( + 515 t)} während die übrigen L ä n d e r 

um 3.715 t w e n i g e r lieferten. 

A u s dem V e r g l e i c h obiger Leistungszi f fern 

können—allerdings—keine Schlüsse auf den Abl ie fe-

rungswii len oder auf die Ernteergebnisse in den ein

zelnen Gebieten gezogen werden, da die Bewirtschaf-

3 ) Die Zuckerrübe liefert neben dem Zucker noch so 
viel Futter —• in Eiweiß und Stärkewert gerechnet — wie 
eine gleich große Fläche Klee. Sie gibt von allen landwirt
schaftlichen Kulturpflanzen die höchsten Nährstofferträge. 
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sind größere Beträge für industrielle Rohstoffe und 

Investit ionen frei geworden. 

D i e erhebliche K ü r z u n g der direkten H i l f e (von 

217 M i l l . D o l l a r auf 174-1 M i l l . Dol lar) g i n g aus

schließlich auf K o s t e n der Nahrungsmitteleinfuhren. 

(Die Zuweisungen für E r n ä h r u n g aus der direkten 

Hi l fe verminderte sich von 123 M i l l . D o l l a r auf 

75-3 M i l l . Dol lar . ) A b e r auch die E r h ö h u n g der 

Ziehungsrechte (von 66*6 M i l l . D o l l a r auf 85-8 M i l l . 

Dol lar) soll nicht der E r n ä h r u n g zugute kommen. 

(Im R a h m e n der D r a w i n g - r i g h t s waren im V o r j a h r e 

2-5 M i l l . D o l l a r für Nahrungsmitte l vorgesehen, für 

dieses Jahr wurden 3 Mil l . D o l l a r zugewiesen.) F ü r 

Brotgetreideimporte sind im Rahmen der direkten 

H i l f e daher n u r 49-5 M i l l . D o l l a r (ursprüngl ich 

56-1 M i l l . D o l l a r ) , für Fette und Öle 22-4 M i l l . 

Dol lar (ursprünglich 39 M i l l . D o l l a r ) , für Zucker 

3-4 M i l l . D o l l a r (ursprünglich 5 M i l l . Dol lar) vor

gesehen. D e r für Fleischeinfuhren vorgesehene B e 

trag von i-2 M i l l . D o l l a r soll ganz ausfallen. D a diese 

Kürzungen vermut l ich größtenteils durch die P r e i s 

senkungen auf den internationalen Lebensmitte l

märkten ausgegl ichen w e r d e n dürften, kann ange

nommen werden, daß die im letzten Monatsbericht 

geschätzte V e r s o r g u n g s l a g e bei den einzelnen N a h 

rungsmitteln — ohne erhebliche zusätzl iche kommer

zielle Einfuhren — doch annähernd erreicht werden 

wird. 

Land- und Forstwirtschaft 
Das« statistische Übersichten S. 424 

D a n k dem trockenen Herbstwet ter und dem 

verstärkten E i n s a t z von T r a k t o r e n konnten der 

Herbstanbau und die Ernte der Hackfrüchte g r o ß -

teils rechtzeitig durchgeführt werden. F ü r das A n -

keimen der Saaten wären al lerdings mehr Nieder

schläge günst iger g e w e s e n 1 ) . 

Obwohl in den letzten Jahren infolge günst iger 

Wit terung die A r b e i t s t a g e meist voll ausgenützt 

werden konnten, macht sich der Mangel an land

wirtschaftlichen Arbeitskräften immer stärker fühl

bar. Während im Jahre 1937 in der L a n d w i r t s c h a f t 

zur Erntezeit ( J u l i — A u g u s t ) 310.000 (krankenver

sicherte) Arbei tnehmer beschäftigt waren, verr in

gerte sich diese Zahl in den Jahren 1946 bis 1949 

auf 291.500, 286.500, 264.400 und 251.000. A n g e 

sichts dieser E n t w i c k l u n g kommt dem verstärkten 

Einsatz v o n Maschinen und der g le ichmäßigeren 

Vertei lung der A r b e i t über das ganze Jahr größte 

Bedeutung zu. Diese Maßnahmen drängen sich v o r 

*) Große Gebiete im Östlichen Teil Österreichs hatten 
September und Oktober weniger als 40% der normalen 

Niederschläge. 

allem bei den größeren, überwiegend auf F r e m d a r 

beiter angewiesenen Betrieben auf. D i e Umstel lungen 

der P r o d u k t i o n wii 'ken aber tei lweise nicht nur auf 

die ErnährungsWirtschaft , sondern — w i e im Fal le 

der Zuckerrüben — auch auf die Gesamtwirtschaft 

••zurück. 

Die Ernte der Zuckerrüben zieht sich bei den land
wirtschaftlichen Großbetrieben mangels Saisonarbeiter oft 
bis zum Eintritt der Frostperiode hin. Dadurch kann der 
Boden, zum Nachteile seines Nährstoffhaushaltes und Ge-
füges, vor Eintritt des Winters oft nicht mehr bearbeitet 
werden. Während es gelang, die Getreideernte weitgehend 
zu mechanisieren und unter günstigen Verhältnissen sogar 
Schnitt und Drusch zu koppeln (Mähdrescher), wurde 
bisher noch kein technisches Verfahren entwickelt, 
das die menschliche Arbeitskraft in der Rübenernte bei 
gleichzeitig schonender Gewinnung des wertvollen Rüben
blattes weitgehend ersetzen könnte. Die Folge ist,- daß der 
Rübenbau bei den größeren landwirtschaftlichen Betrieben 
immer mehr zurückgeht. Dadurch verringert sich aber die 
Intensität der Nutzung des Ackerlandes und die Produktion 
von Markt fruchten, zumal da auf Kosten der letzteren 
mehr Klee (als Ersatz für das ausfallende Rübenblatt) an
gebaut werden muß 5). 

Der einseitige Anbau von Getreide und ein stärkerer 
Verzicht auf Futtergewinnung und Viehhaltung wäre •— im 
Gegensatz zu überseeischen Produktions gebieten — in den 
west- und mitteleuropäischen Ackerbaugebieten heute nicht 
mehr möglich. Die dichte Besiedlung macht eine intensive 
Nutzung des Bodens notwendig. Dabei sind befriedigende 
Erträge nur bei einem mehr oder weniger regelmäßigen 
Wechsel von Blatt- und Halmpflanzen und bei Zufuhr von 
organischem Dünger zu erzielen; der europäische Landwirt 
hat daher bei der Organisierung der Ackerwirtschaft unter 
anderem auch auf eine möglichst optimale Futter- und. 
Düngemittelbilanz zu achten. 

B i s z u m 25. September 1949 wurden aus der 

neuen Ernte sicher wei t über 100.000 t Brotgetre ide 

verkauft , obwohl die statistisch erfaßte Ablieferung 

nur 97.440 t (gegen 70.980 t im Vor jahre) betrug. 

D a v o n entfielen 45.739 t (30.280 t) auf W e i z e n und 

5 1 . 7 0 1 t (40.700 t) auf R o g g e n . D e r A n t e i l des W e i 

zens an der gesamten A b l i e f e r u n g w a r im V o r j a h r 

4 3 % , heuer 4 7 % . D i e stärkere A b l i e f e r u n g gegen

über dem V o r j a h r e (um 26.460 t b z w . 3 7 % ) resul

tierte aus höheren Leis tungen der Bundesländer 

Niederösterreich (-4-28.722 t), Burgenland ( + 9 3 S t) 

und W i e n ( + 515 t), während die übrigen L ä n d e r 

um 3.715 i w e n i g e r lieferten. 

A u s dem V e r g l e i c h obiger Leistungszi f fern 

können al lerdings keine Schlüsse auf den Abl ie fe

rungswi l len oder auf die Ernteergebnisse in den ein

zelnen Gebieten gezogen werden, da die Bewirtschaf-

2 ) Die Zuckerrübe liefert neben dem Zucker noch so 
viel Futter — in Eiweiß und Stärkewert gerechnet — wie 
eine gleich große Fläche Klee. Sie gibt von allen landwirt
schaftlichen Kulturpflanzen die höchsten Nährstoff ertrage. 
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404 Heft 

Die Ablieferung von Brotgetreide vom i.' Juli bis 
25- September 1040 nach Bundesländern1) 

Bundesland 
Wei- Rog 
zen gen 

Brot- Brot-
ge- Weizen Roggen getreide 

treide insgas. 

rcoo T o n n e t 5 , ± * «'o B*8«n 1948̂ ) 

Wien . . . . . . r o 0-9 i'g' 4-46*0 4-27-9 4 - 3 6 7 
Niederösterreich 34-8 41-8 76-6 4- 63-9 4* 56*8 4- 6o*o 
Burgenland . . 4*2 4'5 8 7 4 - 5 9 7 —12-2 4-12-1 
OberÖsterreich . 4'8 3'4 8'2 — 0 7 — 37'0 — ip'9 
Salzburg . . . . 00 o - i 0*1 . — 58-4 — 5 7 7 
Steiermark . . . 0 - 4 06 r o •—22*5 —68-6 —58-6 

Kärnten . . . . 0-5 0-4 0-9 4- 44*8 — 39'5 — I 0 ' S 
Tirol — — — 
Vorarlberg . . . — — — — —- — 

Insgesamt . . 4 5 7 517 97*4 + 51*1 4" 27 -o 4~37'3 

l ) Nach Angaben des Getreidewivtschaftsverbandes. — s) 1. Juli 

bis 26. September 1948, 

tung und die E r f a s s u n g des Brotgetreides im ganzen 

nur noch mangelhaft und regional sehr unterschied

lich funktioniert. Jedenfalls w a r das A n g e b o t im 

September ger inger als in den Vormonaten, teils 

infolge der drängenden A n b a u - und Erntearbeiten, 

teils infolge der Gerüchte über eine bevorstehende 

A b w e r t u n g des Schi l l ings. In den Frühdruschge

bieten wurden im Juli und im A u g u s t auch e r h e b - • 

liehe Mengen v o n Brotgetreide als „ Ü b e r k o n t i n 

g e n t e " zu den damals noch höheren Marktpreisen 

verkauft , obwohl die Kont ingente offensichtlich noch 

nicht erfüllt waren. D i e Große dieser nicht er faß

baren Geschäftsumsätze ist schwer abzuschätzen. 

Die tatsächliche Markt le is tung der L a n d w i r t s c h a f t 

ist daher auch heuer — nach der L i q u i d i e r u n g des 

Schwarzen M a r k t e s für Brotgetre ide — statistisch 

nicht nachweisbar. 

D u r c h die F r e i g a b e der aus dem Brotgetre ide 

hergestellten K o n s u m w a r e n verl iert auch die Be

wirtschaftung des Rohproduktes immer m e h r ihren 

S i n n 1 ) . V i e l f a c h hält man sich auch nicht mehr an 

die Vorschr i f ten . S o werden bessere Mehltypen her

gestellt , als eigentlich erlaubt wäre . D i e L i e f e r u n g e n 

aus den Hauptproduktionsgebieten in andere B u n 

desländer, vor allem nach W i e n , entziehen sich zum 

T e i l jeder Kontro l le . 

