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HERAUSGEGEBEN VOM STATISTISCHEN REICHSAMT, BERLIN N043, NEUE KÖNIGST~27-37 

1936 2. Februar-Heft II Abgeschlossen am 28. Februar 1936 
Ausgegeben am 4. März 1936 II 16. Jahrgang Nr. 4 

Deutsche Wirtschaftszahlen 
Gegenstand Einheit 

Gütererzeugung 
Steinkohlenförderung ..................... 1 000 t 
Braunkohlenförderung .................... . 
Kokserzeugung .......................... . 
Haldenbestände Ruhrgebiet*) 1) ............ . 
Roheisenerzeugung ....................... . 
Rohstahlerzeugung ....................... " 
Kalierzeugung, Reinkah .................... . 
Bautätigkeit • , Bauvollendungen ....... 

{ Wohnungen, Bauerlaubnisse . . . . . . . . 

Gebäude insges. , ....... 
}in den Groß- und 

Mittelstadten 

Beschäftigungsgrad 
Arbeitslose insgesamt*) ................... in 1 000 
Beschäftigte insgesamt*) (nach Krankenkassenstat.) • . { ..... " "'''"'· ,_ .. '"'"'"'' ) Beschäftigung geleist. Arbeiterst., , • in vH der 
der Industrie • • Produktionsgüterind. Kapazitat 

• • V erbrauchsgi! terind .. 

Außenhandel 
Einfuhr (Reiner Warenverkehr) •.......•....... Mill . .71.1{ 

davon Rohstoffe und Halbwaren .................... . • Ausfuhr (Reiner Warenverkehr) .•.............. . . 
davon Fertigwaren . ................................ . . 

Verkehr 
Einnahmen der Reichsbahn ............... Mill. .JU{ 

davon Personen- und Gepäckverkehr ......•......... . . 
Gliterverkehr ................................ • . 

Wagengestellung der Reichsbahn ........... 1 000 Wagen 
Binnenwasserstraßen verkehr 2) ••............ 1 000 t 
Güterverkehr über See mit dem Ausland 3) .. . 

Preise 
Indexziffer der Großhandelspreise ........... 

) 
Agrarstoffe ........................................ 
Industrielle Rohstoffe und Halbwaren .......... 
Industrielle Fertigwaren ........................ : : : : 1913 = 100 

Produktionsmittel ........................ , ...... 
Konsumgüter .................................... 

Indexziffer der Baukosten ................. 
Indexziffer der Lebenshaltungskosten ....... 1913/14 = 100 

Geld- und Finanzwesen 
Zahlun s- {Geldumlauf*) ................. Mill..71.ff 

k ; Abrechnungsverkehr (Rernhsbank) .. • • 
ver e r Postscheckverkehr (insgesamt) ..... . . 

Notenbanken { Gold- und Devisenbestand*) .. . . 
Notenbankkredite*) ......... » ' Privatdiskont 0' ........................... lo 

Aktienindex ............................. 1924/26 = 100 
Inlands- { Aktien (Kurswerte) •............. Mill . .Jl.K 

emissionen Festverzinsliche Wertpapiere ..... • . 
Veränd.i. Um!. v.Pfandbrief. u. Kommunaloblig. . . 
Sparkassen { SJ?areinlagen .. *) ............... . . 

Emzahlungsuberschuß ......... . . 
Einnahmen des Reichs aus Steuern usw ..... » . 
Gesamte Reichsschuld*) .................. » » 

Konkurse ............................... Zahl 
Vergleichsverfahren ....................... . 

Bevölkerungsbewegung 
Eheschließungen ........... { auf 1 ooo Einw. 

} in den Groß-Geburten (Lebendgeburten) • . . . . und 1 Jahr (ohne stadten Sterbefälle ohne Totgeburten . . . Ortsfremde) 
Reichsdeutsche Auswanderer ub. Hamburg u. Bremen Zahl 

1 

Mai I Juni I Juli I Aug. / Sept. 1 Okt. 1 Nov. 1 Dez. 1 Jan. 
1935 1936 

II 624 10 884 II 985 12 098 11 978 13455 13 178 13 049 13 679 
II 937 11 206 11 812 12 343 12614 13 814 13 751 13470 13 303 
2 459 2 406 2 488 2 513 2 484 2 691 2 645 2 816 2 858 
8025 7 752 7737 7643 12e3 6 921 6 500 6 041 6018 
1 001 979 1 093 1 145 1 113 1 198 1196 1194 1279 
1 315 1 249 1 448 1 496 1 378 1 552 1 484 1442 1 584 

102,0 86,9 101,4 111,3 110,9 120,9 120,8 116,1 
8 023 8 641 9 894 9 580 9 200 9 935 11 198 8 535 7 054 
6 298 7 172 7 975 7 285 9 245 11 590 10 659 10 252 8 924 
2 707 2 608 3 532 3 365 4 088 4 941 4 395 4 411 4 483 

2 019,3 1 876,6 1 754,1 1 706,2 1 713,9 1828,7 1 984,5 2 508,0 2 520,5 
16 386 16 504 16 640 16 690 16 634 16 508 t)I6 497 15 582 15 672 

64,7 65,2 65,9 66,2 66,3 66,1 65,6 63,8 62,8 
60,7 59,3 59,1 59,6 61,3 61,3 61,7 59,7 57,8 
65,1 65,2 65,4 65,9 67,2 66,5 66,9 64,0 62,5 
54,9 51,6 51,0 51,5 53,9 54,7 55,1 54,2 51,7 

332,5 316,9 330,1 317,5 317,7 335,8 346,1 373,0 363,6 
218,5 202,3 212,6 209,7 205,5 205,2 202,3 213,9 228,:S 
337,0 318,0 359,0 367,6 373,0 392,7 399,7 415,6 381,8 
269,7 255,4 291,4 300,9 299,6 310,0 314,0 338,l 308,0 

286,3 303,5 324,5 328,6 315,6 329,2 286,9 318,3 
75,0 103,2 107,9 104,5 89,2 78,7 69,8 84,2 

186,4 181,2 197,6 204,9 211,1 227,9 214,6 191,2 
3 137 2 959 3298 3 361 3 337 3 746 3 600 3 043 3 050 

11 898 11 037 11 944 11 497 11 340 12 721 13 449 12 219 
3 020 2 745 3 084 3076 2 999 3 263 3 222 3 556 

100,8 101,2 101,8 102,4 102,3 102,8 103,1 103,4 103,6 
100,6 101,5 103,l 104,3 103, 7 104,2 104, 7 105,0 105,2 

90,6 90,7 91,0 91,3 91,8 92,5 92,8 93,2 93,4 
119,4 119,2 119,2 119,3 119,2 119,2 119,3 119,4 119, 7 
113,5 113,l 113,0 113,0 113,0 113,0 113,l 113,1 113,1 
123,9 123,8 123,9 124,l 123,8 123,9 124,0 124,l 124,6 
132,3 132,l 130,9 130,9 130,9 131,1 131,3 131,3 131,1 
122,8 123,0 124,3 124,5 123,4 122,8 122,9 123,4 124,3 

5 892 5 968 5 941 6 144 6258 6259 6 296 6 373 6 092 
4 790 4 712 5 067 4 831 4 944 5 261 4 811 4 964 4 962 

10 301 10 309 11 122 10 809 10 614 11 675 II 232 11 841 11 493 
159,6 162,8 173,0 173,2 173,4 166,5 166,6 160,8 81,8 

3 967,4 4 099,3 3 964,8 4160,2 4 327,7 4 246,9 4 299,4 4699,8 4 034,9 
3,09 3,00 3,00 3,00 3,02 3,04 3,01 3,00 3,00 
91,0 93,7 94,7 95,5 92,7 91,0 89,5 89,3 91,8 
8,7 10,2 29,1 22,4 11,6 12,2 10,3 15,2 14,0 

103 79 242 160 238 707 86 143 
- 34,6 - 5,1 + 16,1 + 3,5 - 50,7 - 25,0 + 0,7 - 48,9 
13 152 13 158 13 198 13 233 13238 13 272 13 309 13 384 

13,2 - 3,9 35,9 30,5 2,7 35,2 30,3 . 33,5 

663,3 764,7 831,0 713,2 880,4 883,8 801,6 967,5 859,9 
13 023 13 087 13 364 13 533 13 468 14 142 14 010 14104 14397 

245 219 234 209 202 271 267 261 263 
92 66 71 82 49 42 67 61 52 

11,4 13,0 9,9 11,2 10,9 12,2 10,0 10,7 6,6 
16,3 16,l 15,1 14,9 15,0 14,3 14,2 14,4 15,2 
11,3 10,9 9,6 9,3 9,5 10,2 10,9 11,9 12,2 

876 684 745 1 276 1 736 1 329 1 269 865 

*) Stand am Monatsende. - 1) Steinkohle, Koks und Briketts (auf Steinkohle umgerechnet). - ') Ein· und Ausladungen in den wichtigeren Häfen. - ') An· 
kunft und Abgang. - t) Von diesem Monat ab einschl. Saarland. 
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Der deutsche Arbeitsdienst 
Durch das Reichsarbeitsdienstgesetz vom 2G. Juni 1935 

wurde die allgemeine gleiche Arbeitsdienstpflicht im Deutschen 
Reich eingeführt. Nach diesem Gesetz ist der Reichsarbeits-
dienst, zu dem alle jungen Deutschen beiderlei Geschlechts ver-
pflichtet sind, Ehrendienst am deutschen Volk; durch ihn soll 
die deutsche Jugend im Geist des Nationalsozialismus zur Volks-
gemeinschaft und zur wahren Arbeitsauffassung, vor allen Dingen 
zur gebührenden Achtung der Handarbeit erzogen werden. Nur 
gemeinnützige und volkswirtschaftlich wntvolle Arbeiten werden 
vom Reichsarbeitsdienst durchgeführt. 

Der organisatorische Umbau vom freiwilligen 
Arbeitsdienst zum Reichsarbeitsdienst 

Der frühere Freiwillige Arbeitsdienst stand unter dem 
Gedanken der produktiven Erwerbslosenfürsorge. Zur Be-
kämpfung der Arbeitslosigkeit sollten Arbeitslose, insbesondere 
jugendlichen Alters, im Freiwilligen Arbeitsdienst vorübergehend 
Beschäftigung finden. Die Durchführung der Arbeiten über-
nahmen als Träger des Dienstes Kommunalverbände, Wehr-
verbände (Stahlhelm, Jungdeutscher Orden), konfessionelle 
Vereinigungen, Gewerkschaften u. dgl. Die Auswahl der zur 
Durchführung gelangenden, »zusätzlichen gemeinnützigen« Ar-
beiten stand im Ermessen der Träger der Arbeit, nämlich 
von Körperschaften des offentlichen Rechts (Ländern, Kreisen, 
Gemeinden, Genossenschaften usw.) sowie von Yereinigungen 
und Stiftungen, die gemeinnützige Ziele verfolgten. 

l\Ionatsende 

Gesamtstärke des Freiwilligen Arbeitsdienstes 1) 

Angust 1931 bis Juli 1933 

Zahl 1 Monatsende 
1 ~a_h~J l\Ionatsende_J_ Zahl . 