D i e Witterungsschäden waren z u r Zeit der 

Ernte in einigen Gebieten bedeutend. B isher w u r d e n 

rund 10.0001 Brotgetreide ( i o % ; . der offiziellen 

Markt le is tung) angedient, die größtentei ls über i o % ' 

ausgewachsene K ö r n e r enthielten. D i e tatsächlichen^ 

Auswuchsschäden sind jedoch erheblich höher, da 

größere M e n g e n Getreide ohne K e n n t n i s staatlicher 

Stellen in den landwirtschaftl ichen Betrieben unmit-

*) Teilweise trug man diesem Umstände durch die 
Aufhebung, des Mahlscheinzwanges.für das. Selbstversorger-
Brotgetreide bereits Rechnung. 

telbar verwertet werden. U n t e r Berücksicht igung 

dieser E r t r a g s minder ung schätzt das österreichische 

Statist ische Zentra lamt die Hmie 194p2) an W e i z e n 

auf 345.600 t, an R o g g e n auf 364.540 t und an M e n g 

getreide auf 9 . 5 4 9 ^ zusammen an Brotgetreide auf 

' 7 1 9 . 6 8 9 t Obgle ich dieser E r t r a g um rund 2 9 % 

höher ist als im V o r j a h r (558.200 i, laut Schätzung 

des Bundesminister iums für L a n d - und F o r s t w i r t 

schaft) , bleibt er gegenüber dem Durchschnitt 

1926/35 (893.800 t) noch immer um rund 175.000 '* 

oder 20%. zurück. 

Gesamterträge an Brotgetreide in den Jahren 1048 und 1049 
im Vergleich zur Vorkriegszeit1) 

0 1926:3s 1548 1949 + in o / 0 gegen 
Art m 1000 Tonnen . 

019=6/35 1948 

Weizen . . . 338-9 261-0 345*6 + 2 0 4-32"4 
Roggen . . . 550-5 289-3 3Ö4'5 — 33'8 4-26'o 
Wintermeng

getreide . 4-4 7'9 9 6 4-1*8*2 4~2i'5 
Brotgetreide 

insgesamt 893-8 558-2 719-7 — 19-5 4-28-g 
i) Nach Angaben des Österreichischen Statistischen Zentralamtes; 

1549 vorläufige Ergebnisse. 

Dieser M i n d e r e r t r a g ist ausschließlich eine 

F o l g e des R ü c k g a n g e s der Anbauflächen. N a c h der 

amtlichen Stat ist ik w a r die Anbaufläche für Brot

getreide im Jahre 1949 noch immer um 146.386/10. 

oder um 2 4 % kleiner als im langjährigen D u r c h 

schnitt vor dem K r i e g e 3 ) . D a g e g e n lagen die Hektar

erträge um 7 % über dem Durchschnitt 1926/35. 

Hektarerträge an Brotgetreide in den Jahren 1048 und 1949 
im Vergleich zur Vorkriegszeit1) 

Art 

Weizen 15-

0 1926/35 rp48 1049 
je ha in q 

Roggen . . -. 
Wintermeng-

getreide . . . . 14*0 13-0 I 6 T 

1949 
± in % £ e S e n 

01926/35 1948 
12-8 167 4- 5 7 4-30'S 

14-4 i2-i I5"2 4- 5*6 4-25"6 

4-15*0 4-23'J 

Brotgetreide insg. 14*9 12*5 15-9 4- 6*7 4-27-2 
i) Nach Angaben des österreichischen Statistischen Zentralamtes 

1949 vorläufige Ergebnisse. 

In den Jahren 1947 und 1948 w a r e n .die 

statistischen A n g a b e n der L a n d w i r t e und E m t e -

schätzer so niedrig gehalten, daß die amtlichen Stel

len g e z w u n g e n waren, diese' Ziffern auf Grund der 

Markt le i s tung und der Verbrauchsquote der L a n d -

wirtschaft zu korrigieren. Offensichtlich sind jedoch 

auch die „ r e v i d i e r t e n " Ernteergebnisse zu niedrig 

bemessen, da man bei den Schätzungen weder die 

Schwarzmarktumsätze" noch aen "vollen Eigenver-

a ) Vorläufiges Ergebnis. 
3 ) Siehe auch Nr. 9.der Monatsberichte, XXII . Jg-> 

September 1949, S. 357 f. 



brauch der Selbstversorger b e r ü c k s i c h t i g t e 1 ) . D a 

mit der bevorstehenden A u f h e b u n g des A b l i e f e r u n g s 

zwanges auch die statistische E r f a s s u n g der M a r k t 

l ieferung wegfal len dürfte, erschiene es z w e c k m ä ß i g , 

die mit vielen Fehlerquellen behafteten umfassenden 

Einzelerhebungen über die K u l t u r a r t e n und A n b a u 

flächen wieder durch die in der V o r k r i e g s z e i t be

währte Methode gebietsweiser Schätzungen zu 

ersetzen. D a m i t w ü r d e nicht nur die A g r a r s t a t i s t i k 

wieder wirkl ichkeitsnäher, sondern auch die V e r - . 

waltungsarbeit bedeutend vereinfacht. A u ß e r d e m 

stünden die Erhebungsergebnisse wieder rechtzeit ig 

zur V e r f ü g u n g , während diese in den vergangenen 

Jahren — w e n n überhaupt — jewei ls erst im 

nächsten Ernte jahr publ iz iert w u r d e n 2 ) . Die Stat ist ik 

konnte daher ihre wicht igste A u f g a b e — Orient ie

rungsbehelf für die Wirtschaftspol i t ik zu sein — 

nur unzureichend erfüllen. 

D i e Weinernte dürfte nach letzten Schätzungen 

geringer sein als im V o r j a h r e (1 ,016.072 hl) und 

nur knapp den langjährigen Vorkr iegsdurchschni t t 

(891.788 hl) erreichen. Der Zuckergehal t der W e i n 

trauben w a r dank dem sonnigen W e t t e r i m M o n a t 

Oktober v o r allem in begünstigten L a g e n und 

bei frühreifenden Sorten zufriedenstellend und er-, 

reichte — w i e vergleichende Messungen über den . 

Stand der Traubenre i fe zeigten — manchmal sogar 

die ausnehmend hohen W e r t e der letzten Jahre. 

D e r Abgabepre is für importierten BRP-Futter-

mais wurde kürz l ich von rund 89 S auf 72 S je 

1 0 0 % herabgesetzt . D a d u r c h wurde die bisher be

stehende Preisdispari tät zwischen Brot-: und Fut ter

getreide, die zweifel los das A n g e b o t an Brotgetre ide 

geschmälert hatte, weitgehend beseitigt. D i e V e r -

bil l igung des Fuittermaises verbesserte den E r t r a g s 

index der Sch weine Wirtschaft (Großhandelspreis 

von Schweinefleisch als Vie l faches des Großhandels- ' 

Preises von Futtermais) von bisher 15-0 auf 19-0. 

Vergleichsweise betrug der E r t r a g s i n d e x in der 

Konjunkturperiode 1930/33 im Durchschnitt i6 '5-

Für die A u s d e h n u n g der Schweinehaltung besteht 

gegenwärtig also ein starker Preisanreiz . 

*) Bekanntlich ist der Verbrauch an Brotgetreide zur 
Ernährung der landwirtschaftlichen Bevölkerung weitgehend 
konstant; er dürfte annähernd 200 kg je Verbraucher und 
Jahr betragen, d. s. je Versorgungsperiode rund 15 kg. Dem
gegenüber betrugen die auf Mahlkarten zugeteilten Quoten 
bis zum Jahre 1947 13 kg, nachher 11 kg und im Jahie 
J949 18 kg. 

- 2 ) Auch die monatlichen Berichte über • den Wachs--
tumsstand der Feldfrüchle und des Grünlandes in den-
emzeJnen Bundesländern —- die schon frühzeitig Schätzun
gen-Uber die Ernte- und Ertrags aus sichten ermöglichten 
^'.werden seit Ende 1947 nicht mehr veröffentlicht. . 

F ü r die im Jahre 1949 im Rahmen des L o n g -

T e r m - P r o g r a m m e s geplanten Investitionen der L a n d 

wirtschaft im Gesamtbetrage von rund 250 M i l l . S 

werden 137 M i l l . S aus dem E R P - S o n d e r k o n t o 

bere i tgeste l l t 3 ) . E i n verhältnismäßig hohes Gewicht 

/wird dabei jenen Investit ionen zuerkannt, die nur 

mit relativ hohen Öffentlichen Beitragsle istungen 

durchgeführt werden können, wie z. B. , dem Lehr- , 

Versuchs- und Beratungsdienst sowie den Mel io

rationen, Kommass ierungen, K u l t i v i e r u n g e n und 

Elektri f iz ierungen. Daneben werden u.a. noch Investi

tionen mit relativ höheren Eigenleistungen, w i e Ver

besserungen in der D ü n g e r W i r t s c h a f t und Futter

konserv ierung sowie der A n k a u f von landwirt

schaftlichen Maschinen subventioniert. ( F ü r weitere 

Investit ionen sind außerdem noch 72 M i l l . S im 

außerordentl ichen A u f w a n d des Bumdesvoranschlages 

T949 vorgesehen, die ebenfalls aus E R P - M i t t e l n 

gedeckt werden sollen.) Insgesamt wurden für die im 

I y o n g - T e r m - P r o g r a m m vorgesehenen Investit ionen 

bisher 1 1 2 Mil l . S (davon 69 Mj l l . S im Oktober) 

aus dem E R P - S o n d e r f o n d s freigegeben. 

Energiewirtschaft 
Dazu statistische Übersichten S. 42s—416 

Infolge rückgängiger W a s s e r f ü h r u n g der Flüsse 

mußten im September die D a m p f k r a f t w e r k e bereits 

in stärkerem U m f a n g z u r D e c k u n g des Strombedar

fes eingesetzt werden. I m Oktober wurden — ähn

lich w i e im V o r j a h r — auch für die Haushal te .Ein

schränkungen des Stromverbrauches angeordnet. D a 

die Haushal te (einschließlich sonstige Kle inverbrau

cher) mit rund 20 bis 25 % am Gesamtverbrauch be

teil igt und nach der Industr ie (mit einem A n t e i l von 

r u n d ' 5 0 % ) die zwei tgrößte Abnehmergruppe sind, 

fällt diese M a ß n a h m e wohl ins Gewicht . A b e r w i c h 

t iger noch als die absolute B e g r e n z u n g der HÖchst-

verbrauchsmeugen w ä r e eine V e r l a g e r u n g des Strom

bezuges in die weniger beanspruchten Tagesze i ten. 

D a m i t könnten ohne mengenmäßige Beeinträcht igung 

des Stromverbrauches übermäßige Spitzenbelastun

gen zu bestimmten Tagesstunden vermieden und 

damit die Gefahr eines Zusammenbruches des V e r 

bundnetzes vermindert werden. 

D e r im letzten Monatsbericht bereits besprochene 

Schaltplan für die Stromversorgung der Industrie 

wurde inzwischen etwas geändert, da rund 200 S t r o m -

3 ) Das ursprüngliche Investitionsprogramm der Land
wirtschaft für 1949 mußte stark gekürzt werden. Es sah einen 
Gesamtaufwand von rund 830 Mill. S vor; davon sollten 
481 Mill. S aus eigenen liquiden Reserven, 77-65 Mill. S aus 
Krediten'und 271-16 Mill. S aus-Zuschüssen (ERP- Mittel) 
aufgebracht werden. 

56* 
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bezugsgenehmigungen (etwa 1 0 % aller Berechti

gungen) über A n t r a g der F i r m e n korr ig ier t wurden. 

Wesent l iche Ä n d e r u n g e n sind dadurch nicht ein

getreten. 

D i e D a m p f k r a f t w e r k e konnten im A u g u s t und 

September, dank relativ reichlicher Bel ie ferung mit 

K o h l e , ihre Vorräte für den Winier vergrößern. 

E n d e September lagerten bei den D a m p f k r a f t 

werken insgesamt 203.0001 Kohle . D a s entspricht 

ungefähr der P lanmenge (200.000 t ) . Diese V o r r ä t e 

würden bei vol lem Betr ieb -ungefähr 6 bis 8 Wochen 

reichen. Diese M e n g e ist für einen störungsfreien 

A b l a u f der Wirtschaf t während der W i n t e r m o n a t e 

kaum ausreichend, da die Kohleneinfuhren in den 

nächsten Monaten voraussichtl ich gedrosselt werden 

und nur g e r i n g e Mögl ichkeiten bestehen, K o h l e von 

anderen Verbrauchergruppen zugunsten der S t r o m 

erzeugung abzuzweigen. (Die Industrie z. B . besitzt 

im Gegensatz z u m V o r j a h r e n u r relativ ger inge 

Kohlenreserven.) 

D e r neue Plan für die Belieferung der Industrie 

mit festen Brennstoffen sieht gegenüber dem V o r j a h r e 

in S t u f e I I I / I V eine E r h ö h u n g um rund 2 0 % , in 

Stufe I I um 1 5 % und in Stufe I um 1 0 % vor . 

c u u i ,r* Belieferung in iaoo f 1) (Steinkohlenbasis) 
bchaltstute 1 9 4 g / 5 0 l g 4 8 / 4 9 

IV/IH 217-8 1797 
ir 183-1 1617 

1 138*3 126-9 
i) Ohne Koks für die Hochofen werke. 

Bei Schaltstufe I I erhält die Industrie insgesamt 

nur rund 8 4 % und bei Schaltstufe I nur rund 6 3 % ! 

ihres vol len Bedarfes an K o h l e gedeckt. D e r G r a d der 

V e r s o r g u n g ist in den einzelnen Industr iezweigen 

al lerdings sehr verschieden und var i ier t nach der zu

erkannten Dringl ichkeit . W ä h r e n d einzelne Z w e i g e , 

wie der B e r g b a u , die Lebensmitte l- und Gläsindu

strie, keine oder nur g e r i n g f ü g i g e Einschränkungen 

zu g e w ä r t i g e n haben, erhalten z . B. d ie Industr ie der 

Steine und Erden, die Zement- und Holz industr ie bei 

Stufe I nur 30 bis 40 % ihres normalen Bedarfes . 

D e r inländische Kohlenbergbau suchte in den 

vergangenen Monaten die durch die E i n s c h r ä n k u n g 

der Kohleneinfuhren gebotene Chance nach K r ä f t e n 

auszunutzen. D i e noch im F r ü h s o m m e r drückend 

empfundenen Absatzschwier igkei ten der inländischen 

Gruiten bestehen, wenn man von einigen kleineren^ 

Bergbauen absieht, praktisch nicht mehr. Dement-

sp rechend nahm auch die Forderung zu und er

reichte im September fast wieder den bisherigen 

Höchststand. 

In W i e n w i r d der Beimischwigsswang von In

landskohle für den H a u s b r a n d g e g e n w ä r t i g z w a r zu-

i 9 <) 

Kohlenförderung im Inland 
(in i.oooO 

Zeit Steinkohle Braunkohle Insges. *) 

19370 19*2 270*1 154*3 

19480 14*8 278-2 153*9 

1949 I 16-0 303'8 167*9 

III 16-0 339*2 185*6 

v r 15-1 285-3 1577 

IX 14-6 328-0 178*6 

') Auf Steinkohlenhasis gerechnet. 

meist noch umgangen. Infolge Beschränkung der 

Steinkohlenimporte werden die Verbraucher früher 

oder später aber doch auf inländische Braunkohle zu

rückgrei fen müssen. 

D i e Kohleneinfuhr en} d ie im A u g u s t mit 

436.000* ( 1 5 4 % ' von 1937) gegen Jul i (378.000* 

oder 1 3 7 % ' von 1937) stark zugenommen hatten, 

sind im September weiter gestiegen (auf 477.000 t 

oder 1 7 4 % ' von 1 9 3 7 ) . " " 

D i e Stromerzeugung in den W a s s e r k r a f t w e r k e n 

w a r im September um rund 8 % (28 M i l l . kWh) nied

r iger als i m A u g u s t . Dementsprechend mußten die 

D a m p f k r a f t w e r k e ihre E r z e u g u n g bereits beträcht

lich steigern (von 30 M i l l . kWh im A u g u s t .auf 

5 4 M i l l . kWh im September) . I m Durchschnitt Sep

tember st ieg damit der A n t e i l des kalorischen 

Stromes an der Gesamterzeugung v o n 8 % auf 1 4 % . 

In der ersten Häl f te Oktober nahm der A n t e i l des 

kalorischen Stromes an der gesamten Stromerzeugung 

weiter zu und erreichte z u r Monatsmit te bereits 

40 bis 5 0 % . 

D e r Stromverbrauch w a r im September mit 

3 1 5 M i l l . k Wh e twas kleiner als im Auguist, 

aber bedeutend größer als im September 1948 

(287 M i l l . kWh). 

Gewerbliche Produktion 
Dasu statistische Übersichten S. 427—432 

Die gewerbl iche Produkt ion entwickelt sich in 

diesem Jahre in einem ähnlichen R h y t h m u s w i e in den 

beiden vorangegangenen Jahren. Sie steigt nach 

Ü b e r w i n d u n g des saisonbedingten Rückschlages in 

den Wintermonaten rasch an, erreicht gegen Jahres

mitte einen Kulminat ionspunkt und flacht in den 

folgenden Monaten wieder langsam ab. D e r wesent

liche Unterschied zwischen den einzelnen Jahren 

l iegt darin, daß sowohl d e r . S tar t als auch der 

Höhepunkt der Produkt ionskurve von Jahr zu Jahr 

bedeutend hoher l iegt. 

D e r Gesamtindex der industriellen Produk

tion1) lag im A u g u s t mit 125-9 ( r 9 3 7 — 1 0 ° ) ^ a s t 

*) Das Institut wiid in Kürze einen erweiterten und 
methodisch verbesserten Index der industriellen Produk
tion veröffentlichen. Der neue Index umfaßt nicht nur 



auf gleicher H o h e wie in den Monaten M a i bis 

Juli (126-4, 127-9, 1 2 6 7 ) . 

W ä h r e n d die Schwerindustr ie und die M a g n e s i t 

industrie im A u g u s t ihre Produkt ion gegenüber 

Juli weiter steigern konnten, erlitten T e x t i l - und 

Schuhindustrie — v o r allem, wei l die Belegschaften 

vieler Betr iebe geschlossen auf U r l a u b wei l ten — 

einen fühlbaren Rückschlag, 

Ausgezeichnete Produktionsleistungen werden 

von den Steyr-Werken gemeldet. D a s P r o d u k t i o n s 

p r o g r a m m umfaßt u. a. 3I/2 t D i e s e l - L a s t w a g e n , 

26 P S Diesel-Schlepper, Diese l -Autobusse und F i a t -

Personenwagen im A s s e m b l i n g - V e r f a h r e n . Besonders 

der Diesel-Schlepper soll sich ausgezeichnet b e w ä h r t 

und auch als export fähig erwiesen haben. B i s h e r 

wurden von dieser T y p e über 6.000 Stück erzeugt. 

G e g e n w ä r t i g w i r d ein E i n z y l i n d e r - T r a k t o r erprobt, 

der vor al lem in den Alpengebieten Österreichs V e r 

wendung finden, aber auch export iert werden soll. 

Mit seiner Ser ienfert igung ist in K ü r z e zu rechnen. 

Die K u g e l l a g e r e r z e u g u n g leistet bereits v iermal 

mehr als v o r dem K r i e g e und zählt g e g e n w ä r t i g 

zu den wichtigsten Österreichischen E x p o r t z w e i g e n ; 

rund 5 0 % der laufenden E r z e u g u n g gehen ins 

Ausland. 

N a c h z w e i j ä h r i g e r Bauzei t haben kürz l ich die 

Röhren- und Metallwerke in Hall (Tirol) ihre P r o 

duktion aufgenommen. D a s mit modernsten M a 

schinen ausgerüstete W e r k erzeugt D r u c k r o h r e für 

Gas- und Wasser le i tungen, die bisher ausschließ

lich importiert werden mußten. D i e für 1950 vor

gesehene E r z e u g u n g v o n 12.000 t dürfte annähernd 

den Inlandsbedarf decken. 

Die Semperit-Werke, die durch K r i e g s - und 

Nachkriegseinwirkungen nahezu alle Maschinen, V o r 

räte und Einr ichtungen verloren hatten, konnten in 

den letzten Jahren ihre Betriebe fast vö l l ig wieder

aufbauen und ihre ehemals führende Ste l lung in der 

mitteleuropäischen Gummiindustr ie wiedergewinnen. 

D a s Unternehmen hat eine marktbeherrschende Stel

lung, da der einzige außerdem noch bestehende 

Konkurrent einen nur unbedeutenden A n t e i l an der 

Fahrradrei fenerzeugung hat. D a z u kommt, daß alle 

Erzeugnisse von Semperit Markenart ike l sind. D i e 

wenigen verbliebenen Maschinen wurden in eigenen 

Werkstät ten repariert, der größte . T e i l mußte je-

bedeutend mehr Produktionsieihen als der bisherige Pro
duktionsindex (114 Einzureihen gegen nur 47 im alten 
Index), sondern ist auch methodisch befriedigender aufge
baut (die einzelnen Produktionsreihen Warden mit Netto-
produktionswerten gewogen). Der neue Produktionsindex 
wird daher für die Entwicklung der gesamten industriellen 
Produktion in höherem Maße als der bisherige Index re
präsentativ sein. • •' 

doch aus dem A u s l a n d e beschafft werden. F ü r die 

A r r o n d i e r u n g des Maschinenparkes fehlen noch 

einige wertvol le Spezialmaschinen aus den U S A ; 

diese stehen jedoch bereits zur Verschi f fung bereit. 

D i e laufende Produkt ion der Semper i t -Werke 

ist schon, höher als vor dem K r i e g e . D a s W e r k in 

W i m p a s s i n g erzeugt hauptsächlich Gummiwaren 

(Wärmeflaschen, Spie lwaren, Schläuche, Bade

art ikel usw.) und Gummischuhe, die A n l a g e in 

T r a i s k i r c h e n stellt A u t o - , Motorrad- und F a h r r a d 

reifen, Kei l r iemen, Transportbänder und Gummi

sohlen her und in Stadlau werden A s b e s t - G u m m i 

waren, K u p p l u n g s - und Bremsbeläge produziert . 

D e r Beschäft igtenstand ist v o n 1945 bis heute 

von 1.600 auf rund 6.000 A r b e i t e r und Angeste l l te 

gestiegen. 

Produktion .der Semperit-Werke 
1945 '946 _ '947 1948 1949 

Tonnen 

Wimpass ing . . . 30 802 1.878 3-350 5-47° 

Traiskirchen . . . 60 1.096 2.482 4.690 7.510 

Stadlau 20 202 240 260 420 

Insgesamt 110 2.100 4.600 8.300 J3.400 

D e r I n d e x der j3<?rg-&a-wproduktion ist im A u 

gust und September infolge höherer Förderleistun

g e n im K o h l e n b e r g b a u gestiegen. 