H•~l Aug. ··.·1 106 1U32 April.. 40315 1932 No;-.... : 285494 
Sept 289 ~la1 . 56 646 Dez. . . 241 766 
Okt. 1 450 Juni. 74 517 1933 J,t11. . . 175 656 

D:'<'e'z"· 6
5 0

8
3
1
3
0 Juli.. 97 067 Febr ... 193 376 

l\Iarz . ' 213 626 
Hl:l:l Jan. 14 258

1 

Aug 144 098 April ... ; 235 064 
Febr..... 20 257 ~ept 206 655 :Mai_. .... ! 242 676 

__ M>rz ... I _ 27 384 ~.:...~ ~: ~' _25_3_9_5_7~ __ J_u_m_._._· ~-1_2_52_35_7 
1 ) Einschheßlich der weiblichen Arbe1tsdienshvilligen; eine Trennung zwischen 

mannlichen und weihhehen Arbeitsdienstwil!igen war fur diese Zeit nicht moglirh. 

\'om April Hl32 ab nahm der Freiwillige Arbeitsdienstziffern-
mäßig eine sprunghafte Aufwärtsentwicklung. Ende November 
1932 belief sich die Gesamtstärke auf 285 500 Arbeitsdienst-
willige. Dem planlosen Anstieg folgte gegen Jahresende ein 
starker Rückschlag. Trotz einer Arbeitslosenziffer von mehr als 
G Millionen mußte von Ende November 1932 bis Januar 1933 
infolge der Witterung mehr als ein Drittel der Arbeitsdienst-
willigen entlassen werden. Der Mangel einer straffen, zentralen 
Führung, die Uneinheitlichkeit der Organisation, insbesondere das 
Fehlen jeder Planungsarbeit, ließen die jahreszeitlichen Einflüsse 
auf den Freiwilligen Arbeitsdienst i11re volle Wirkung ausüben. 

~Iit rd. 200 000 Arbeitsdienstwilligrn, die in 5 000 Einheiten 
der verschiedrnsten Stärken zersplittert waren, erfolgte im 
Frühjahr 1933 die Übernahme des Freiwilligen Arbeitsdienstes 
unter nationalsozialistische Führung. Die grundlegend neuen 
Ziele, die Erziehung der deutschen Jugend zur nationalsozialisti-
schen Arbeitsauffassung durch die Arbeit am deutschen Boden, 
insbesondere die Vorbereitung der hierzu seit Jahren erstrehten 
allgemeinen Arbeitsdienstpflicht, führten zu einem vollkommenen 
Umbau. Die Einheitlichkeit der Leitung wurde zunächst erreicht 
durch die am 4. l\Iai 1933 erfolgte Einsetzung dl·S Staatssehetilrs 
für den Freiwilligen Arbeitsdienst, der dPm damaligen Reichs-
kommissar, dem Reichsarbeitsminister, noch 1rntPrstellt blieb. 
Am G. Juli 193-1 wurde dann das Amt des Reichskommissars 
für den Freiwilligen Arbeitsdienst mit dem Amt des Staats-
sekretärs für dem Arbeitsdienst in der Hand des Reichsarbeits-
führers vereinigt. Gleichzeitig wurde der Arbeitsdienst aus dem 
Grschäftsbereirh des Reichsarbeitsministeriums herausgcl<ist und 
clPm Ri·frh,rn1i11ish·r <l,•s Innrrn nnfrr;;frllt. 

Mit dem organisatorischen Umbau des Freiwilligen Arbeits-
dienstes wurde bereits kurz nach der Machtübernahme begonnen. 
Im März 1933 waren nur 48 vH der Arbeitsdienstwilligen in 
geschlossenen Lagern untergebracht; 9 vH der Arbeitsdienst-
willigen befanden sich in sogenannten gemischten Lagern, in 
denen sie nur zum Teil einer Lagerdisziplin unterworfen waren; 
43 vH entfielen auf die offenen Lager, lose Arbeitsgemeinschaften, 
in die die Arbeitsdienstwilligen bei Arbeitsbeginn eintraten und 
die sie mit Beendigung der Tagesarbeit wieder verließen. Der 
neue Arbeitsdienstgedanke erforderte einen Abbau der gemischten 
und offenen Lager, der bereits im Oktober 1933 vollkommen 
durchgeführt war. Kleinere Lagereinheiten wurden zu Voll-
abteilungen vereinigt. Gleichzeitig wurde damit begonnen, den 
Arbeitsdienst aus den Hauptarbeitslosengebieten, den Groß-
städten und Industriezentren, herauszunehmen und in die mehr 
agrarischen Gebiete des Reichs zu überführen. 

Verteilung der Arbeitsdfenstwllllgen 
auf geschlossene, gemischte und offene Lager 

im Jahre 1933 in v H der Oesamtstärke 

Offene Lager 

Geschlossene 
Lager 

Wu.St.36 
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In- dem Bestreben, die Landesknlturarbritm als die für den 
Arbeitsdienst geeignetsten und zugleich volkswirtschaftlich 
wertvollsten Aufgaben in den Mittelpunkt der Planungsarbeiten 
zu stellen, konnte die Reichsleitung im Dezember Hl33 bereits 
die Hälfte (48 vH) der Arbeitsdienstwilligen für die Boden-
verbesserungsarbeiten einsetzen; im August 1932 entfiPlen auf 
diese Arbeitsart nur 16 vH, während damals 32 vH drr ArbPits-
dienstwilligen mit der Anlage von Sport- und SpielplatzPn. Pro-
menaden, Badeanstalten u. dgl. beschäftigt waren. 

Verteilung der Arbeitsdienstwillfgen auf die Werkarten 
im Jahre 1933 in vH der Gesamtstärke 

Anlage von Sport· u 
Spielplätzen. Bade-

anstalten 

Herrichtg. v. Siedlungs· 
und Kleingartenland 
Forstarbeiten -

Wegebau 

Bodenverbessi::: rung 

Wu,St 36 
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Der heutige Reichsarbeitsdienst 
Aufbau und Gliederung 

Nachdem der organisatorische Umbau zum staatlichen 
Reichsarbeitsdienst vollzogen war, wurden im Oktober 1935 
erstmalig die Arbeitsdienstpflichtigen einberufen. Die 
Gesamtstärke des Reichsarbeitsdienstes belief sich, ein-
schließlich des Stammpersonals von rd. 20 000 Mann, am 
1. November 1935 auf 182 269 Mann. 

Gesamtstärke des männlichen Arbeitsdienstes 1 ) 

Juli 1933 bis Dezember 1935 

Monatsende I Zahl 1 

1933 Juli . . . . . 252 780 
Aug ..... 247 146 
Sept. . . . . 225 797 
Okt ..... 213 380 
Nov .... 219 866 
Dez ..... 

1 

225 598 
rn34 Jan ..... , 221 499 

Febr ..... 1 235 350 
Marz ... 

1

231 200 
April.... 237 451 

Monatsende I Zahl 1 

1934 Mai .... 1221 554 
Juni . . . 221 593 
Juli ... · 1222 917 
Aug .... 219 240 
Sept... . 215 159 
Okt .... : 204 192 
Nov .... , 231 702 
Dez .... : 229 166 

1935 Jan .... , 230 195 
Febr .... 1 227 762 

Monatsende , --~;;;;~-

1935 Marz .. f 202 215 
April. .. ; 216 190 
Mai .... 1 213 228 
Juni ... , 212 099 
Juli ... 1209116 
Aug .... j 207 934 
Sept.'J . 207 114 
Okt ... -1182 269 
Nov .... 182 269 
Dez .... 182 370 

1 ) Einschließlich des Stammpersonals. - ') 20. September. 

Gesamtstärke des männlrchen Arbertsdfenstes 
ab JuH 1933 (Monatsende) 

2500001 250000 
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Nach einem Erlaß des Füh-
rers und Reichskanzlers vom 
27. ,Juni 1935 beträ!(t die 
Dienstzeit bis auf wdteres 6 
:i\1onate; die durchsclmittliche 
Stärke ist für die Zeit vom 
1. Oktober 1935 bis 1. Okto-
ber 1!)36 anf 200 000 Mann 
einschließlich des Stammper-
sonals fe~tgele~t. 

Das R!:id1sgebiet gliedert 
Bich in 30 Arbeitsgaue. Dem 
Führer rines Arbeitsgaues 
unterstehen 5 bis 10 Gruppen; 
rine Gruppe hat 6 bis 10 Ab-
teilungen. Die Abteilung, die 
als Arbeits- und Dienstein-
heit eine Lagergemeinschaft 
bildet, teilt sich in 3 Züge 
r,n je 3 Trupps. Die Abtei-
lungsstärke beträgt im Som-
mer 161, im Winter 143 
Mann. An der Spitze des 
Reichsarbeitsdienstes steht der 
Reichsarbeitsführer mit der 
ihm unternt\'llten Reich~-
leitung. 

Die Arbeitsaufgaben 
Der Reichsarbeitsdienst ist fast ausschließlich für die 

Arbeit am deutschen Boden eingesetzt. Träger der Ar-
beit sind öffentlich-rechtliche Körperschaften, wie Wasser-
und Bodenverbesserungsgenossenschaften, Landesbauern-
schaften u. a. Von den im Sommerhalbjahr 1935 insgesamt 
geleisteten Tagewerken1) entfielen mehr als die Hälfte 
(53 vH) auf die Landeskulturarbeiten. Es handelt sich 
hierbei um Entwässerung von Kulturland, FlußregnUerung, 
Hochwasserschutz, Kultivierung von Moor- und Odland, 
Neulandgewinnung und Flurbereinigung. Weitere 15 vH 
der geleisteten Tagewerke entfielen auf den Bau von Feld-
und Wirtschaftswegen, 12 vH auf Forstarbeiten, wie Auf-
forstung, Rodung und Waldwegebau. Für die Herrichtung 
von Siedlungs- und Gartenland - zumeist im Rahmen 
der Stadtsiedlung - wurden 5 vH der Tagewerke aufge-
wandt. Als »Sonstige Arbeiten« sind Katastrophens9_hutz 
(Einsatz bei :Moor- und Waldbränden, Eisgang, Uber-
schwemmungen), Hafenarbeiten, Nebenarbeiten für Tal-
sperren, Erntenothilfe sowie der Aufbau der eigenen Lager 
zusammengefaßt. 

In den Arbeitsgauen war das Verhältnis der einzelnen Werk-
arten zueinander verschieden. Der Anteil der Landeskultur-
arbeiten bewegte sich zwischen 81 vH für Niedersachsen-West 
(Emslandkultivierung) und 26 vH für Thüringen. Weit über dem 
Durchschnitt lag der Anteil der Landeskulturarbeiten noch 
in den Arbeitsgauen Niedersachsen-Mitte, Brandenburg (Rhin-
und Havelluch), Magdeburg-Anhalt und Niederrhein. 

Den größten Anteil an den Forstarbeiten hatten die wald-
reichen Arbeitsgaue Ober-, Mittel- und Niederschlesien (Riesen-
und Isergebirge) sowie Thüringen. 

Durch die Bodenbenutzungserhebung des Statistischen 
Reichsamts vom Jahre 1935 wurde für das jetzige Reichsgebiet 
eine landwirtschaftliche Nutzfläche yon 28,64 Mill. ha ermittelt. 
Fast ein Drittel dieser Fläche bedarf nach anderweitigen amtlichen 
Schätzungen der Entwässerung. Durch Moor- und Ödland-
kultivierung, Feldbereinigung, Hochwasserregulierung und Ein-

1 ) Die t.liff Berechnung zugrunde gelegten 'l1agewe1ke entsprechen der 
achtstündigen Arbeitsleistung eines Vollarbeiters und sind mit den fruheren 
1Fördertagewerken11 des Freiwilligen Arbeitsdlenstes nic1it vergleichbar (s. »\Y. 
u. St.• Jg. 1932, S. 523, Jg. 1~33, R. 180, Jg. 1934, S. 24~). 

Die Arbeitsgaue 
des Reichsarbeitsdienstes 

• ~ s,~z der 5.Ju!ellun§ 
~ llekhslellufif/ Ber!m 
~ (zup!eYcnS,tztfer 6.!JU!t>J/11119) 

l* 

W.u St36 
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Großarbeiten des Refohsarbeatsdienstes 
Stand Januar 1936 

~ Gebiet,in dem die 
~ Arbeits110rhaben liegen 
~Flußregulierung 
T =1 Reichsarbeitsdienstabteilung 

Großarbeiten des Reichsarbeitsdienstes. Stand Januar 1936 

Arbeitsgau 

Ostpreußen 

• Pommern-Ost 

Pommern-West 
Schleswig-Holstein 

Ostmark 

Brandenburg 
Niederschlesien 

• Magdeburg-Anhalt 
Merseburg 

• Niedersachsen-Ost 

Arbeitsgebiet 
Erfaßte 
Fläche 
in ha 

Grolles Moosbruch 4 900 

Nogathaffkampen 2 300 
Ostpommerscher Grenzgürtel 8 000 

Usedom-Wollin 6500 
Nordseeküste zwischen Marne 1) 7 000 

und Hindenburgdamm 
Spreewald 6 000 

Havel- und Rhinluch 
Sprottebruch 

Riesen· und Isergebirge 
Drömling 
Elster-Luppe-Aue-Flutrinne 
Flußgebiet der Weißen Elster 
Ostenholzer Moor 

87000 
6000 

1)20 000 
24300 
3800 
1300 
1350 

Niedersachsen-West Emsland 1)11 000 

11200 
4500 

Westfalen-Nord . . 
Niederrhein 
Mittelrhein 

• Hessen-Süd 
• • . . 

Baden 

Franken . 
Bayern-Ostmark 

Bayern-Hochland 

Flußgebiet der Ems 
Weißes Venn 

Flußgebiet der Niers 
Hunsruck 
Eifel 
Westerwald 
Hessisches Ried 

Flußgebiet der Nahe 
Pflnz-Saalbach 

10000 
10000 
8000 

1)60 000 
1)30 000 

900 
16000 

Sandbach- und Sulzbach- 16 900 
Niederungen 

Rhon 90000 

Fränkischer Jura 74 000 
Straubing-Pleintinger 7 000 

Becken 
llmgau 1500 

') Vorläufige Zahl. 

Z3:hlder i' emge-
setzten 
Abtei-
lungen 

4 

4 
14 

7 
8 

5 

14 
9 

7 
7 
5 
3 
3 

30 

7 
3 

5 
13 
8 

12 
9 

7 
16 

3 

14 

8 
6 

4 

Art der Großarbeiten 

Hochwasserschutz, Binnenentwasserung und 1 

Moorkultivierung 
Entwässerung und Kultivierung 
Bodenverbesserung und Wirtschaftswegebau 

Eindeichung und Ödlandkultivierung 
Neulandgewinnung 

Eindeichung und Binnenentwässerung 

Vortlutverbesserung und Moorkultivierung 
Hochwasserschutz und Moorkultivierung 

Erschließung und Aufforstung 
Moorkultivierung 
Hochwasserschutz 
Flußregulierung zum Hochwasserschutz 
Moorkultivierung 

Moor- und Ödlaudkultivierung 

Flußregulierung 
Moor- und Ödlandkultivierung 

Flußregulierung 
Umlegung mit Ödlandkultivierung 
Umlegung mit Ödlandkultivierung 
Umlegung mit Ödlandkultivierung 
Entwässerung und Umlegung 

Eindeichung zum Hochwasserschutz 
Hochwasserschutz und Vorflutregelung 

Vorflutregelung 

Ödlandkultivierung, Umlegung und Er-
schließung 

Wirtschaftswegebau und Bodenverbesserung 
Eindeichung zum Hochwasserschutz sowie 

Vorflutregelung 
Vorflutregelung 

Ziel der Arbeit 

Anliegersiedlung und Umsiedlung von 350 
Bauernstellen 

Schaffung von 88 Bauernstellen 
Stärkung des ansässigen Bauerntums und 

Schaffung von 150 Bauernstellen 
Schaffung von 60 Bauernstellen 
Schaffung von Bauernstellen 

Sicherung und Steigerung des Ertrags land-
und lorstwirtschaftlicher Ku!turtlachen 

Schaffung von 800 Bauernstellen 
Schaffun; von 150 Bauernstellen und An-

liegersiedlung 

Ertragssteigerung für' 450 Bauernstellen 
Stärkung des ansässigen Bauerntums 
Stil.rkung des ansässigen Bauerntums 
Schaffung von 40 Bauernstellen und 40 An-

liegersiedlungen 
Schaffung von Bauernstellen und Anlieger-

siedlung 
Vorflutverbesserung für das Flußgebiet 
Schaffun/l' von 60 Bauernstellen und An-

liegersiedlung 
Anliegersiedlung 
Stärkung des ansässigen Bauerntums 
Stärkung des ansässigen Bauerntums 
Stärkung des ansässigen Bauerntums 
Schaffung von 120 Bauernstellen und An-

liegersiedlung 

Schaf!un/l' von 250 Bauernstellen und An-
liegersiedlung 

Schaffung von 300 Bauernstellen und Um-
siedlung 

Schaffung von 150 Bauernstellen 
Stärkung des ansässigen Bauerntums und 

Anliegersiedlung 
Stärkung des ansäss.igen Bauerntums 
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deiehung können Millionen Hektar kulturfähigen Bodens ge-
wonnen oder in der Ertragsfähigkeit gesteigert werden. Unter 
Zugrundelegung dieser Arbeitsmöglichkeiten hat das Planungs-
amt der Reichsleitung des Arbeitsdienstes Arbeitsvorhaben für 
mehr als zwei Jahrzehnte nachgewiesen. Bei den auf S. 136 auf-
geführten Großarbeiten ist nach dem Stande vom Januar 1936 
rd. ein Fünftel der Gesamtstärke des Arbeitsdienstes eingesetzt. 

Die Werkarten des Reichs- Lan- Herrichtung v. Son-arbeltsdlenstes des- Wege- Forst- Siedlungsland') 
stige im Sommerhalbjahr kultur- arbei· (April bis September) 1935 arbei· bau') Stadt-, Bau- Arbei· ten sied- ern· 

Arbeitsgau ten lung sledlg, ten') 

vH der Gesamtzahl der Tagewerke 
Ostpreußen ................ 46 13 11 4 --

1 

26 
Pommern-Ost .............. 48 15 24 1 - 12 
Pommern-West ............. 57 13 11 8 - 11 
Mecklenburg ............... 39 10 15 II - 25 
Schleswig-Holstein .......... 57 11 5 7 3 17 
Ostmark ................... 43 6 13 0 0 38 
Brandenburg ............... 72 2 13 3 - 10 
Niederschlesien .......•..... 39 10 40 2 0 9 
Mittelschlesien •............. 53 11 29 1 - 6 
Oberschlesien ............... 38 9 31 5 10 7 
Magdeburg-Anhalt .......... 70 6 14 2 - 8 
Merseburg ...••............ 46 

1 

13 16 5 1 19 
Sachsen-Ost ................ 59 10 8 7 1 15 
Sachsen-West .............. 38 11 19 13 - 19 
Niedersachsen-Mitte ......... 78 8 5 2 1 6 
Niedersachsen-Ost ......... 61 13 5 4 

1 

5 12 
Niedersachsen-West ......... 81 6 4 - 1 8 
Westfalen-Nord ......... .. 62 17 6 0 -- 15 
Westfalen-Sud ............. 68 21 2 - - 9 
Niederrhein ................ 70 13 4 2 5 6 
Hessen-Nord •.............. 46 37 4 2 0 II 
Thüringen ................. 26 13 33 6 - 22 
Mittelrhein. . . .. . . . . . . . . . .. 60 30 6 - - 4 
Hessen-Süd ................ 48 29 4 7 1 11 
Württemberg ............... 40 36 3 1 1 19 
Baden ..................... 66 10 6 4 2 12 
Saar· Pfalz ................. 48 14 6 14 - 18 
Franken ................... 41 23 0 6 -- 30 
Bayern-Ostmark ............ 46 23 4 5 -- 22 
Bayern-Hochland ........... 58 14 2 6 -- 20 
Reichsdurchschnitt .......... 53 1 15 1 12 1 4 1 1 1 15 

1 ) Wirtschafts-, nicht Verkehrswegebau. - ') Herrichtung der Zufahrts-
wege, Planierungsarbeiten, Ausschachtung der Baugruben. - ') Katastrophen· 
schutzarbeiten, Eigenlagerausbau, Erntenothilfe u. dgl. 

Kosten und Finanzierung 
Der frühere Freiwillige Arbeitsdienst wurde bis zum 31. März 

1933 aus Mitteln des Reichs und der Reichsanstalt für Arbeits-
vermittlung und Arbeitslosenversicherung finanziert. Für den 
einzelnen Arbeitsdienstwilligen wurden den Trägern der Arbeit 
im allgemeinen 1, 70 bis 2,- .Jl.J( wochentäglich als Förderungs-
betrag gewährt. 

Am 1. April 193.t wurde der männliche Arbeitsdienst auch 
finanziell von der Reichsanstalt gelöst. Das Reich übernahm die 
alleinige Finanzierung mit einem Jahreshaushalt von rd. 200 
Mill . .Jl.Jt. Ein reichliches Viertel dieser Summe entfällt, bei 
einem täglichen Satz von 82 .Jlp/ je Kopf, auf die Verpflegung. 
Auf die Lohnung - der Arbeitsmann erhält ein Taschengeld 
von 25 .Jlfzl täglich - sowie auf die Bekleidungskosten dürfte 
zusammen abermals ein Viertel des Gesamthaushalts entfallen. 
Ein weiterer großer Teil der Gesamtausgaben wird für Unterkunft, 
für Einrichtungsgegenstände und Lehrmittel, für den Heildienst, 
für die Anschaffung von Arbeits- und Sportgeräten, Transport-
mitteln und schließlich für die V Prwaltung sowie die Führer-
schulen aufgewandt. Im Haushaltsjahr 1933/34 wurden u. a. 
allein für rd. 15 Mill . .Jl.Jt Aufträge an die holz- und metall-
verarbeitenden Gewerbe erteilt. Der noch verbleibende Teil der 
Haushaltsmittel dient der Besoldung der Führer. 

Nach den Berechnungen der Reichsleitung des Arbeitsdienstes 
ist durch den Einsatz des Arbeitsdienstes eine jährliche Ertrags-
steigerung des deutschen Bodens im Werte von mehr als 20 Mill. 
.J?Jt zu erreichen. 

Der Frauenarbeitsdienst 
Bisher ist der Frauenarbeitsdienst vom männlichen Arbeits-

dienst verwaltungsmäßig noch vollkommen getrennt. Die im 
Reichsarbeitsdienstgesetz vom 26. Juni 1935 eingeführte all-
gemeine Arbeitsdienstpflicht ist für die weibliche Jugend zur Zeit 
noch nicht verwirklicht. Nach den ersten Durchführungsbe-
stimmungen zum Reichsarbeitsdienstgesetz trifft der Reichs-
arbeitsführer für den Frauenarbeitsdienst die zur Vorbereitung 
der Arbeitsdienstpflicht erforderlichen .Maßnahmen. 