D i e M a g s i m t i n d u s t r i e hat i m September — 

trotz den internationalen W ä h r u n g s a b w e r t u n g e n — 

ihre E r z e u g u n g weiter" gesteigert und einen neuen 

Produktionshöchststand erreicht. 

I n der Schwerindustrie w a r im September die 

Stahlproduktion u m 1 3 % und die W a l z w a r e n e r z e u 

g u n g um 1 4 % höher als im A u g u s t . D a g e g e n fiel 

die Roheisenerzeugung um rund 6 % ; sie erreichte 

damit den niedrigsten Stand seit A p r i l d. J., be

trägt aber noch immer 2 1 9 % von 1937. V e r 

schiedene Anzeichen sprechen dafür, daß die Son

derkonjunktur für Roheisen auf den W e l t m ä r k t e n 

zu E n d e geht. D i e sich daraus für die Österreichi

schen Roheisenexporte (der V O E S T ) ergebenden 

Schwier igkei ten sind durch die jüngsten W ä h r u n g s 

abwertungen noch verschärft worden. 

D i e Leis tungen der Papier industr ie sind im 

A u g u s t — mit A u s n a h m e der P a p p e n e r z e u g u n g — 

etwas zurückgegangen. 

In der Z,tfaVrindustrie ist die E r z e u g u n g im 

A n g n s t bpdp.ntend gestiegen. D a g e g e n wurden in der 

ScÄMÄmdustrie infolge ausgedehnter U r l a u b e n u r 

rund 240.000 P a a r • Lederschuhe hergestellt . I m 

September soll die E r z e u g u n g nach vorläufigen Zif

fern wieder 350.000 P a a r betragen haben. 

D i e TejF&ftndustrie hatte im Juli — neuere 

Ziffern sind noch nicht bekannt — ebenfalls infolge 
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von U r l a u b e n in allen Z w e i g e n stärkere P r o d u k 

tionsausfälle. O b w o h l die im R a h m e n des E R P vor

gesehene B a u m w o l l e regelmäßig und p l a n m ä ß i g 

einläuft, kann damit nur ein T e i l der vorhandenen 

Spinnkapazi tät ausgenutzt werden. 

D i e E r z e u g u n g der Tabakfzbriken, die im 

ersten H a l b j a h r 1949 stark zurückgegangen w a r , 

n immt seit Juli dank dem günst igen A b s ä t z e seit 

der letzten P r e i s e r m ä ß i g u n g wieder stark zu. D e r 

S c h w a r z e M a r k t für T a b a k w a r e n spielt nur noch 

eine ger inge Rol le . D i e Zigarettenrn-odnktion 

erreichte im Juli mit 480 M i l l . S tück bereits 1 3 9 % 

und im A u g u s t mit 390 Mil l . Stück 1 1 3 % von 1937. 

Umsätze 
Dazu statistische Übersichten S. 433 

D e r B e g i n n der Herbstsaison brachte im M o n a t 

September eine stärkere Geschäftsbelebung. D i e U m 

sätze des Einzelhandels (Gesamtindex) stiegen um 

rund 1 8 % , jene der W i e n e r W a r e n h ä u s e r um 

rund 3 7 % . 

Saisongemäße und tatsächliche Umsatzentwicklung 
im 3. Quartal 1949 

Damen- Herren
konfektion konfektion Schuhe ' Hausrat 

Monat Saison- Saison- Saison- Saison
index 1) 1945 index1) 1949 index 1) 1949 index') 1949 

in 0/0 des Vormonats 

V I I . . . — 24 -}- 5 — 1 1 -f 10 — 8 + 1 1 — 3 + 2 9 

V I I I , . . — 33 — 1 — 25 — 7 — 29 — S — 2 + 1 7 

I X . . . . -f 66 + 4 1 4-38 + 2 5 + 8 + 2 2 + 4 8 -f- 4 

• J) Berechnet auf Grund der Vorkriegsumsätze. 

D a s Zurückbleiben der monatlichen Zuwachsrate 

in einigen Branchen gegenüber der normalen Saison

b e w e g u n g erklärt sich aus dem noch immer steigen

den T r e n d der U m s ä t z e , der die sonst üblichen 

U m s a t z r ü c k g ä n g e in den Monaten Juli und A u g u s t 

s tark abschwächte. E ine normale S a i s o n b e w e g u n g 

w i r d sich erst wieder nach einer gewissen S ä t t i g u n g 

des Bedarfes und nach A u s s c h a l t u n g der Spekula

tionen zeigen, die in den vergangenen Jahren immer 

wieder durch Gerüchte über bevorstehende P r e i s -

L o h n - A b k o m m e n und W ä h r u n g s m a ß n a h m e n A u f t r i e b 

erhielten. 

A u c h im M o n a t September dürften an der U m -

satzbelebung nicht nur saisonbedingte F a k t o r e n — 

einschließlich W i e n e r Messe und verschiedene A u s 

stellungen in den Bundesländern — , sondern auch 

Mutmaßungen über eine bevorstehende Wechsel kür s-

anderung betei l igt gewesen s e i n 1 ) . D i e Befürchtung 

einer Pre iserhöhung veranlaßte viel fach eine V o r -

x ) Im Jahre 1948 betrug die Umsatzsteigerung von 
August bis September nur 8% (im gesamten Einzelhandel) 
und 26% (in Warenhäusern) gegen 18% und 3 7 % in diesem 
Jähret 

Heft 

Schuhen im Jahre 1949 

Herren- Damen
Monat Meterware konfektion') konfektion ') Schuhe 

Jänner = 100 

II . . . . 128-2 1 2 0 7 I5I-0 138-8 

III . . . . 1 9 4 0 204-5 238-4 164-7 

IV . . . . 189-6 280-9 302-1 205*2 

V . . .. . 2Ö9'2 299-1 294-9 199-8 

v i . . - 1557 I76-8 200'0 I67-6 

V I I . . . - I54'2 I94-4 209*9 186-1 

VIII . . . 165-9 180-1 208"7 175*9 

IX . . . . 254'2 225-9 294*9 214-4 

') Die Abweichungen von den in Nr. 8 der Monatsberichte, X X I I . 
Jahrgang, September 1949. S. 31z, angeführten Daten erklären sicn durch 
eine Erweiterung der Erhebungsbasis. 

D i e erhöhte K a u f l u s t erstreckte sich diesmal vor 

allem auf Textilien und Bekleidung, während in den 

letzten Monaten Möbel und H a u s r a t relativ am stärk

sten nachgefragt wurden. D i e U m s a t z s t e i g e r u n g 

gegenüber A u g u s t betrug in den Warenhäusern für 

T e x t i l i e n und Bekle idung 4 2 % und für Möbel nur 

25 % 2 ) . D e r Schuhhandel hatte eine über das saison

bedingte A u s m a ß stark hinausgehende Geschäfts

belebung. 

Im Einzelhandel mit Nahrungsmitteln sind die 

nahezu gleichbleibenden U m s ä t z e (Erlösziffern) seit 

Juli bemerkenswert . 

Entwicklung der Nahrungsmittelumsätze im Einzelhandel 
Jänner 1948 = 100 

Monat 1948 194g Monat 1948 1949 

VI . . .115-5 183-5 V I I I . . . .129-5 208-8 

VII . . 138*3 2I2-I IX . , r . I35'7 207-6 

D i e A u f h e b u n g weiterer T e i l e der Bewirtschaf

tung und die Preissteigerungen für Eier , K ä s e und 

W u r s t w a r e n im V e r g l e i c h zu den bisherigen Höchst

preisen hätten höhere W e r t u m s ä t z e erwarten lassen. 

Viel le icht kann dies damit erklärt werden, daß mit 

der L o c k e r u n g des Zutei lungssystems die laufenden 

E i n k ä u f e von J r ü h e r rationierten Lebensmitteln 

(Mehl , W e i ß g e b ä c k ) z u m T e i l abnahmen. W a h r 

scheinlich sind aber auch größere Einkommens teile 

für andere K o n s u m g ü t e r verwendet worden. 

2 ) Im August betrugen die Zuwachsraten bei Textilien 
und Bekleidung o_und bei Möbeln + 1 7 % ; im Juli + 4 % 
und + 2 8 % . 

1 9 4 

Verlegung der W i n t e r - und Weihnachtskäufe und 

eine stärkere B e v o r r a t u n g . S o w u r d e in der T e x t i l -

branche v o r allem Meterware , die sich für eine 

V o r r a t s h a l t u n g besonders eignet, gekauft . D i e U m 

sätze in M e t e r w a r e stiegen gegenüber A u g u s t um 

' 5 3 % , w ä h r e n d ' d i e Zuwachsrate bei Herrenkonfek

tion 25 % , bei Damenkonfektion 41 % und bei 

Schuhen 2 2 % betrug. 

Einzelhandelsumsätze in Meterware, Konfektionen und 



D e m Papierhandel und dem wirtschaft l ich 

schwer kämpfenden Buchhandel brachte der Schul

beginn eine gewisse Geschäftsbelebung. A u c h bei den 

langlebigen Gebrauchs- und Investit ionsgütern w a r 

im September, v o r allem in der Autobranche und im 

Landmaschinen-und Eisenzwarenhandel, eine s t ä r k e r e ' 

U m s a t z t ä t i g k e i t zu beobachten. T e i l w e i s e sollen auch 

hier — den Geschäftberichten zufolge — Spekula-

tionskäufe getät igt worden sein. I m Autohandel 

führte die A u f h e b u n g des Bezugscheinzwanges z u 

einer al lerdings nur ger ingen Ste igerung des I m 

portes gegen Agiodev isen . T r o t z hohen Pre isen 

reichen diese Einfuhren zur B e f r i e d i g u n g der 

N a c h f r a g e nicht aus. 

Im R a h m e n der Hausrataktion wurden A n f a n g 

Oktober 4 M i l l . S für 643 schon im A u g u s t bewi l 

ligte Hausratsdarlehen flüssig gemacht. D a d u r c h er

höht sich die Zahl der bisher ausgegebenen K r e d i t e 

auf 1.484 u n d die K r e d i t s u m m e auf rund 9 M i l l . S, 

das ist rund ein Fünfte l des vorgesehenen Betrages . 

Wenn auch die Hoffnungen, die der einschlägige 

Handel in diese A k t i o n gesetzt hatte, bisher nicht 

erfüllt wurden, dürften die in den letzten Monaten 

ausgegebenen Kredi tbr ie fe — mit einem D u r c h 

schnitt sbetrag von rund 6.000 S — doch z u r Bele

bung des M ö b e l - und Hausratsgeschäftes beigetragen 

haben. 

D i e im September erzielten Einnahmen aus der 

Umsatzsteuer bestätigen weitgehend die im letzten 

Bericht angeführte Stagnation der U m s ä t z e im 

A u g u s t ; die Einnahmen sowohl aus der Steuer als 

auch aus dem Bundeszuschlag blieben nahezu unver

ändert. 