D(e Werkarten des Reichsarbeitsdienstes 
im, Sommerhalbjahr 1935 (AprfVSept.) 

in vij der Gesamtzahl der Tagewerke 
StM/s,'e<i/9 BauernSleO'l(J 

- ®m$j rorstarbeiten Herrichtung von Siedlungsland D 
Sonstige Arbeiten 

Arbeitsgau: o 10 20 30 40 so so 70 eo oo 1oovH 

Osfpteußen ...... .. 
Pommern-Ost .... . 
Pommern-West .. . 
Mecklenburg ..... . 
Schleswig-Holstein 
Ostmark .......... . 
Brandenburg ...... .. 
Niederschlesien .. . 
Mittelschlesien .. .. 
Oberschlesien .... . 
Magdeburg-Anhalt 
Merseburg · .... . 
Sachsen-Ost- .... .. 
Sachsen-West ... . 
Niedersachsen-Mille 
Niedersachsen-Ost 
Niedersachsen-West 
Westfalen-Nord, ... 
Westfalen-Sud .. --
Niederrhein- .. .. 
Hessen- Nord .. .. 
Thüringen-- ..... . 
Mittelrhein .. .. 
Hessen· Süd ...... . 
Würtlemberg -
Baden-
Saar-Pfalz- · 
Franken„ 
Bayem-Ostmark .... 
Bayern-Hochland-.. 

RE/CHS-
DURCHSCHN ITT 

Wu St36 

Der gegenwärtige Freiwillige Frauenarbeitsdienst umfaßt 
13 den Landesarbeitsamtern angegliederte Landesstellen mit 
etwa 400 Lagern und insgesamt rd. 11 000 Mädchen im Alter 
von 17 bis 25 Jahren. Hauptarbeitsgebiet ist die Hilfe für die 
überlastete Hausfrau und .Mutter, nämlich die Siedlerhilfe (in 
neuen Bauern- und Stadtrandsiedlungen sowie in bäuerlichen 
Notstandsgebieten) und die soziale Hilfsarbeit. Auf die Siedler-
hilfe entfallen vier Fünftel der Arbeiten. In den östlichen 
Gebieten des Reichs überwiegt die bäuerliche Siedlerhilfe, im 
Westen die soziale Hilfsarbeit. Zum Teil führen die Lager kleine 
landwirtschaftliche Eigenbetriebe. Den weiblichen Arbeitsdienst-
willigen wird \'erpflegung, Unterkunft und ein tägliches Taschen-
geld von 20 .fit! sowie nach Maßgabe der verfügbaren Mittel 
Dienstbekleidung gewährt. 

Gesamtstärke des Freiwilligen Frauenarbeitsdienstes 1 ) 

Juli 1933 bis Dezember 1935 

Monatsende I Zahl I Monatsende I Zahl I Monatsende I Zahl 
! 

1935 Marz .. 1 1933 Juli .... · I 10 212 193! Mai .... 1 9674 11 533 
Aug ..... 10 111 Juni ... 10 403 April. .. 

1 
II 504 

Sept ..... · 8369 Juli .... 11 238 Mai .... 1 
12342 

Okt ..... 1 6 208 Aug .... ! II 314 Juni ... 12 260 
Nov ..... i 6 656 Sept .... ', II 556 Juli .... 12 631 
Dez ..... i 6 481 Okt .... , lO 425 Aug .... 12659 

1934 Jan ..... 1 7 347 Nov .... j 10 543 Sept ... · 1 12 382 
Febr ...... 7 566 Dez .... 

1 
9385 Okt .... 11 430 

Marz .. · I 7620 1935 Jau .... , 10651 ~~:: :::1 10 750 
April .... 8789 Febr .... ! 11114 10 278 

1) Einschließlich des Stammpersonals. 

Die Finanzierung des Frauenarbeitsdienstes erfolgt durch die 
Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversiche-
rung. 
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El<ZEUGUNG UND VEI~BRAUCH 
Die Getreideernte 1935 

Im Gegensatz zu den früheren Ernteennittlungen, die jeweils 
Anfang November vorgenommen wurden, fand die endgültige 
Ermittlung der Getreideernte 1935 Mitte Januar statt. Diese 
Verlegung der Schätzung der Getreideernte war notwendig, damit 
die amtlichen Berichterstatter für die Beurteilung __ möglichst 
sämtliche Druschergebnisse heranziehen konnten. Wie bereits 
früher erwähnt, war dagegen die dritte Getreidevorschätzung zu 
Anfang September 1935 ausgebaut worden, um der Reichsregierung 
möglichst frühzeitig zuverlassigr Angaben zur Verfügung stellen 
zu können. 

Gegenüber den Ergebnissen der dritten Getreidevorschätzung 
sind die Hektarerträge von Roggen, Weizen und Menggetreide 
nur wenig zurückgegangen, die Hektarerträge für Wintergerste 
mit 25,9 dz (Anfang September 1935 25,8 dz), von Sommer-
gerste mit 19,6 dz (19,4 dz) und von Hafer mit 19,3 dz (19,2 dz) 
sind etwas gestiegen. An der Verminderung des Ertrages an 
Brotgetreide sind vorwiegend die preußischen Provinzen beteiligt, 
an der Erhöhung des Ertrages an Wintergerste, Sommergerste und 
Hafer dagegen vornehmlich die süddeutschen Länder. Insgesamt 
aber sind die Abweichungen gegenüber der dritten Getreide-
vorschätzung mit etwa 30 000 t Minderertrag praktisch bedeutungs-
los. Jedenfalls liegen trotz dieser kleineren Minderungen gegenüber 
der dritten Getreidevorschätzung, abgesehen vom Winterroggen, 
die Hektarerträge aller beurteilten Getreidearten teilweise nach 
wie vor erheblich über denen der endgültigen Ernteermittlung 
des Vorja brs. Auch im Vergleich zum sechsjährigen Mittel 1929 /34 
ergeben sich im allgemeinen höhere Durchschnittserträge, mit 
Ausnahme vom Roggen, der mit 16,5 dz je ha (1929/34 17,3 dz) 
etwas schlechter abschneidet. 

Unter Zugrundelegung der für Ende Mai festgestellten 
Anbauflächen bezifferte sich demnach die diesjährige Ernte 
an Brotgetreide auf 12,27 Mill. t, an Gerste und Hafer auf 
8, 77 Mill. t und an Menggetreide auf 0,94 Mill. t. Im Vergleich 
zu dem endgültigen Ernteergebnis von 1934 liegen die 
Ergebnisse der diesjährigen endgültigen Ernteermittlung 
beim Brotgetreide um etwa 16 000 t niedriger, bei Gerste und 
Hafer um etwa 117 000 t und bei Menggetreide sogar um 
270000 t höher. Dabei ist aber zu berücksichtigen, daß, wie 

die letzte Bodenbenutzungserhebung ergeben hat1 ), beint 
Hafer in früheren Jahren die Anbaufläche offenbar über-
schätzt war und dabei auch die unter Zugrundelegung einer 
zu hoch eingesetzten Anbaufläche errechnete Erntemenge 
des Vorjahrs und der früheren Jahre tatsächlich geringer 
war. Es kann angenommen werden, daß die Ernte des 
Jahres 1934 um etwa 620 000 t Hafer überschätzt worden ist. 

Getrefdeemte 1935 

Wu St36 

Im ganzen stellt sich somit die diesjährige endgültige 
Getreideernte insgesamt auf rd. 22 Mill. t oder 30 000 t 
weniger als bei der dritten Getreidevorschätzung Anfang 

1) Vgl. ,w. U, St.« 15. Jg. 1935, s. 469 u. 784. 

\ Roggen : Weizen Spelz') Wintergerste Sommergerste Gerste zusammen Hafer I Menggetreide 
Getreideernte 1-~--~~1 Hek 

1935 : e~~:: • tar-

,~------ ------
Gesamt- [ Hek-· ! Gesamt· ! Hek- Gesamt· j Hek· 

1 tar· 1 tar· tar- ertrag e~:;g ertrag e~:;g ertrag e;f:,;g ertrag e;f:,; ertrag , ertrag Endgultige Ergebnisse I g , ertra i----t-1~ 
g

1 
~~

1
ertrag ertrag ertrag 

1 t I dz I t I dz --t-,~ Gesamt-1 Hek- Gesamt· ! Hek· Gesamt- Hek- Gesamt- Hek-
__ g 

t dz t [ dz I t dz I t dz 

Preußen ........... . 
Ostpreußen ...... . 
Berlin .......... . 

:~:!:~~~~~:::::: 1 

Gren.zm.Pos,\V es;tpr. 1 

Niederschlesien . . . : 
Oberschlesien . . . . \ 
Sachsen .. . .. .. .. . : 
Schleswig-Hul,tl'm [ 
Hannov~r ....... . 

1 
5 435 662 16,3 

574 848 14,8 
5 069 15,9 

802 987 14,5 
754 995 16,6 
196128 13,8 
523 381 15,7 
247 922 17,6 
459 978 16,4 
208 417 18,1 
682 639 17,4 
355 464 17,4 
263 996 18,4 
358611 19,7 

1 227 16,4 
Bayern .. .. .. .. .. .. ( 758 438 15,6 
Sachsen . .. .. .. .. .. . 295 004 1 17,6 

Westfalen . . . . . . . 1 

Hessen-Nassau .... ' 
Rheinprovinz . . . . 1

1 

Hohenzoller. Lantlc 1 

Wlirttemb, rg- ....... 1 47 211 16,4 
Baden , . . . . . . . . . . . . 69 507115,8 
'Ihliringen ........ ': 125 769 16,9 
Hessen . .. .. .. .. . .. 109 233 19,2 
Hamburg . . . . . . .. , 3 307 18,1 
Mecklenburg . . . . . . . ; 399 754 18, 7 
Oldenburg ......... ! 103 490 16,6 
Braunschweig . . . . . . . 1 51 568 19 ,4 
Bremen ............ , 1 624 17,8 
Anhalt ............. [ 41 575 16,4 
Lippe • .. . .. .. .. . . .. 21 471 18,0 

Schaumburg-Lippe . . 9 844 22,9 

l 2 724 574 
1 

23,2 i 
136 579 ii:~ I 513 
225 281 22,2 
228 807 25,3 

13 231 19,5 ! 
362 633 21,3 
132 507 22,5 
575 744 24,6 
169 981 28,9 
268 093 27,2 
152 700 23,0 
162 005 22,9 
289 651 24,1 

6 849 15,8 
718195 18,5 
234 893 24,1 
216 477 18,6 
118 164 18,21 
179 418 21,8 

81 874 22,8 
1 661 22,4 

193 357 27,3 
18183 28,2 

101 430 27,1 
134 23,5 

53 842 27,0 
16 281 23,9 
2 953 25,2 
5 743 26,5 

Lübeck ............ · 1 4 710 17,4 

Deutsches Reich1)1D35 / 7 478 167116,514 667 179122,21 
1934 7607618 16,9 •4532715 20,6 

Durchschnitt 1929/34 : 7 868 752 17,3 l 4 418 587 21,4 

8 865115,1 1 
' 

717 665 26,211 216 459 20,1/1934124 22,4 3608 437 19,7 764 769 18,2 
- - 1 3 376 16,0 254 496 18,4 257 872 18,4 300171 17,0 264 920 17,3 
-~ -- 98 25,9 516 18,9 614 19,7 1 795 16,9 146 13,3 
-- i -- 43 342 23,31156 618 20,7 199 960 21,2 307 727 16,3 67117 15,9 
--

1 

- 52 358 29,7 130154 22,7 182 512 24,3 500154 20,4 100424 19,4 
-- - 1162 20,0 32 633 20,0 33 795 20,0 59 882 16,1 15 561 16,0 
--- I= 81 554 25,9 152 689 19,8 234 243 21,5 260 895 15,l 35 587 14,5 
-- 18 949 24,5 91 757 22,3 110 706 22,6 150 017 20,5 16 622 19,3 

711~0 139 562 25,5 260 337 23,2 399 899 24,0 375 613 21,9 35 295 19,0 
-- 66 068 29,3 25 991 23,0 92 059 27,2 288 421 24,l 114 621 22,8 
--- - 116566 28,7 24 958 20,6 141 524 26,8 488112 22,2 50 902 18,8 
-- - 93 763 24,3 11 109 18,2 / 104 872 23,5 274149 20,1 41 422 19,8 
- - 29 270 23,6 22764 18,7, 52 034 21,1 239 581 20,6 3 816 18,9 

611 17,8 71 382 26,1 44303 20,3 f 115 685 23,5 353 770 21,3 17761 18,0 
8 247 15,0 215 14,9 8134 15,1 , 8 349 15,1 8150 13,5 575 15,2 
5 408 15,1 28 839 18,2 603 972 17,7 [ 632 811 17,7 559 622 15,8 44 310 16,3 - - 70665 28,4 29 420 18,51 100 085 24,5 239 652 18,8 3 896 15,5 

87 320 17,3 8 010 17,l 162 443 17,4, 170453 17,4 137 312 16,4 13 509 15,8 
20388 16,7 8 127 17,3 79 010 16,91 87137 16,9 72554 16,0 29 262 17,0 

375 14,7 29 394 22,2 102 771 20,8 132 165 21,1 145 178 19,0 25 538 17,3 
367 13,7 5 442 23,6 81 554 22,4 86996 22,4 85 733 21,1 1 208 15,4 

- - 534 25,8 77 18,8 611 24,6 2 865 17,9 313 17,5 
8116,9 55 907 31,l 67 850 23,5 123 757 26,4 320 586 23,5 44226 20,4 

41 , 15,7 12 720 27,8 8 235 20,2 20955 24,2 77 288 20,0 4 410 22,4 
-- - 34 803 27,3 4944 21,0 39 747 26,3 69 b\7 28,2 4873 23,5 
- ,, - 77 22,5 120 19,61 197 20,8 l 494 17,4 37 13,7 
- i - 15 366 26,0 28 303 24,4 43 669 25,0 34314 -23,5 l 148 20,8 
-

1 

- 1l 023 25,1 195 18,l I 11 218 24,9 20420 21,8 5 857 20,1 
-- -

1 
1 284 25,9 195 20,8: 1 479 25,l 3 897 19,1 490 19,5 - - 2 031 29,7 83 24,4 / 2114 29,5 6719 27,8 l 415 27,0 

122 772116,911001 887, 25,912385 631 l 19,6 /3387 518121,115385 688119,31 945261118,l 
143464 13,81 691 049122,512512832 19,0,3203881 19,6 5452328 17,3 675753 17,2 
146849 12,9 565247, 23,6 2592390 19,3'3157637 20,0 6383196 19,2 647542 17,5 

1 ) Ohne Saarland. - 2 ) Aurh mit Beimir-ehung \"Oll Ro.zgen oiler \Veizen. 
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September 1935, aber auf rd. 400 000 t mehr als auf Grund 
einer offenbar zu hoch angesetzten Anbaufläche im Vorjahr 
berechnet wurde. Berücksichtigt man, daß die Vorjahrsernte 
um 620 000 t überschätzt worden ist, so ergibt sich 1935 ein 
tatsächliches :Mehr von rd. 1 Mill. t. 

Durch die endgültige Ernteermittlung wird also das 
bestätigt, was bereits auf Grund der dritten Getreide-

Getreide- und Mehlvorräte in Mühlen 
und Lagerhäusern Ende Januar 1936 

Dio Getreidevorräte der zweiten Hand weisen bei W eizl'n 
eine leichte Zunahme, bei den übrigen Getreidearten eine geringe 
:\bnahme auf. 

An der Bewegung der Gcsamtgetreidevorrätc sind die l'in-
zdnen Getreidearten folgendermaßen beteiligt: Weizen+ 4,1 vII 
(Vormonat + 0,9 vH), Roggen - 0,.3 vH (+ 5,5 vH), Hafer 
- 0,1 vH (+ .3,.3 vH) und Gerste - 12.2 vH (- .3.7 vH). 

Die Weizenvorräte der zweiten Hand lagerten zu t>.3,7 (52,7) 
vH, die Roggenbestände zu 44,7 (4.3,0) vH in Mühlen. Untrr 
den Weizen- und Roggenbeständen befanden sich 34 376 t 
(Jl 509 t) und 13 060 t (16 289 t) verzolltes Auslandsgetreide. 
Die Hafer- und Grrstebestände, die zu 20,8 (22,3) vH und 22,7 
(20,4) vH auf die Mühlen entfielen, enthielten 18 612 t (16 203 t) 
und 688 t (1150 t) verzolltes Auslandsgetreide. Die Vonäte 
an unverzolltem Auslandsgetreide waren Ende Januar 1936 
gegenüber dem Vormonat bei Weizen, Roggen und Gerste etwas 
großer, bei Hafer etwas kleiner. Die Vorräte an Roggenback-
mehl zeigen gegenüber Dezember 1935 mit - 2,4 ( + 23,8) vH 
eine geringe Abnahme. die Vonäte an Weizenbackmehl dagPgen 
mit + 10,6 ( + 21,4) vH eine Zunahme. 

Inlandischer nnd Auslandiseher 
Getreide· und Mehlvorräte i auslandischer Herkunft, Herkunft, 

· M'·hl d L hä I verzollt unverzollt lll u en un ager usern 
1 

--- , -

In 1000 t 
1

_19361-- 1935 __ 19361- 1935 
i Jan. Dez. 1 Nov. 1 Jan. Jan. ! Dez. 1 Nov. 

~-.- ---- 1 1 1 1 

e1zen ... -······--······· 11295,11243,71232,3l'l810,0 5,0 ! 4,1 5,5 
davon: m Muhlen ..... _. 

1 

695,9 655,3 634,9 780,0 4,2 : 3,5 ' 4,3 
in Lagerhau,ern_ _ 599,2 588,4 597,411030,0 0,8 i 0,6: 1,2 

Roggen .................... i1103,51106,71049,511418,8 2,3 1 1,6 10,2 
davon: m :li1uhlen ....... II 493,6 475,8 432,8 606,3 1,6 1,3 1,5 

in Lagerhausern. _ 609,9 630,9 616,7 812,5 0,7 1 0,3 8,7 
Ha!er ........ _.-- ....... 1173,7173,9168,3199,5 1,5· 1,7 1,7 

davon: m Muhlcn..... . 36,1 38,7 36,5 19,0 0,7 1 0,7 0,7 
in Lagerhamern.. 137,6 135,2 131,81 80,5 0,8' 1,0 1,0 

Gerste . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130,2 148,3 154,01 176,7 1,3 i 0,9 0,6 
davon: in Muhlen . . . . . . . 29,6 30,3 31,51 22,2 0,7 i 0,3 0,2 

in Lagerhausern.. 100,6 118,0 122,5 154,5 0,6 !
1 

0 6 , 0,4 
O,'o i \Yeizenb~ek~ehl........ 185,1 167,3 137,7 167,3 0,0 i 0,0 

davon: m Muhlen....... 147,0 130,8 107,8 125,2 0,0 
1
. 0,0 ; 0,0 

in Lagerhauser11.. 38,1 36,Sj 29,91 42,1 0,0 0,0 i 0,0 
Roggenbaekmehl . . . . . 90,4 92,61 74,s!

1

109,2 0,0 1 0,1 0,0 
davon: in iiuhlen . . . . . . . 70,2 73,6I' 59,1 83,6 0,0 0,1 i 0,0 

in Lagerhausern. 20,2 19,0 15,7 25,6 0,0 
1 

0,0 1 0,0 
Die vorgenannten Zahlen umfassen wieder ungelahr 95 vH aller in Muhlen 

und Lagerhausern befindlichen Getreide- und Mehlvorrate. Die bei Mischfutter-
fabriken und anderen industriellen Verbrauchern (Malzereien, Getreidekaffee-
fabriken, Nahrmittelwerken usw.) lagernden Getreidemengen sowie die rollenden 
und sehwimmenden Mengen und die Mehlvorrate der Baeker sind in den Ergeb-
nissen nicht enthalten. · 

Das Ende Januar 1936 in der ersten und zweiten Hand 
lagernde Brotgetreide belief sich einschließlich der vorhandenen 
Mehlvorräte (umgerechnet auf Korn) auf 2,97 Mill. t Weizen 
und 4,09 Mill. t Roggen gegen 3,.'33 Mill. t bzw. 4,05 Mill. t in 
der Vergleichszeit 1935. An Hafer und Gerste waren insgesamt 
.3,08 :Mill. t und 1,16 Mill. t vorhanden, gegen .3,07 Mill. t und 
1,22 Mill. t Ende Januar 1935. Damit waren die Gesamtgetreide-
vonäte beim Brotgetreide mit 7 ,06 Mill. t (7 ,38 Mill. t) um 0,04 
vH und beim Futtergetreide mit 4,24 Mill. t (4,29 Mill. t) um 
0,01 vH niedriger als zur gleichen Zeit des Vorjahres. Im ein-
zelnen zeigen die Gesamtgetreidevorräte gegenüber dem Ver-
gleichsmonat im Vorjahr folgende Entwicklung: 

Brotgetreide insgesamt . . . . . . . . .. 
davon in 1. Hand . . . . . . _ . __ 

in 2. Hand ... , .. _ ... . 
Futtergetreide insgesamt .... _ .. 

davon in 1. Hand . _ .. 
in 2. Hand 

Uetreitle in~ge&amt . . 

Jan. 1936 Jan. 1935 
1000 t 

7 058 7 379 
4 451 3 939 
2 607 3 440 
4241 4294 
3 937 4 018 

304 276 
11299 11673 

Veränderung 
Jan. 1936 

gegen Vorjahr 
in vH 

--0,04 
c O,J.1 

-0,ZJ 
---0,01 
--- 0,02 
- - 0,10 
- 0,0:1 

vorschätzung zu Anfang September angenommen worden 
war, daß mit Einschluß der zu Beginn des Wirt-
schaftsjahres 1935/36 übernommenen Getreidevorräte 
und unter Ber.ücksichtigung der für das nächste Jahr 
erforderlichen Ubergangsmengen die Versorgung Deutsch-
lands durch die diesjährige inländische Ernte sicherge-
stellt ist. 

Die Verarbeitung von Brotgetreide war im Januar 1936 
bei Weizen und Roggen kleiner als im Vormonat. Nach den 
Ergebnissen zu Ende Januar 1936 wurden in den Mühlen mit 
mehr als 3 t Tagesleistungsfähigkeit 332 000 t (397 000 t) Weizen 
und 311 000 t (.320 000 t) Roggen verarbeitet, von denen 1 800 t 
(1 800 t) bzw. 42 600 t (46 200 t) zur Verfütterung bestimmt 
waren. 

Insges,Lmt wurden in den Mühlen über 3 t Tagesleistungs-
fähigkeit seit Beginn des laufenden Getreidewirtschaftsjahres 
(1. 8. Hl35) für die menschliche Ernährung 2 099 862 t Weizen 
und 1 618 689 t Roggen Ycrarbeitet, gegenüber 1 998 5!)2 t 
Weizen und 1 535 506 t Roggen in der gleichen Zeitspanne des 
Vorjahres. Als Futtergetreide wurden im laufenden Getreide-
wirtschaftsjahr bisher !l 926 t (Vorjahr 3 462 t) Weizen und 
239 522 t (164 9HO t) Roggen verarbeitet. Die Verarbeitung 
von Weizen und Roggen für die menschliche Ernährung in den 
Mühlen über 3 t Tagesleistungsfähigkeit war also um 0,05 vH 
und die für tierisrhe Ernährung um 0,48 vH höher als im Vorjahr. 