Die Einnahmen aus den Verbrauchssteuern g in

gen — v o r al lem zufolge V e r m i n d e r u n g der E r t r ä g 

nisse aus der Tabaksteuer (um 2 2 % ) und aus der 

Weinsteuer (um 2 0 % ) — gegenüber dem V o r m o n a t 

um rund 1 6 % zurück. D e r R ü c k g a n g der U m s ä t z e 

bei T a b a k w a r e n besagt angesichts des außerordent

lich hohen Absatzes im V o r m o n a t nicht viel . Jeden

falls wurden auch im September, trotz Preisreduk

tionen, w e r t m ä ß i g mehr T a b a k w a r e n umgesetzt 

als in den vorhergehenden Monaten. D a g e g e n geht 

der A b s a t z von Wein infolge der anhaltend hohen 

Preise ständig zurück. Bier wurde im A u g u s t z w a r 

um etwa 7 % mehr ausgeschenkt, wenn auch saison-

gemäß eine stärkere Zunahme zu erwarten w a r . 

Offenbar wirkte die Verteuerung des Bieres infolge 

der Steuererhöhung absatzhemmend. 

Saisongemäß zeigte sich in den Vergnügungs

betrieben eine stärkere Geschäftsbelebung. In den 

Theatern stieg die Besucherzahl i m September auf 

mehr als das Doppelte des Vormonates . In den 

Lichtspielbetrieben, die auch im S o m m e r einen 

guten Besuch hatten, nahm sie nur um 2 % zu. 

Arbeitslage 
Dazu statistische Übersichten S. 434—436 

I m September stieg die Zahl der kranken

versicherten A r b e i t e r und Angestel l ten in der ge

werblichen W i r t s c h a f t u m mehr als 12.000 auf 

1,493.900. Selbst unter Berücksicht igung der saison

bedingten A b n a h m e der, Beschäft igung in der L a n d 

wirtschaft erhöhte sich der Gesamtstand der V e r 

sicherten um fast 10.000 auf 1,964.400 Personen. 

D a n k Vorkehrungen des Hauptverbandes der 

Sozia lvers icherungsträger kann das bei den K r a n 

kenkassen anfallende statistische Mater ia l nunmehr 

besser als bisher ausgewertet werden. In diesem 

Zusammenhang ist die monatl iche A u f g l i e d e r u n g 

der Vers icherten nach dem Geschlecht — im Sep

tember waren von den 1,964.400 Versicherten 

635.400 F r a u e n — sehr aufschlußreich. 

E s ist bemerkenswert , daß der im Septem

ber d. J. auf Grund der Krankenkassen Statistik 

festgestellte A n t e i l der F r a u e n an -der Gesamtzahl 

der Beschäft igten ( 3 2 7 % ) — ohne L a n d - und Forst

arbeiter und ohne pragmatis ierte Bundes- und 

Gemeindeangestel lte — annähernd gleich hoch w a r 

w i e der anläßlich der Beschäft igtenzählung des 

Bundesminister iums für Sozia le V e r w a l t u n g v o m 

M ä r z 1 9 4 8 1 ) festgestellte A n t e i l ( 3 i " 9 % ) 2 ) . ' V o r 

dem K r i e g e dagegen betrug dieser A n t e i l 36 bis 

39 % 3 ) . D e r relat iv höhere Beschäf t igungsgrad der 

F r a u e n v o r 1938 m a g darauf zurückzuführen sein, 

daß in den Krisenjahren die niedriger entlohnten 

F r a u e n von der Arbei ts los igkei t etwas w e n i g e r hart 

als die M ä n n e r betroffen wurden und daß die über

wiegend mit weibl ichen K r ä f t e n arbeitenden K o n 

sumgüterindustrien vor dem K r i e g e ein stärkeres 

Gewicht in der Gesamtwirtschaft besaßen als heute. 

J ) Die Ergebnisse dieser Zählung sind vor einiger 
Zeit im Verlag der österreichischen Staatsdruckerei er
schienen. Der mehr als 30p Seiten starke Band bietet für 
die Sozial- und Wirtschaftspolitik eine Fülle wertvoller An
haltspunkte. 

3 ) Da die Beschäftigtenzählung etwas umfassender ist 
als die Krankenkassenzählungen, kann eine solche geringe 
Pifferen?: auch auf die Ujiterschie.dp im Erfassungsher eich 
zurückzuführen sein. 

s ) 3&'3% hei der Volkszählung im März" 1934 und 
39-6% in einer Aufstellung der Kränkenversicherungsan
stalten für März 1938. In allen Fällen wurde versucht, die 
Vergleichbarkeit so weit wie möglich herzustellen. Ange
sichts der Verschiedenheit der Erhebungsmethoden ist dies, 
nicht vollkommen möglich. 
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D i e wei tere E n t w i c k l u n g der Frauenarbei t ist dem

nach auch ein strukturelles Problem und hängt davon 

ab, ob sich die „ N o r m a l i s i e r u n g " der österreichischen 

W i r t s c h a f t mehr oder minder in der R i c h t u n g einer 

stärkeren Betonung von Produkt ionszweigen vol l 

ziehen wird , die überwiegend M ä n n e r oder F r a u e n 

beschäftigen. 

D e r H a u p t v e r b a n d der Österreichischen S o z i a l 

vers icherungsträger bemüht sich weiter darum, die 

Zahl der Krankenvers icherten vollständiger als bis

her zu erfassen. E a ist je tz t mögl ich geworden, 

die Zahl der Bediensteten verschiedener Stadt

gemeinden u n d der oberösterreichisehen L a n d e s 

regierung z u erfassen. D a m i t erhöht sich die 

Zahl der Krankenvers icherten für September von 

1,964.400 auf 1,989.000. D a s Institut w i r d k ü n f t i g 

auch diese Zif fer im statistischen A n h a n g seiner 

Monatsberichte veröffentlichen. E i n vol ls tändiges 

B i l d aller unselbständig E r w e r b s t ä t i g e n ist damit 

al lerdings nach nicht gewonnen. E s fehlt noch immer 

eine g r o ß e Gruppe von Personen, die aus verschie

denen Gründen nicht versichert s i n d 1 ) . 

D i e den Herbstbegiun kennzeichnende Belebung 

der W i r t s c h a f t spiegelt sich auch a u f ' d e m A r b e i t s 

m a r k t e wider . Z u m ersten M a l seit A p r i l nahm i m 

September die Zahl der offenen Stellen —• wenn auch 

nur g e r i n g f ü g i g um 1 6 4 — auf 37.643 zu. V o r 

a l lem w u r d e n mehr Bauarbeiter , T e x t i l - und B e 

kle idungsarbeiter gesucht. Be i reger Stel lenvermitt

lung g i n g die Zahl der vorgemerkten Siellensuchen-

den u m 1.107 auf 72.315 zurück (die fal lende T e n 

denz hielt auch im Oktober an) , obwohl sich relativ 

v ie le weibl iche Arbei tskräf te als stellensuchend mel

deten (die Zahl der Stel lensuchen den F r a u e n stieg 

um 1.816 a u f 34,293). 

D i e Zahl der vorgemerkten Stellensuchenden 

schließt — w i e bereits öfters erwähnt — A r b e i t s 

kräf te ein, die aus verschiedenen Gründen nicht 

voll oder nicht sofort „einsatzfähig '" sind. In vielen 

Fäl len ist e ine V e r m i t t l u n g bereits eingeleitet, aber 

noch nicht abgeschlossen, bei . anderen ist die 

E r w e r b s f ä h i g k e i t um mehr als zwei Drit te l ver

mindert , wieder andere wol len nur k u r z f r i s t i g 

beschäftigt werden oder streben bloß einen Wechse l 

ihres gegenwärt igen Arbei tsplatzes an. U m diesen 

Sonderfäl len Rechnung zu tragen, w i r d k ü n f t i g 

im statistischen T e i l s tändig auch die Zahl der 

w i r k l i c h ^verfügbaren Arbeitslosen" gesondert aus-

*) Es dürfte sich hierbei um etwa weitere 200.000 
Personen handeln. Bezüglich der nichterfaßten Personen
gruppen s. Fußnote IÖ zur Tabelle der Krankenversicherten 
in „Soziale Sicherheit" 2. Jg., Nr. 6 (Juni. 1949), S. 10. 

gewiesen. S ie hat im September um 1.465 abgenom

men und betrug am Monatsende 63.390 Personen. 

Diese Ziffer stellt jedoch — abgesehen von den 

erwähnten „nicht v e r f ü g b a r e n " Arbei tskräf ten — 

keineswegs die Gesamtsahl der arbeitslosen und 

arbeitswi l l igen Stellensuchenden dar. Arbei ts lose 

melden sich in der R e g e l nur dann beim A r b e i t s 

amt als „Ste l lensuchende" , wenn sie hoffen, durch 

das A r b e i t s a m t eine Stel le vermittelt zu erhalten 

oder wenn sie .darauf reflektieren, für die D a u e r 

der Arbei ts los igke i t unterstützt zu werden. In 

vielen Fäl len treffen aber diese Voraussetzungen 

nicht zu. I n einer R e i h e von Berufen werden neue 

A r b e i t s k r ä f t e nicht über das A r b e i t s a m t angeworben, 

sondern auf Grund von Empfehlungen oder Zei

tungsinseraten aufgenommen. A u ß e r d e m w a r die 

Arbei ts losenunterstützung auf Grund des A r b e i t s 

losenfür Sorgegesetzes v o m 15 . M a r 1946 bisher 

nur eine Fürsorgeeinrichtuing. E i n e U n t e r s t ü t z u n g 

w u r d e nur gewährt , sofern der Lebensunterhalt des 

Stellenlosen utnd seiner F a m i l i e „gefährdet ' 1 w a r . 

Stellensuchende, bei denen diese B e d i n g u n g nicht 

zutraf, sprachen viel fach bei den A r b e i t s ä m t e r n 

g a r nicht vor . In dieser Hinsicht ist al lerdings durch 

das A r b e i t s losen Versicherungsgesetz v o m 22. Juni 

1949 — mit W i r k u n g v o m 31 . O k t o b e r — eine 

Ä n d e r u n g eingetreten. D i e Arbeits losenunterstützung 

w i r d künft ig nicht mehr eine Fürsorgemaßnahme, 

sondern einen Versicherungsanspruch darstellen und 

jedem Arbei ts losen zustehen, d e r in den letzten 

12 Monaten insgesamt 20 W o c h e n in arbeitslosen-

versicherungspfl ichtiger Beschäft igung gestanden 

ist. M i t Inkrafttreten dieses Gesetzes w i r d voraus

sichtlich nicht n u r die Zahl der unterstützten 

Arbeitslosen — die E n d e September 42.250 betrug 

— größer werden, sondern auch die Zahl der bei 

den A r b e i t s ä m t e r n gemeldeten Arbei ts losen mit der 

tatsächlichen Arbei ts losenzahl besser als bisher 

übereinstimmen. A b e r auch dann w e r d e n ' sich noch 

immer viele Arbei ts lose bei den Arbei tsämtern 

nicht melden, z. B . jene, die erstmalig eine A r b e i t 

suchen und daher nicht unterstützungsberechtigt 

sind, oder Landarbe i ter und Hausgehilfinnen, auf 

die sich das Arbeits losenversicherungsgesetz nicht 

erstreckt, oder Arbei ts lose , deren A n s p r u c h auf 

U n t e r s t ü t z u n g erloschen i s t 2 ) und die infolge ander-

"weiriger—Sicherung- ihres Lebensunterhaltes keine 

Notstandshi l fe erhalten. 