Anbau von Wintergetreide und Winterölfrüchten 
für das Erntejahr 1936 

Xach den Ergebnissen der im Dezember 1035 durchgeführten 
vorläufigen Erhebung der Wintergetreideflächen*) hat sich im 
Vergleich zu den Schätznngsergebnissen in der gleichen Zeit des 
Vorjahrs der Anbau von Winterroggen und Winterweizen sowie 
der Spelzanbau nur geringfügig vermindert.. An dem Rückgang 
des Anbaus von Winterroggen nm 0,03 vII sind - abgesehen 
von kleineren Gebieten - Ostpreußen, Schleswig-Holstein, 

Anbaußäohen von 
Wintergetreide und 

Winterölfrüchten 
im Dezember 1935 

Winter· Winter-
roggen weizen 

Preußen . . . . . . . . . . . 3 228 1491 1 026 1021 
Ostpreußen- . - .. , 381 3771 81 025 1 
Berlin . . . . . . . .. 1 3 069 1681 
Brandenburg . . . '[ 537 328 76 836 
Pommern .... - - .. , 440 561

1 

69 5911 
Grenzmark Po~en- 1 1 

Westpreußen... 140250, 53711 
Niederschlesien . . . 324 2771 149 103. 
Oberschlesien.. . . . 136 5641 56 1791 
Sachsen ... - .. .. . . 267 107

1 

195 921 
Schleswig-Holstein 103 073 54 274i 
Hannover.. . . . . . . 379 564 85 761 i 
Westfalen........ 196 8281 64 1211 
Hessen-Nassau.... 139 698 69 094[ 
Rheinprovinz..... 177 701 114 5021 Hohenzoller Lornlc 752, 4 156

1 

Bayern , . . .. - . . . . 421 570! 348 363 
Sachsen ........ - . 155 2081 91 369 
Wurttembe1g .... _.. 25 8861 104 286, 
Baden .... _ , . - . - . - 37 215 57 391' 
Thuringen. . . . . . . 64 067 74 782 
Hessen ........... _ 53 704 34 215 
Hamburg . . . . . · 1 6301 660 
Mecklenburg ... :::: - 1 201 8741 58 868 
Oldenburg ....... - .. 1 60 997'1 6 343 
Braunschweig-.... , .. , 23 304 29 823 
Bremen , . . . . . . . . . . . 827 71 
Anhalt ............. , 24011' 17188 
Lippe... _ .. 1 12 ooi 6 968 
Lubeok ......... __ . 

1
, 2 704• 1 158 

Schaumburg-Lipp,'.. 4 072i 2 133 
Saarland .......... -1 13 993 1 7 071 

Deutsches Reich 4 331 21811 866 791 
Dez. 19352).. 4 317 225 1 859 720 

• 1934') .. 1 4 318 100J 1865282 
, 19332). • 4 443 393 1 993 995 

Winter- i 1
1 ' 

spelz Winter- Winter·'1Wmter· 
und gerste : raps rubsen 

Memer1) 
1 

, 

Hektar 
5 660 i292 924127 9411' 

530 165 912 
41 9, -

8470 

20 5651 3 8841 818 
19 768', 1 593 1 282 

346 95 30 
37 558 2 983 194 
7 632 1 476 19 

55 695 4 541 398 
26 066 4 198 2 806 
42 3051 2 722 263 
40 7521 1 134 241 
12 912: 1 794 877 

251 28 680, 3 2751 586 
5 409 741 721 44 
3655 114901 6861 
- 28088 2178 

51 970 2 4611 1 789 
14 065 3 340 1 985 

106 12 4061 1 304 
277 2 149 968 

- - 2351 -

1 331 
1 110 

192 
367 
558 
374 

- - 5 
2
~ cigi1 4 !?i 2 9~i 

13 793: 6041 37 
44; 1 1 -

- -- 5 908! 2911 26 
-- 4741• 142 153 
- 544' 20 -
-- 73( 71 2 - i 467' 102, 14 

75 738 '406 787 48 713115 661 
75 738 406 320 48 611 15 647 
86 348 341 805 ~ 

104 774 315 471 31 613 
1) Auch mit Beimischung von Roggen oder Weizen. - 2) Ohne Saarlanrl. 

*) Die endgulti~e Fe1tstrllung- erfolgt im Mai unter Berlick,iehtigung der 
ausg•wint•rten Ffäcne.n. 
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Hannover, Westfalen, Hessen, Oldenburg, Mecklenburg und 
Braunschweig beteiligt. Von dem Rückgang des Anbaus von 
Winterweizen (0,3 vH) entfallen auf Ostpreußen etwa 20 000 ha, 
auf Pommern etwa 2 000 ha, auf Schleswig-Holstein etwa 
2 000 ha und auf Hannover etwa 3 000 ha. 

Dagegen wurde der Anbau der Wintergerste, die die Einfuhr 
an Futtergerste soweit als möglich überflüssig machen soll, mit 
etwa 406 000 ha um 65 000 ha oder 18,9 vH erheblich ausgedehnt. 
An dieser Anbauerweiterung sind außer Hessen und einigen 
kleineren Ländern alle Gebiete beteiligt. Die Ausdehnung des 
Wintergersteanbaus ist besonders begrüßenswert. Die Winter-
gerste gewährleistet sichere und verhältnismäßig hohe Erträge, 
sie ermöglicht in den Betrieben eine günstige Arbeitsverteilung 
und einen ausgedehnten landwirtschaftlichen Zwischenfrucht-
anbau. 

Der Raps- und Rübsenanbau ist ebenfalls mit etwa 64 000 ha 
um etwa 12 000 ha = 24 v H ausg~dehnt worden. An dieser 
Anbauerweiterung sind - abgesehen von Ostpreußen, wo sich 
der Anbau um 800 ha verringerte - alle Gebiete beteiligt. Be-
merkenswert ist die beträchtliche Vermehrung des Rapsanbaus in 
Bayern um 3 000 ha, in Sachsen und Mecklenburg um je 1400 ha 
und in Schleswig-Holstein um 1 000 ha. Diese Gebiete sind 
allein mit etwa 50 vH an der Zunahme der Raps- und Rübsen-
anbaufläche beteiligt. Die Verdichtung des Anbaus gerade in 
diesen Gebieten muß als besonders günstig bezeichnet werden, 
da der Raps dort sehr gute Wachstumsbedingungen vorfindet 
und infolge der zahlenmäßig geringeren tierischen Schädlinge 
(Rapsglanzkäfer) im ozeanischen und im Höhenklima ver-
hältnismäßig ertragssicher ist, was auch durch die Ernteergebnisse 
des Vorjahrs bestätigt wird. 

Der Anbau landwirtschaftlicher Zwischenfrüchte im Erntejahr 1935 
Die Versorgung des Rindviehs, insbesondere der Milchkühe, 

mit eiweißreichen Futtermitteln der heimischen Scholle steht 
mit im Vordergrund der agrarpolitischen Maßnahmen der Reichs-
regierung. Ein Weg zu diesem Ziel ist der Anbau landwirtschaft-
licher Zwischenfrüchte. Um eine Vorstellung über den Anbau 
landwirtschaftlicher Zwischenfrüchte zu erhalten, wurde im 
gesamten Reichsgebiet im Anschluß an die Bodenbenutzungs-
erhebung von 1935 betriebsweise unter Heranziehung aller Be-
triebe mit 0,5 ha und mehr Gesamtbetriebsfläche eine Erhebung 
durchgeführt. 

Im Jahre 1935 sind auf insgesamt 2,64 Mill. ha, d. h. etwa 
14 vH des Ackerlandes, Zwischenfrüchte angebaut worden. 
Allerdings ist hierbei der Anbau von Stoppelklee (Rotklee, Klee-
gras und gemischter Anbau von Klee) mit 1,34 Mill. ha einbe-
zogen. Betriebswirtschaftlich wird der Stoppelklee im allge-
meinen nicht dem Zwischenfruchtanbau zugerechnet. Jedoch 
liefert dieser in der Regel als Untersaat im Getreide gebaute 
Klee vielfach eine beträchtliche Ernte an Grünfutter oder Heu 
oder eine Weidenutzung im Herbst. Es werden somit ähnlich 
wie bei den Zwischenfrüchten im engeren Sinne zwei Ernten 
in einem Jahr erzielt. Im statistischen Sinn ist der Stoppel-
klee somit zum landwirtschaftlichen Zwischenfruchtbau zu 
rechnen. 

Anbau von Zwischenfriichten zur Futtergewinnung 
193S 

•" 

Vom gesamten Ackerland ' _ 
, wurden mit Zwischenfrüchten bebaut; 
c:::J unter 2 vH 1111114 bis unter 6 vH 
Wlll 2 bis" 4 n IFJ'A 6 " " 8 n 

- 8 vH und mehlY 
Re1chs<furc/Jschn11t:4,9.J YH 

Für die Beurteilung der Versorgungslage spielt der Stoppel-
klee wegen seines großen Umfanges eine maßgebende Rolle. 
Infolge seines verhältnismäßig hohen Eiweißgehaltes und seiner 
leichten Verdaulichkeit ist er sowohl in getrocknetem als auch 
in frischem Zustand ein wertvolles Futtermittel. Sein Standort 
in den einzelnen Gebieten des Reichs deckt sich mit den Klee-
baugebieten. Sehr verbreitet ist der Stoppelkleeanbau in Ost-
preußen mit 211 000 ha und in Bayern mit 246 000 ha; in diesen 
beiden Gebieten liegen 34 vH der insgesamt ermittelten Anbau-
fläche an Stoppelklee. In erheblichem Abstand folgen Pommern 
und Niederschlesien mit rd. 93 000 ha und 88 000 ha, ferner 
Sachsen mit rd. 84 000 ha und Mecklenburg mit 64 000 ha. 

Der Anbau von Stoppelrüben, die die zweitgrößte Fläche 
einnehmen, wurde insgesamt auf 341 000 ha ermittelt. Ver-

gleichsweise sei erwähnt, daß der Kohlrübenanbau als Haupt-
frucht im Jahre 1935 231 000 ha, der Zuckerrübenanbau 373 000 
ha und der Anbau an Futterrüben 853 000 ha betrug. Im Osten 
und Norden des Reiches ist der Stoppelrübenanbau nicht von 
erheblicher Bedeutung. Die verhältnismäßig starke Verdichtung 
des Anbaus im Süden und Westen des Reiches hängt insbesondere 
mit den Klimaverhältnissen zusammen; die Stoppelrübe braucht 
eine relativ lange Vegetationsperiode. Verhältnismäßig am 
stärksten ist der Anbau an Stoppelrüben in Baden mit 7,09 vH, 
Westfalen mit 4,88 vH, Oldenburg mit 4,65 vH und Hannover 
mit 4,5 vH des Ackerlandes. In Hannover ist der Anbau an 
Stoppelrüben mit rd. 55 000 ha um 6 280 ha größer als der 
Runkelrübenanbau. Stoppelrüben und Steckrüben bilden dort 
eine wertvolle Ergänzung der Runkelrüben. 