A u f der anderen-- Seite ist die Zahl der 

statistisch erfaßten „offenen S t e l l e n" wahrscheinlich 

2 ) Die Arbeitslosenunterstützung wird je nach der 
Länge der Vordienstzeit 12 bis 30 Wochen gewährt. 



noch unvol lständiger als die Zahl der Stel rensuchen

den, da sehr viele Betriebe neu« K r ä f t e lieber auf 

Grund persönlicher Empfehlungen und Bewerbungen 

aufnehmen als auf dem W e g e einer unvermeidl ich 

ziemlich schematischen Z u w e i s u n g durch die A r b e i t s 

ämter. 

Verkehr 
Dazu statistische Übersichten S- 437—438 

D e r Güterverkehr der Bundesbahnen w a r so wie 

in den V o r m o n a t e n auch im August relativ schwach. 

D i e geleisteten N u t z l a s t - T o n n e n - K i l o m e t e r sanken 

von 491-1 M i l l . im Juli auf 461-8 M i l l . im A u g u s t ; 

g leichzeit ig g ingen auch die täglichen W a g e n g e s t e l 

lungen v o n 4 . 6 1 4 auf 4.528 zurück. D a m i t dürfte der 

— teilweise auch saisonbedingt — tiefste Stand des 

Jahres erreicht worden sein. Seit Mitte September 

jedoch w i r d infolge der guten Ernte wieder verstärkt 

Frachtraum nachgefragt ; in den ersten Oktober

wochen mußten sogar zusätzl ich Bedar fsgüterzüge 

eingesetzt werden. 

D e r Transitverkehr hat sich in den Monaten 

A u g u s t und September infolge verstärkten D u r c h 

zuges landwirtschaft l icher Güter aus dem Osten wie

der belebt. Getreidelieferungen und lebende T i e r e aus 

Ungarn, Obsttransporte aus Bulgar ien m i t E n d b e 

stimmung Westdeutschland und Schweiz bildeten die 

Hauptposten. D i e nord-südlichen Kohlentransporte 

blieben nach w i e vor schwach. 

Einnahmen aus dem Transitverkehr 
(in 1000 Schweizer Franken) 

Monat Insgesamt % von ig4.8 Kohle Andere Güter 

Juh . . . . 5-372 86-4 977 4-395 

August . . . 5.478 83-9 1.082 4.366 

September , 5.723 IOO'O 863 4.800 

D e r T r a n s i t v e r k e h r aus U n g a r n w i r d durch den 

neuen polnisch-ungarischen Verbandstar i f stark kon

kurrenziert. D e r F r a c h t w e g nach den westl ichen 

Kontinentalhäfen über den polnischen H a f e n G d y n i a 

ist derzeit b i l l iger als der österreichische Durchlauf 

und w i r d v o r allem für Massengüter v o r g e z o g e n . 

Angebl ich wurden bereits 40.000 t W e i z e n über Polen 

gele i tet 1 ) . W e i t e r e A b f e r t i g u n g e n sollen bevorstehen. 

Durch diese U m l e n k u n g droht der österreichische 

Trans i t eine empfindliche E i n b u ß e zu erleiden, zumal 

da durch sie gerade die längsten Durchlaufstrecken 

betroffen werden. Bereits v o r dem K r i e g e bildete 

Gdynia für den ost-westlichen Schienentransport eine 

starke K o n k u r r e n z , insbesondere für V e r f r a c h t u n g e n 
a u's Rumänien nach Westeuropa. Infolge der ziel-

*) Sieh« Zeitschrift „Verkehr" Nr. 38 v. 22. IX. 1949, 
S. 891. 

bewußten polnischen •Hafen- und Schiffahrtspolit ik 

muß daher mit einer V e r l a g e r u n g der F r a c h t w e g e 

gerechnet werden, wenn Österreich dieser Gefahr 

nicht durch eine elastische T a r i f p o l i t i k zu begegnen 

verstellt. V o r allem erschiene es z w e c k m ä ß i g , die 

' T r a n s i t t a r i f e stärker zu differenzieren. D i e gegen

w ä r t i g e n österreichischen Trans i tsätze nehmen keine 

Rücksicht darauf, daß die meisten Herkunfts länder 

die Mögl ichkei t besitzen, unter verschiedenen T r a n 

sitstrecken zu wählen und gegebenenfal ls Österreichi

sches Gebiet zu v e r m e i d e n 2 ) . In diesem Zusammen

hang konnte unter anderem an die Wiedere inführung 

der sogenannten „ A u s l o b u n g " 3 ) gedacht werden. 

D i e internationalen Währungsabwertungen wer

fen für den österreichischen T r a n s i t v e r k e h r vorläufig 

keine speziellen P r o b l e m e auf, da auch U n g a r n , Jugo

slawien und Italien in Schweizer Franken und 

Deutschland in D o l l a r ihre Transi t f rachten erstellen 

und die C S R nicht abgewertet hat. D i e K o n k u r r e n z 

lage bleibt daher solange unverändert, als nicht ein

zelne L ä n d e r , die ihre W ä h r u n g e n abgewertet haben, 

auch ihre Bahnumrechnungskoeffizienteii ändern. 

Im Personenverkehr machte sich im A u g u s t erst

m a l i g die U r l a u b s s a i s o n stärker fühlbar; es wurden 

rund 6-7 M i l l . Fahrkarten, daß heißt um fast 1 M i l l . ' 

S tück mehr verkauft als im Juli. Berichten aus den 

Fremden Verkehrsgebieten zufolge dürfte im A u g u s t 

die höchste Reisefrequenz des Jahres erreicht worden 

sein. I m V o r j a h r e betrug die Höchstzif fer rund 

8 M i l l . S tück Fahrkarten . D e r am 2. O k t o b e r in 

K r a f t getretene Winter fahrplan br ingt mit A u s 

nahme weniger Einstel lungen im E i l z u g s verkehr 

keine nennenswerten Änderungen. 

D i e Betriebs einahmen der Bundesbahnen waren 

im A u g u s t mit 152-4 M i l l S um 6-6 Mil l . S niedriger 

als im Juli. D i e s e r R ü c k g a n g geht fast ausschließlich 

auf K o n t o der „ S o n s t i g e n E i n n a h m e n " ; . die E i n 

nahmen aus dem Personen- und Güterverkehr waren 

im A u g u s t (150-6 M i l l . S ) fast gleich hoch wie im 

Juli (150-9 M i l l . S ) . 

D i e unverhäl tnismäßig hohen Ausgaben im Juli 

(232*1 M i l l . S ) sanken im A u g u s t auf 162-8 Mil l . S 

und erreichten damit wieder ein normales A u s m a ß . 

In der laufenden Betriebsgebarung (137*5 M i l l . S 

A u s g a b e n ) w u r d e ers tmal ig seit K r i e g s e n d e ein 

Betriebsüberschuß v o n 14-9 M i l l . S erzielt . 

s ) Die^chweTz gewährtz. B. füi französisches Durch
zugsgut, das aus dem Raum nördlich der Seine kommt, er
niedrigte Frachtsätze, um mit der .deutschen Strecke kon-
kurrieien zu können. 

") Der ausländische Verfrachter erhält bei Benutzung 
der österreichischen Strecke den Differenzbetrag gegenüber 
einem billigeren Frachtweg rückerstattet plus einem ge
wissen Aufschlag. 
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Laufende Betriebsgebarung der Bundesbahnen 

Betriebszahl Betrieb sab gang 
Nutzlast-t-kru 
in % v - "948 
nionats weise 

1949 

Monat 1949 _ 
in 

1948 1949 1948 
Mill. S 

Nutzlast-t-kru 
in % v - "948 
nionats weise 

1949 

I49 'I 127*3 43'4 24-6 1I4'2 

II . . . . 146-8 1437 43'2 34*9 II6-4 

137*0 35*9 327 I27-6 ' 

I V . . . . 126-9 123-4 29-4 22'5 II2-I 

V . . . . II9-4 140-6 23-0 36-0 II7 '2 

V I . . . . 104-5 144*4 6-1 42'0 99*9 

VII . . . 127*6 124*2 43"9 25*2 92*9 

VIII . . . 90-21 124-2 4-14*9 26-5 90*9 

0 I - V I I I 121-9 1325 26*3 30-6 108-1 

') Ausgaben in Prozent der Einnahmen. 

D i e E n t w i c k l u n g der Betr iebsgebarung in den 

ersten acht Monaten des Jahres zeigt — abgesehen 

v o m M o n a t Juli — eine kontinuierl iche Besserung. 

I m V e r g l e i c h zum V o r j a h r e verbesserte sich im 

Durchschnitt der ersten acht M o n a t e die Betr iebs

zahl von 132*5% auf 1 2 1 - 9 % . 

D i e seit Juli getroffenen Tarif maßnahmen sehen 

v o r al lem T a r i f ermaß igungen für Rundholz , Schleif

holz, G r u b e n h o l z 1 ) sowie E x p o r t s c h n i t t h o l z 3 ) , ferner 

für P a p i e r und Pappen al ler A r t sowie für B i e r v o r 3 ) . 

W ä h r e n d die neuen T a r i f e für H o l z den A b s a t z der 

H o l z Wirtschaft erleichtern sollen, sind die Fracht-

ermäßigungen f ü r Papier , P a p p e und B i e r M a ß 

nahmen gegen die drohende K o n k u r r e n z des K r a f t 

wagenverkehrs . D i e s geht deutlich daraus hervor, 

daß nunmehr P a p i e r w a r e n der K l a s s e A (hoch

w e r t i g e Güter) auf Ent fernungen bis 100 km nach 

den billigen- Frachtsätzen der K l a s s e G, die eigent

lich nur für Massengüter (Brennholz , Br iket ts , 

Scherben, Schlacke usw.) gedacht, sind, befördert 

werden und niedrigere Frachtkosten haben als 

M a s s e n g ü t e r der K l a s s e F (z. B . K o h l e , Asphal t , 

B a u x i t , Roheisen) . D a s W e r t t a r i f p r i n z i p , das schon 

durch die T a r i f r e f o r m stark eingeschränkt wurde, 

w i r d damit vol lkommen durchbrochen. D e r jetzige, 

volkswirtschaft l ich und. bahn wirtschaft l ich gleich, 

unbefriedigende Z u s t a n d 4 ) legt eine z w e c k m ä ß i g e 

*) Die bisher nach den Kiassen F 10 und F berech
neten Frachten werden seit 1. Oktober nach den um 10% 
gekürzten Frachtsätzen der Klassen G 10 und G berechnet. 
Rundholz für Heizzwecke aus Osttirol nach Wien erhielt 
eine 20% ige Frachtermäßigung. 

s ) Der bisherige Inlandsfrachtsatz wird nunmehr auch 
im Export angewendet (Klasse F 10 und F) . 

") Transporte bis 100 km werden nach Klasse- G-^nk-
Nebenklassen, bis 200 km nach Klasse F mit Nebenklassen, 
bis 300 km nach Klasse E mit Nebenklassen und bis 400 km 
nach Klasse D mit Nebenklassen berechnet., 

*) Siehe „Die wirtschaftliche Bedeutung der Güter-
taräfreform der Österreichischen Bundesbahnen", in Nr. 8 
der Monatsberichte des Österreichischen Institutes für 
Wirtschaftsforschung, XXII. Jahrgang, August 1949, S. 316. 

A u f t e i l u n g der A u f g a b e n zwischen Schiene und 

S t r a ß e dringend nahe. E s ist vorgesehen, d ie • im 

Z u g e der T a r i f r e f o r m gewährten Ausnahmetar i fe 

für Massengüter aufzuheben. D i e für K o h l e und R o h 

eisen bis 3 1 . Dezember 1949 befristeten A u s n a h m e 

tari fe wurden bereits gekündigt . G e g e n w ä r t i g finden 

Verhandlungen mit der Bundeskammer der g e w e r b 

lichen W i r t s c h a f t statt, die sich für eine V e r l ä n g e 

rung der Ausnahmetar i fe einsetzt. 

D i e Le is tungen der Donauschiffahrt ( L i n z — 

Regensburg) g ingen im Monat September infolge 

des ungünstigen Wasserstandes etwas zurück. In der 

T a l f a h r t wurden 85.623 t (90.798 i im A u g u s t ) und 

in der B e r g f a h r t 1.650 t (990 t) bewäl t ig t . T a l w ä r t s 

w u r d e v o r allem K o h l e (85.0921) geführt ; der Rest 

vertei lte sich auf Steinkohlenteer öl, Pa lmkernöl und 

Ferros i l i z ium. D i e Frachten stromaufwärts bestan

den aus Blechen und Papier . D i e Frachtkoutrakte für 

die B e r g f a h r t sind nach wie vor w e n i g bedeutend. 

A n den angegebenen Verladezi f fern ist der B a y e r i 

sche L l o y d mit durchschnittl ich 3 0 % beteil igt . 

A u f dem Gebiete des Straßenverkehrs ist der 

Beitr i t t Österreichs (am 13. September 1949) z u m 

A b k o m m e n über die „Fre ihei ten i m internationalen 

Straßenverkehr" , das vom Inland-Transportkomitee 

der O E E C vorgeschlagen wurde, sowie die U n t e r 

zeichnung (am 19. September 1949) -der v o n der 

U N O vorgeschlagenen Weltkonvent ion über den 

Straßenverkehr erwähnenswert . Ersteres A b k o m m e n 

bemüht sich v o r al lem um eine größere F r e i z ü g i g k e i t 

im internationalen Güter- und Personentransport so

w i e im Tour is tenverkehr . E s hat für das Reise- und 

T r a n s i t l a n d Österreich besondere Bedeutung, da 

künf t ig voraussichtl ich auch andere L ä n d e r dem Bei 

spiele Österreichs folgen und ihre Staatsgrenzen dem 

Straßenverkehr offen halten w e r d e n 5 ) . D i e W e l t 

konvention über den Straßenverkehr behandelt tech

nische und rechtliche F r a g e n des Straßenverkehrs . 

D a s A b k o m m e n knüpft an die P a r i s e r Konvent ion 

von 1926 und an die Genfer Konve nt i on von 1931 an, 

t rägt jedoch der modernen Verkehrsentwick lung seit

dem Rechnung. 

Außenhandel 
DÖSM statistische Übersichten S. 439—440 

Im. Gegensatz zur starken Belebung der Produk-

tion und der U m s ä t z e im Inland ist die Ausfuhr seit 

a ) So können z. B. im Verkehr mit Italien italienische 
Fahrzeuge ungehindert nach Österreich einfahren, während • 
dies in umgekehrter Richtung nur mit einer ministeriellen,, 
praktisch kaum erhältlichen Genehmigung möglich ist. 
Italien Ist übrigens dem Abkommen nur so weit beigetreten, 
als es nicht den grenznachbarlichen Güterverkehr auf der ; 
Straße betrifft. -



M a i rückläufig. Im A u g u s t sank sie mengenmäßig 

um 1 3 % und w e r t m ä ß i g um 1 4 % auf 220*8 

Mil l . S und erreichte damit den niedrigsten Stand 

seit N o v e m b e r vor igen Jahres. Selbst unter Berück

sichtigung saisonmäßiger Einflüsse ist der R ü c k 

schlag unverkennbar, da auch der saisonbereinigte ' 

A u s f u h r i n d e x 1 ) gegenüber dem V o r m o n a t um 7%, 

fiel.. 

W ä h r e n d im Juli der E x p o r t r ü c k g a n g noch auf 

besondere U m s t ä n d e im Ital iengeschäft zurückgeführt 

werden konnte, g i n g im A u g u s t die A u s f u h r nach 

fast allen wicht igen Abnehmerländern zurück. N u r 

die Tschechos lowakei , die Schweiz , Belg ien, B u l g a 

rien, Schweden und Spanien bilden A u s n a h m e n . D i e 

Ausfuhrschwier igkei ten beginnen sich bereits auf die 

Binuenproduktion auszuwirken. S o meldet der 

Septemberbericht der Industriesektion der Bundes

kammer, daß die Roheisenproduktion in diesem 

Monat infolge Exportschwier igke i ten von 75.922 t 

auf 70.864 t z u r ü c k g i n g und daß auch in der Papier

industrie die ungünstige E x p o r t l a g e z u Produkt ions

einschränkungen geführt habe. 

Anges ichts dieser ernsten L a g e w ä r e es drin

gend geboten, daß die E x p o r t e u r e von den neu ge

botenen Erle ichterungen im Außenhandel durch lei-

stungs- und konkurrenzfähige A n g e b o t e vol len G e 

brauch machen. Dabei ist vor al lem an die Beseit i 

gung des Genehmigungsverfahrens für bestimmte 

Österreichische E x p o r t e in die deutsche T r i z o n e zu 

denken. A u f Grund des am 1. Oktober in K r a f t ge

tretenen neuen Handelsvertrages können künf t ig alle 

Waren außer Papier , H o l z und Spezialstahl , die kon

tingentiert bleiben, und außer Zellstoff, K u n s t d ü n g e r 

und mineralische Farben, deren E i n f u h r gänzl ich ge

sperrt w i r d 2 ) , frei ausgeführt werden. Z u den e x 

portfördernden Maßnahmen gehört weiters die E r 

w e i t e r u n g des Verrechnungsrahmens und d e r K o n -

lingentlisten im Handelsverkehr mit U n g a r n und die 

Abschaffung der Quotenbeschränkungen für eine 

Reihe wicht iger W a r e n im V e r k e h r mit England, 

Frankreich, Ital ien und Belg ien im Rahmen des v o n 

der O E E C betriebenen P r o g r a m m e s der L ibera l i s ie

rung des Außenhandels unter den Marshal lstaaten. 

Die Zol lermäßiguugen, die die 33 Tei lnehmerstaaten 

der Zoll- und Handelskonferenz in A n n e c y durch

setzten, sind z w a r für Österreich als Nichttei lnehmer 

"0 Über die Einführung eines „saisonbereinigten" In
dex der Aus fuhrentwicklung siehe weiter unten. 

a ) Im Jahre 1948 entfielen 51-4% der österreichischen 
Ausfuhr nach Deutschland auf Kunstdünger und weitere 
ö*4% (in der Reihenfolge ihrer Bedeutung) auf Zellstoff, 
Papier, Holz und Spezialstahl. Farben wurden keine aus
geführt. 

unmittelbar nicht von Bedeutung und werden sich 

praktisch nur im Handelsverkehr mit L ä n d e r n aus

wirken, die keine Devisenkontrol len und keine K o n 

tingentsysteme besitzen. D i e Senkung der Zöl le in 

diesen Staaten w i r d aber die Pos i t ion Österreichs bei 

den künft igen Handelsvertragsverhandlungen er

leichtern; ebenso könnte die A u s d e h n u n g des Meist

begünstigungsrechtes gewisse Vorte i le bringen. 

D i e kommerzie l le Einfuhr g i n g im A u g u s t um 

7% auf 336*9 Mil l . S z u r ü c k ; es ist dies der nied

rigste Stand seit F e b r u a r dieses Jahres. 

D a s österreichische Statistische Zentra lamt hat 

nunmehr erstmal ig auch die direkten E infuhren aus 

dem E R P (unconditional aid ohne Kohlenl ie ferung) 

— beginnend mit Juli 1949, gegl iedert nach W a r e n 

und L ä n d e r n — veröffentlicht. D i e Importe aus den 

Ziehungs rechten (drawing rights) und sämtliche 

Köhlenl ie ferungen scheinen wie bisher in den kom

merziellen Einfuhrzif fern a u f 3 ) . 

t D i e direkten Importe aus dem E R P betrugen im 

Juli 1 1 6 M i l l . S und im A u g u s t 122 M i l l . S . (Der 

auf einen M o n a t entfallende A n t e i l der direkten 

M a r s h a l l - P l a n - H i l f e für das Jahr 1949/50 w ü r d e — 

unter Berücks icht igung der 4*4% igen K ü r z u n g — 

ungefähr 13g Mil l . S betragen.) Einschließl ich der 

kommerziel len E i n f u h r betrug der W e r t der gesamten 

Einfuhr im A u g u s t 459 M i l l . S, gegenüber einer A u s 

fuhr von nur rund 221 M i l l . S. D e r Einfuhrüberschuß 

v o n 238 M i l l . S 4 ) w a r also um 7*7% größer als 

die A u s f u h r . E r s t diese jüngste Pu bl i k a t i on des S ta

tistischen Zentralamtes zeigt .annähernd 5 ) , w i e 'groß 

unser Handelsbi lauzdenzit g e g e n w ä r t i g wäre, wenn 

w i r versuchten, das derzeit ige Einfuhrvolumen ohne 

Marsha l l -P lan-Lie ferungen aufrechtzuerhalten. 

Neben dieser neuen Veröffentl ichung bleibt aber 

auch die bisherige Gegenüberstel lung der kommer

ziellen E i n f u h r und A u s f u h r aufschlußreich. Fre i l i ch 

ge l ingt dieser V e r g l e i c h nur unvol lkommen, da in 

den kommerziel len Einfuhrzi f fern auch die „ d r a w i n g 

r i g h t s " und die E R P - K o h l e n l i e f e r u n g e n enthalten 

sind. Einschl ießl ich dieser E R P - I m p o r t e betrug das 

Handelsbilanzdefizit im A u g u s t 1 1 6 M i l l . S und im 

Juli 107 M i l l . S . N i m m t man jedoch in grober 

Schätzung an, daß auf jeden Monat durchschnittl ich 

3 ) Siehe den statistischen Teil dieses Heftes S. 440. Von 
einer länderweisen Aufgliederung muß wegen Platzmangel 
abgesehen werden. Der überwiegende Teil der unconditional 
aid kommt aus den Vereinigten Staaten (im Juli 9 2 % ) . 

4 ) 223 Mill. S im Juli. 
5 ) Auch nur annähernd deshalb, weil einzelne ERP-

Güter in der Importstatistik unter ihren Weltmarktpreisen 
bewertet werden. 
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ein Zwöl f te l der Nettoziehungsrechte und der .Kohlen-

lieferungen aus der direkten M a r s h a l l - P l a n - H i l f e 

e n t f a l l e n 1 ) , so ermäßigt sich das Handelsbi lanzdefizit 

aus den kommerziel len U m s ä t z e n auf 44 M i l l . S 

( A u g u s t ) und 35 M i l l . S (Jul i ) . Diese Zahlen geben 

eine ungefähre größenmäßige V o r s t e l l u n g des H a n 

delsbilanzdefizits, das g e g e n w ä r t i g tatsächlich — 

unbeschadet der E R P - H i l f e — aus den Er lösen des 

S t r o m e x p o r t s , des F r e m d e n - und T r a n s i t v e r k e h r s 

und aus finanziellen Transakt ionen gedeckt werden 

muß. 