In Anbetracht der maßgeblichen Bedeutung der Stoppel-
rüben für die Futterversorgung wurde 1935 zum erstenmal der 
Versuch gemacht, die Erntemengen zu ermitteln. Im Reichs-
gebiet wurden insgesamt 4,33 Mill. t festgestellt; das entspricht 
etwa der Hälfte der Kohlrübenernte und etwa 12 vH der ge-
samten Futterrübenernte von 1935. In den einzelnen Gebieten 
des Reiches waren die Erntemengen entsprechend der unter-
schiedlichen Anbauflächen und Hektarerträge verschieden groß. 
Mit 834 000 t steht Hannover an erster Stelle, dann folgen Bayern 
mit 746 000 t, Westfalen mit 593 000 t, Baden mit 466 000 t 
und die Rheinprovinz mit 455 000 t. Der Durchschnittsertrag 
im Reichsgebiet stellt sich auf 127,2 dz je ha. 

Den dritten Platz unter den landwirtschaftlichen Zwischen-
früchten nimmt mit 273 000 ha die Serradella ein. Von dieser 
Fläche wird allerdings der größte Teil, 151 000 ha, untergepflügt, 
und nur die Erträge von 122 000 ha dienen als Viehfutter. Der 
verhältnismäßig große Anteil der zur Gründüngung unterge-
pflügten Serradellaflächen ist darauf zurückzuführen, daß die 
Serradella im Ertrag unsicher ist und man den Viehbesatz nicht 
auf einer unsicheren Futterbasis aufbaut. Ist die Ernte gut 
ausgefallen, so wird ein entsprechend größerer Teil untergepflügt 
und so eine zweckmäßige Verwertung der Grünmasse erzielt. 
Eine erhebliche Verdichtung <les Anbaus von Serradella entfällt 
auf Gebiete mit vorwiegend leichtem Boden, wie Brandenburg, 
Pommern und Hannover. Dort wurde mit 141 000 ha mehr als 
die Hälfte der im gesamten Reichsgebiet vorhandenen Serradella-
fläche festgestellt. Während aber in Pommern und Brandenburg 
die zur Gründüngung bestimmten Flächen nur wenig mehr als die 
der Futtergewinnung dienenden Flächen ausmachen, beträgt die 
untergepflügte Fläche in Hannover mehr als das Vierfache der 
Futterfläche. 

Weit geringer sind die Anbauflächen der übrigen Zwischen-
früchte. Auf 109000ha wurde Inkarnatklee, auch mit Bei-
mischung von Gräsern, angebaut. Der Anbau dieser Zwischen-
frucht verteilt sich ziemlich gleichmäßig auf das gesamte Reichs-
gebiet. Lediglich in Schlesien und in der Rheinprovinz ist eine 
Anbauverdichtung erkennbar. Als Futter spielt der Zwischen-
fruchtbau von Hülsenfrüchten in Reinsaat mit 88 000 ha, von 
Hülsenfruchtgemenge und Mischfrucht mit über 78000 ha, 
ferner der Spörgel mit 42 000 ha, der Senf mit 39 000 ha und 
das Winterhülsenfruchtgemenge mit 32 000 ha (Zottelwicke 
mit Roggen usw.) noch eine erhebliche Rolle. Als Zwischenfrucht 
zum Unterpflügen kommt neben der Serradella, die an erster 
Stelle steht, der Lupine mit 96 000 ha Bedeutung zu. Eine 
verhaltnismäßig starke Verdichtung des Anbaus ist auf den 
leichten Böden Brandenburgs und Schlesiens erkennbar. Neben 
der Verbesserung des Nährstoffhaushalts im Boden dient die 
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Zwischenfrüchte zur Futtergewinnung Zwischenfrüchte zum Unterpflügen 

Anderej Hülsen-
Win-

AnderelHülsen-
Sonstige Zwi-

Anbau Fut- terhül- Grlln- Stop- Son- sehen· 
Sp6r- In- stige Zwi-

landwlrtschaft- Stoppel- Serra- Lu- Hülsen- frucht- ter- sen- futter- pel- Stop- Serra- Lu- Hillsen- frucht- sehen- früchte 
llcher klee1} della pinen früchte 

Senf gel kohl 
frucht- karnat- Win· rüben pel- pinen ge· Senf ins-gemenge ll) ge- klee'} ter- frlich- della früchte menge früchte 

Zwlschenfrllehte '} '} '} menge roggen •) te'} '} '} gesamt 
•) 

Hektar 

Preußen , .. , ........ 1 787 698 113 931 2458 53 184 43627 11 969134 354 8 477 22839 86581 14662 198 083 37204 135 945 84535 24 445116 491 17279 "i 1 708165 
Ostpreußen .....•• 211 485 15 398 202 2 307 2 859 541 152 135 819 42 171 1 055 91 7 460 3 213 145 69 331 541 247 016 
Berlin ............ 16 38 3 3 28 5 2 10 48 4 19 19 25 60 112 - - 2 398 
Brandenburg ...... 37 883 20969 549 3 015 4176 2 514 5247 542 2 753 10486 1 857 14140 6586 25367 21 314 1 974 2 247 3 175 1886 166680 
Pommern ......... 93 355 27030 351 

1 9111 
3 273 2 381 826 455 5 4741 6 874 1104 3 186 4253 35354 8951 891 943 2587 1 17! 200377 

Grenzmark 
Posen-Westpr .. , , 12 280 13 996 125 312 708 562 71 102 640 2 719 280 1189 1 000 8962 4726 157 185 507 215 48736 

Niederschlesien ...• 88163 11 379 368 5 968 9 715 2 219 5 163 578 5 988125 682 3 694 33646 8 174 4 931 16767 2 549 3 368 1204 2262 231 818 
Oberschlesien, , , ... 38 969 5 689 152 1 843 2 295 217 964 237 987 14 306 720 6 014 1 675 3 075 11 082 682 1 002 289 1 055 91253 
Sachsen .......... 38 047 6 968 174 5 617 6 580 500 1 739 352 1 910 4 149 2 118 8 774 2 510 13 871 6340 4424 4363 547 160, 110 590 
Schleswig-Holstein. 62302 3 173 41 866 1 011 489 1 971 733 872 1 843 89 4 932 1 507 7 019 611 197 223 4 540 345 92764 
Hannover ......•.. 49523 6 143 258 12 556 6272 313 8 291 2 814 900 5 076 789 54 616 6 083 25 695 8 944 7 693 2 687 3 235 3 416 205 304 
Westfalen.,,,.,, .. 45 996 2 607 145 15 017 3 041 156 8636 686 762 2 363 797 36023 562 3 217 2 059 4330 665 303 512 127 877 
Hessen-Nassau .... 41 304 123 29 2 452 2 009 1 589 44 160 711 1 403 1 061 5 605 1164 132 116 1 037 413 293 278 59923 
Rheinprovinz, , , , .. 64472 413 59 1256 1 634 479 1248 1 673 956 11 628 1 941 28 851 3 567 802 299 365 325 246 

:, 
121 284 

Hohenzoll. Lande „ 3 903 5 2 61 26 4 - - 19 6 22 33 7 - 1 1 1 20 4 145 
Bayern ..... , , . , ... 246272 656 167 11 156 10749 . 19689 595 1 9641 2 859 6026 2 801 73 344 11 802 331 1 912 l703 976 1 552 395 574 
Sachsen ............ 83 514 903 92 5 8021 9383 1 320 5 191 659 1 743 4 921 3652 II 410 3 631 293 683 588 543 333 95 135 615 
Württemberg ........ 56 694 103 20 4422 4637 1 9511 40 156 517 280 1 217 5 546 621 92 14 647 296 450 237 77940 
Baden .............. 27 709 28 10 1 720 1 100 1 309 13 81 289 2 449 1 920 33 331 2 895 10 8 461 169 281 273 74056 
Thüringen .. , ....... 31 650 108 43 1 418 1 983 1 278 113 67 1 059 631 1 437 872 1 101 92 99 172 206 188 582 43 099 
Hessen ............. 18 950 108 11 3 372 1 231 604 28 153 759 1 320 503 3 254 1 612 30 169 1 924 535 1541 12 34 841 
Hamburg .... , , , .... 449 18 1 9 6 - 5 7 7 12 1 82 1 59 26 - 2 685 
Mecklenburg ........ 64 001 3 039 120 947 1 731 756 1 336 243 862 3 958 157 2664 1687 7 986 4 099 445 321 1 7081 6~ 96667 
Oldenburg , .... , , ... 7 406 1 139 60 8991 939 65 613 1 201 157 583 124 8562 880 3632 3 755 180 117 201 30 593 
Braunschweig ....... 6 018 113 19 2 223 1284 44 43 61 149 

75!1 
81 680 217 675 375 2 293 669 85 225 16 012 

Bremen ............. 28 6 - 31· 20 2 
251 

36 12 96 12 5 5 2 6 ,ll 1 300 
Anhalt ............. 2 434 1204 2 450 757 34 71 57 250 451 276 1 409 408 1 610 607 223 398 112 10775 
Lippe .............. 3 865 118 3 1 953 475 88 26 86 67 229 13 753 163 68 14 668 155 147 91 8982 
Lübeck ............. 1270 32 - 15 

471 
1 

_2:1 
5 JI 491 - 110 

651 
28 35 39 4 26 2 1 758 

Schaumburg-Lippe .•. 675 2 19 523 161 
1~/ 

18 99 8 234 18 5 7 90 24 34 9 1 935 
Saarland ........... , 3 021 61 4 94 64 1211 272 89 322 56 38 8 144 18 II 7 4 488 ' 
Deutsch. Reich 1935*) 13416541121 569/3 029/ 88 218/ 78 194139 125142 481113 3921317211108623/ 26 953/340 752162 3731150 899196 3511 34 024! 20 9301 22 4701 18 7271 2641485 

• , 1927*) . 121792 . ')17557 10)25227[ 8753[22244 . . . , 156839 . 12466011027811 24477 16093 3769 11)44062 
*) Beim Vergleich der Ergebnisse von 1935 mit denen von 1927 ist zu bertlcksichtigen, daß 1935 das betriebsweise Verfahren und 1927 das gemeindeweise Schatzungsverfahren 

angewandt worden ist. - 1 ) Rotklee, Kleegras, gemischter Anbau von Klee. - ') In Reinsaat; z. B. Wicken, Erbsen, Peluschken. - ') Z. B. Bohnen, Sommerwicken, Pe-
luschken im Gemenge; außerdem Menggetreide und Mischfrucht. - ') Feldkohl, Kuhkohl, Markstammkohl. - ') Z.B. Zotte1wicken und Roggen. - ') Auch mit Beimischung 
von Grasern und Hillsenfrilchten. - ') Weiße Ruhen (Wasserrilben) und Steckruben. - ') Z.B. Mais, Sonnenblumen, Raps und Rubsen. - ') Nur Wicken. - 10) Einschl. der 
Mischfrucht und des Menggetreides zum Untorpfiilgen. - 11) Hafer, Runkelrilben, sonstige Handelsgewachse und sonstige Futterpflanzen. - 12) Knörich und Knehl. 

Lupine auch der Verbesserung der Wasserverhältnisse für die 
Nachfrucht. 