Bereinigung des Index der österreichischen Ausfuhr 
von Saisonschwankungen 

. F ü r die Beurte i lung der wirtschaft l ichen E n t 

wick lung v o n einem Monat z u m anderen ist es 

häufig wicht ig , saisonmäßige Einflüsse auszuschal

ten, um die langfr is t ige E n t w i c k l u n g , den sogenann

ten „ T r e n d " , die Konjunktur lage oder i rreguläre 

S c h w a n k u n g e n festzustellen. D a s Institut hatte des

halb v o r dem K r i e g e für wicht ige Wir tschaf ts reihen 

saisonbereinigte Indizes berechnet. • 

Infolge der g r o ß e n innenvirtschaft l ichen und 

weltwirtschaft l ichen Strukturveränderungen w a r e n 

die Saisoneinflüsse nach dem K r i e g e stark zurückge

treten oder verändert worden. D i e noch aus der V o r 

kriegszei t stammenden Indizes der Saisonschwankun

gen können daher heute v ie l fach nicht verwendet 

werden, U b e r die E n t w i c k l u n g der W i r t s c h a f t seit 

Kr iegsende l iegen noch zu w e n i g und nicht genü

gend zuver läss ige Unter lagen vor, die eine Berech

nung gestatten würden. 

A u s diesen Gründen können verschiedene 

Wir tschaf ts reihen erst in einigen Jahren saison

bereinigt werden. N u r dort, w o sich die Saisonschwan

kungen gegenüber der V o r k r i e g s z e i t nur w e n i g ge

ändert haben, m a g heute schon der V e r s u c h gerecht

fert igt sein, diese — wenn auch nur- provisorisch — 

auszuschalten. D i e Voraussetzungen für eine einiger

maßen aufschlußreiche B e r e i n i g u n g von Saison

schwankungen treffen g e g e n w ä r t i g viel leicht am 

ehesten für die E n t w i c k l u n g der A u s f u h r zu . 

D i e nebenstehende A b b i l d u n g zeigt, daß sich die 

saisonbereinigte Reihe der A u s f u h r e n t w i c k l u n g dem 

T r e n d genügend anpaßt. D i e Restschwankungen sind 

auf i rreguläre E i n w i r k u n g e n zurückzuführen, denen 

der Außenhandel heute noch besonders häufig ausge-^ 

setzt ist. So ist z. B . der plötzliche R ü c k g a n g der 

saisonbereinigten Reihe von Juni auf Jul i 1949 aus-

s ) In Wirklichkeit dürfte auf die Monate Juli und 
August ein geringerer Anteil entfallen sein, da in diesem 
Zeitpunkt die Erhöhung der Ziehungs rechte Österreichs 
gegenüber dem Vorjahr noch nicht feststand. 

Index der Ausfuhr 
947 •948 1949 

Monat b) a) 
0 1948 

b) 
s= 100 

a) Ii) 

Jänner . ,. . I 4 ' 3 23'3 52-8 71-4 I 3 5 ' 2 Ui*3 
Februar . . 16-9 2 5 7 6 4 7 76-3 142*0 1 4 4 9 

28-3 85-9 81-3 I73'5 l64'2 

• . 2 7 - 9 31-4 87-3 8 6 2 156*3 I53S 
- 33-8 35'5 9 8 ' 9 91-0 176*2 167-2 

40-1 97'5 96-8 I74'8 170-3 

Juli . . . • . 4 3 - 4 44' X. 105-1 103-4 154-6 1557 
August . . . . 4I '5 4 7 7 96-4 I I O ' I 133-6 

September - • 45 ' 7 52-1 uo-8 117-0 

Oktober . . 62-2 57'0 115*6 123-5 

November . . 70'6 62-0 132-5 129-6 

Dezember • • 7 5 7 6 6 7 I52"6 136-0 

a) ungereinigt; b) saisonbereinigt. 

schließlich auf Schwier igkei ten zurückzuführen, die 

i m Zusammenhang mit dem neuen italienischen H a n 

delsvertrag in Erscheinung t r a t e n 2 ) . 

D e r Sa isonindex w u r d e als durchschnittliche 

perzentuelle A b w e i c h u n g der monatlichen U r s p r u n g s 

zi f fern von ihrem zwölf monatlichen Durchschnitt 

berechnet (Macaulay-Methode)3) D i e Macaulay-

Methode zur A u s s c h a l t u n g der Saisonschwankungen 

wurde den geänderten Umständen der Nachkr iegs

zeit angepaßt. 

Saisonbereinigung der Ausfuhr 
(Logarithmischer Maßstab; in Millionen Schilling) 
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m/n 
uu&ttvi/im&xm 1 iBir-yuvmxxxixi ktw. 

m/n 1947 1948 1949 

Die Abbildung zeigt die Entwicklung der Ausfuhr, die be
weglichen Zwölf monatsdurchschniite und die durch den 
neuen Saisonindex bereinigten Ausfuhr Ziffern. Die saison-
bereinigte Reihe paßt sich dem Trend im ganzen gut an, 
wenn auch die für die Nachkriegszeit charakteristischen 
plötzlichen Änderungen der Ausfuhr gelegentlich größere 

Abweichungen verursachen. 

3 ) Siehe Nr. 9 der Monatsberichte des Österreichäschen 
Institutes für Wirtschaftsforschung, XXII. Jg., September 
1949, S. 364-

3 ) Siehe Otto Donner, „Die Saisonschwankungen als 
Problem der Konjunkturforschung", Viertel Jahrshefte z u r 

Konjunkturforschung, Sonderheft 6 (Berlin 1928), S. 4 Z f-
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Die Verhältniszahlen: Ursprungswert dividiert durch 
Zwölfmonatsdurchschnitt wurden f. d. J. 1930 bis 1936 und 
1947 bis 1948 berechnet. Ausgehend von dem Gedanken, 
daß die Saisonschwankungen der Vorkriegszeit auch für 
die heutige Ausfuhr von Bedeutung sind, andererseits aber 
die Strukturänderungen der Nachkriegszeit besondere Be
achtung verdienen, wurde aus diesen Verhältniszahlen ein 
bereinigter Durchschnitt gebildet, bei dem jedem der 
sieben Vorkriegsjahre das Gewicht 1, 1947 das Gewich,t 2 
und 1948 das Gewicht 3 gegeben wurde. Diese Durch-
schnittsziffera der monatlichen Verhältniszahlen wurden 
dann in Saisonindexziffern verwandelt. 

D a die Veröf fent l ichung eines saisonbereinigten 

I n d e x der A u s f u h r die t rendmäßige und konjunk

turelle E n t w i c k l u n g zeigen soll, legt das Institut 

diesem I n d e x die beweglichen Zwöl fmonatsdurch

schnitte zugrunde und korr ig iert nur die Ergebnisse 

der letzten sechs Monate, für welche die Zwölf-

jiionatsdurchschnitte noch nicht berechnet werden 

können, auf Grund der Saisonindexzi f fern. Diese 

korrigierten Zahlen, die in K u r s i v s c h r i f t gedruckt 

sind, können als eine erste A n n ä h e r u n g an die T r e n d -

und Konjunktur l in ie des Zwöl fmonats durchs chnittes 

angesehen werden, enthalten aber im Gegensatz zu 

dieser i rreguläre Schwankungen und kurz fr i s t ige 

Konjunktureinflüsse. A l s Basis für den. saisonbe-

reinigten I n d e x w u r d e der Monatsdurchschnitt des 

Jahres 1948 gewählt . 

D a s Institut beabsichtigt , die hier ermittelten 

provisorischen Inde xz i f fe r n jährl ich auf Grund der 

Ergebnisse der N a c h k r i e g s j a h r e ' z u rev id ieren 1 ) und 

so das Gewicht der Indexz i f fern in wachsendem 

M a ß e auf die E r f a h r u n g der Nachkr iegs jahre zu 

verlegen. Sobald genügend Daten für die Nachkr iegs

zeit vorl iegen und die Saisonschwankungen keinen 

plötzlichen Ände r u nge n mehr unterliegen, w i r d es 

mögl ich sein, zu der verfeinerten Wald''sehen Methode 

der Saisonbereinigung zurückzukehren, die das In

stitut in den V o r k r i e g s jähren erfolgreich benützte. 

Vorläuf ig liegen dazu die Voraussetzungen noch nicht 

v o r 2 ) . 

*•) Die erste Revision kann Mitte 1950 erfolgen, wenn 
die Zwölfmonats durchschnitte für 1949 -und damit die Ab
weichungen der Ursprungswerte von den Zwölfmonats
durchschnitten berechnet und bei der Aufstellung der Sai
sonindexziffern berücksichtigt werden können. 

2 ) Siehe A. Wald, „Berechnung und Ausschaltung von 
Saisonschwankungen", Beiträge zur Konjunkturforschung 
Nr. 9, herausgegeben vom österreichischen Institut füi 
Konjunkturforschung (Wien 1936)-

Zur Entwicklung des Kino- und Theaterbesuches in Wien 

Die ökonomischen Hintergründe der „Theaterkrise" 

Solange ein allgemeiner W a r e n m a n g e l herrschte 

und daher ein hoher Kaufkraf tüberschuß bestand — 

also während des K r i e g e s und in den ersten N a c h 

kriegsjahren — , konzentrierte sich die N a c h f r a g e der 

Konsumenten naturgemäß auf die wenigen nicht-

rationierten Güter und Dienstleistungen, besonders 

auf jene, deren P r e i s e relativ niedrig geblieben 

waren. So erlebten neben dem Buch- und K u n s t 

handel besonders die K i n o s , T h e a t e r und K o n z e r t 

unternehmungen eine ausgesprochene ' Hochkon

junktur. 

Die W ä h r u n g s r e f o r m , das zunehmend steigende 

Angebot an Gütern sowie die starke N i v e l l i e r u n g 

der Einkommen haben jedoch die N a c h f r a g e wieder 

stark zugunsten der „dr ing l icheren" Güter des täg

lichen Bedarfes verschoben. 

Seit B e g i n n des Jahres 1948 gerieten daher ver

schiedene Kultureinrichtungen, v o r allem die T h e a 

ter, in eine immer schwierigere finanzielle L a g e . In 

den zahlreichen, vielfach unter dem S c h l a g w o r t 

„ K u l t u r k r i s e " geführten Diskussionen w u r d e mit 

Recht auf den großen indirekten Einfluß der kul tu

rellen Einr ichtungen auf das gesamte Wir tschaf ts 

und Kul tur leben Österreichs hingewiesen und daraus 

die N o t w e n d i g k e i t einer U n t e r s t ü t z u n g kulturel ler 

Einr ichtungen in Notzeiten abgeleitet. 

I m folgenden w i r d versucht, die E n t w i c k l u n g 

des K i n o - und Theaterbesuches in W i e n näher zu 

analysieren und insbesondere die wirtschaft l ichen 

Hintergründe des R ü c k g a n g e s des Theaterbesuches, 

aber auch die Mögl ichkeiten einer dauerhaften L ö 

sung der „Theaterkrise"' ' zu beleuchten. 

Kinobesuch 
Die Zahl der Kinobesucher in W i e n ist während 

der letzten zehn Jahre (von 27-5 M i l l . Personen 193S 

auf-52-7 M i l l . 1948) erheblich gestiegen. D i e höchste 

Besucherzahl w u r d e nach einem stetigen A n s t i e g 

im Jahre 1944 mit 60 M i l l . Personen erreicht. I m 

laufenden Jahr dürften voraussichtlich e t w a 50 M i l l . 