Im Reichsgebiet sind, wie eingangs erwähnt, insgesamt auf 
2,6 Mill. ha Zwischenfrüchte angebaut worden. Diese Zahl ist 
mit den Ergebnissen des Jahres 1927, in dem zuletzt der Zwischen-
fruchtanbau festgestellt wurde, nicht zu vergleichen, da seiner-
zeit der Stoppelklee nicht erfaßt worden ist. Außerdem ist zu 
berücksichtigen, daß 1935 das betriebsweise Erhebungsverfahren 
und 1927 das gemeindeweise Schätzungsverfahren angewandt 
wurde. Ohne Berücksichtigung des Stoppelkleeanbaus sind 1935 
insgesamt 1,3 Mill. ha Zwischenfrüchte angebaut worden, etwa 
500 000 ha mehr als 1927; da von wurden 956 000 ha, d. h. rd. 
75 vH zur Futtergewinnung angebaut gegen 378 000 ha im 
Jahre 1927, das bedeutet etwa 578 000 ha mehr. Der landwirt-
schaftliche Zv,ischenfruchtanbau hat also gegen 1927 insgesamt 
erheblich zugenommen. Wenn auch eine Zunahme infolge des 
zuverlässigeren Ermittlungsverfahrens zu erwarten war, so 
dürfte diese große Anbauerweiterung aber doch zum größten 
Teil auf eine tatsächliche Ausdehnung des landwirtschaftlichen 
Zwischenfruchtanbaus zurückzuführen sein. Die Verwertung der 
Zwischenfrüchte hat sich gleichzeitig erheblich geändert. Die 
Verfütterung der Zwischenfrüchte steht 1935 im Vordergrund. 
Die Zwischenfruchtanbaufläche zur Futtergewinnung hat sich 
gegen 1927 mehr als verdoppelt, dagegen haben sich die Zwischen-
früchte zum Unterpflügen gegen 1927 vermindert. Es ist also 
1935 gegen 1927 eine mehr haushälterische Verwendung der 
Zwischenfrüchte festzustellen. 

Der Anbau von Futterpflanzen 
zur Samengewinnung 1935 

Im Anschluß an die Bodenbenutzungserhebung von 1935 wurde zugleich 
mit der Ermittlung der land,.,irtschaltlichen Zwischenfrüchte der Samenanbau 
der Futterpflanzen festgestellt. Die Erhebung selbst wurde auf Grund von 
Betriebsangaben aller Betriebe mit einer Gesamtbetriebsflache von 0,5 J.a an 
durchgefuhrt. 

Im Reichsgebiet wurden im Erntejahr 1935 zur Samen-
gewinnung 42 670 ha Rotklee, 1160 ha Weißklee, 2 290 ha 
Schwedenklee, 2 850 ha Inkarnatklee, 1 300 ha Gelbklee, 6 280 ha 
Luzerne und 4 670 ha Gräser angebaut. 

Der Rotkleeanbau zur Samengewinnung ist vor allem in Ost-
preußen, Niederschlesien, Oberschlesien und in Bayern von er-
heblicher Bedeutung. Auf diese vier Gebiete entfallen etwa 70 vH 
der gesamten Rotkleefläche zur Samengewinnung. Der Gelb-
klee, der Weißklee und alle übrigen Kleearten weisen dagegen 
eine gleichmäßigere Verteilung auf. Der Samenanbau von 
Schwedenklee erfolgt vor allem in Ostpreußen, von Inkarnatklee 
in Oberschlesien, von Luzerne in Bayern und von Gräsern in 
Brandenburg. 

Anbau von 
Futterpflanzen 

zur Samen ... 
gewlnnung 

Im Jahre 1935 

!1::-/:;!~-jl :::;;; 1 fü: :1' ~:~:-/ tfü.l ;1~ 1 s:;:;;,.11 i~-
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Sachsen • .. .. .. .. . 1 1081 3! 29 35 0 22 64 284 1 545 
Wurttemberg ...... : 2 8271 231 1

6
91 5 40 33 1931 19 3 159 
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Hamburg . , ....... , - - 1 1 1 
Meeklenburg ...... ! 363 4' 91 38 0 21 22 802 1 259 
Oldenburg ........ , 113 1-1 1

1 

2 27 143 
Braunschweig . . . . . 2 _ o
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Bremen.. .. .. .. .. . - ! - 6 6 
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1 
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Gegenüber dem Jahre 1927, für das die letzten Vergleichs-

zahlen vorliegen, ist bei allen Futterpflanzen, insbesondere bei 
der Luzerne, eine erhebliche Erweiterung des Anbaus zur Samen-
gewinnung festzustellen. Wenn auch bei der Beurteilung dieser 
Zahlen zu berücksichtigen ist, daß 1935 das betriebsweise Er-
hebungsverfahren und 1927 das gemeindeweise Schätzungsver-
fahren angewandt worden ist, dürften die Unterschiede gegen 
1927 doch größtenteils auf tatsächliche Anbauerweiterungen 
zurückzuführen sein. 

Die Gemüseernte in den 
Hauptgemüsegebieten 1935 

Der Ausfall der Gemüseernte 1935, der nunmehr für sämtliche 
Gemüsearten zu übersehen ist1), wird im allgemeinen als zu-
friedenstellend beurteilt. Wenn auch zunächst die ungünstigen 

1 ) Für die Wintergemüsearten Grünkohl, Winterspinat und Feldsalat sind 
die vorliegenden Erträge noch als vorlanflge Schätzungen zn betrachten, da 
sich die Ernten dieser Gemüsearten noch bis in das Frühjahr 1936 erstrecken. 

Die Gemüseernte in den Haupt- \ , . Wir· 1 Blu-gemüsegebleten 1935 

1 

V. eiß- Rot- sing- men- Kohl-
Durchschnittserträge kohl kohl rabi 

Doppelzentner je Hektar kohl kohl 

Preußen ....................... · 1374,6 229,4 205,3 212,4 154,0 
Brandenburg und Berlin . . . . . . . 309,3 197,2 166,0 200,5 173,6 
Niederschlesien •.............. · \ 211,3 166,5 267,2 105,6 131,1 
Provinz Sachsen . . . . . . . . . . . . . . 278,0 153,4 163,l 241,5 153,8 
Hannover•Stidost. ............. , 375, 9 257,7 221,1 174,5 149,0 
Hannover-Nordwest n. Schleswig-1 

Holstein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500,3 276,8 258,l 278,1 150,6 
Rheinprovinz und Hessen-Nassau 332,5 207,5 216,5 119,1 129,4 

Bayern......... . . . . . . . . . . . . . . . . 149,4 133,7 162,l 94,1 116,8 
Oberbayern ................... 292,4 144,0 128,2 100,0 125,0 
Niederbayern ................. 181,6 77,5 58,l - 27,6 
Oberpfalz .................... 66,0 54,4 61,5 45,0 90,0 
Pfalz ........................ 194,7 183,6 188,7 89,9 141,l 
Oberfranken .................. 107,8 90,6 176,8 22,1 113,4 
Mittelfranken ...... •••••••••• 1 151,5 113,5 166,8 121,3 50,1 
Unterfranken ................. : 187,0 99,l 132,9 92,6 129,l 
Schwaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205, 9 140,7 193,3 157,7 188,6 

Sachsen •....................... , 265,6 226,3 202,4 138,6 236,5 
Zittau .... : ................. -1112,5 - - 130,0 165,0 
Dresden-Meißen •.............. 307,7 246,7 236,0 162,2 227,9 
Leipzig· Borna ................. , 252,3 182,l 169,6 163,l 225,5 
Dbbeln·Oschatz-Rochlitz ....... i 291,0 251,0 213,8 138,8 295,6 

Württemberg ................... 284,1 215,7 150,3 93,l 172,2 
Ehern. Neckarkreis ............. 276,l 183,3 114,0 90,71172,9 • Schwarzwaldkreis ....... 354,9 331,1 235,7 86,3 201,4 . Jagstkreis •••.......... 155,0 165,0 100,0 60,0 100,0 . Donankreis •............ 330,9 320,0 260,0 132,9 117,0 

Baden .......................... 259,5 123,9 134,2 93,0 129,4 
Ldk.· Bez. Konstanz ........... 200,0 156,7 120,0 67,9 85,4 . Freiburt •........... 318,3 205,4 130,7 122,l 266,7 . Karlsru e ........... 159,8 131,8 160,9 95,7 145,6 . Mannheim ........... 160,5 85,7 126,7 102,l 100,0 

Thilringen ...................... 343,8 225,0 208,2 94,9 125,1 
Hessen ..................... , ... 226,1 193,8 240,l 163,2 143,6 

Prov. Starkenburg •............ 219,3 200,7 248,1 138,0 148,1 
• Rheinhessen ............. 271,8 181,7 231,3 177,0 130,0 

Hamburg •...................... 470,6 307,6 303,8 417,0 335,5 
Mecklenburg •................... 321,0 245,0 199,2 96,0 114,4 
Oldenburg ...................... 243,4 186,7 162,0 126,4 127,5 

Landesteil Oldenburg .......... 224,1 200,0 187,5 120,0 145,0 , Lübeck ............. 275,6 180,0 145,0 130,0 110,0 
Braunschweig . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 306, 7 231,5 270,0 142,2 146,3 
Anhalt ......................... 1 224,5 136,0 148,0 67,7 112,8 
Ltibeck ....................... · I 268,1 204,3 195,3 146,7 136,6 

Deutsches Reich! 266,1 215,4 201,0 1193,0 155,7 
1934 295,2 203,9 201,4 160,4 147,4 
1933 341,6 255,2 211,5 200,7 190,3 

Milchanlieferung und Milchverwertung 
im Dezember 1935 

Grüne 
Ptlilck· 
erbsen 
(Schoten) 

70,6 
63,3 
68,6 
77,0 
70,5 

71,3 
46,7 
44,8 
65,0 -
-
45,0 
20,0 
41,0 
45,4 -
46,3 
-
47,1 
49,3 
42,5 
71,6 
59,4 

116,7 
30,0 

100,0 
51,1 
46,3 
36,7 
47,7 
57,4 
44,0 
43,7 
36,0 
60,0 

105,0 
54,8 
55,l 
60,0 
55,0 
76,6 
72,0 
51,8 
68,7 
34,8 
77,3 

Die Milchanlieferung an die Berichtsmolkereien war im 
Dezember 1935 ebenso groß wie im November, während in 
früheren Jahren vom November zum Dezember regelmäßig eine 
geringe Steigerung (durchschnittlich um 1,8 vH) eingetreten ist. 
Eine stärkere Abnahme der Milchanlieferung ergab sich außer in 
den süddeutschen Ländern in Oberschlesien, Hannover, West-
falen und der Rheinprovinz. Dagegen stieg die Milchanlieferung 
bereits stark in Brandenburg, Pommern, der Grenzmark Posen-

Witterungseinflüsse während der Hauptwachstumsperiode -
Fröste im Mai und Trockenheit im Juni und Juli - die Ent-
wicklung der Kulturen nachteilig beeinflußten, so trat doch im 
Spätsommer infolge der häufigeren Niederschläge eine Besserung 
ein. Hierdurch erklärt es sich, daß die Erträge der späten Ge-
müsearten besser ausfielen, als die der frühen. Das trifft besonders 
für den späten Kohl und für Mohrrüben zu, deren Erträge nament-
lich in den Gemüsegebieten Hannover-Nordwest und Schleswig-
Holstein recht günstig ausfielen und die Erträge der beiden 
Vorjahre übertreffen. In Mittel- und Süddeutschland, wo die 
Niederschlagsverhältnisse nicht so günstig waren, liegen die 
Erträge der späten Gemüsearten im allgemeinen niedriger als 
im Vorjahr. 

Die Tomatenernte war in Mittel- und Süddeutschland in-
folge der guten Wachstumsbedingungen während der Reifezeit 
bedeutend höher als im Nordwesten des Reichs. Die Entwicklung 
der Zwiebeln war während des ganzen Jahres verhältnismäßig 
günstig, so daß der bessere Ausfall der Zwiebelernte durchaus 
zu erwarten war. 

Krankheiten und Schädlinge, die über das Maß des Nor-
malen l1inausgehen, wurden im Jahre 1935 nicht festgestellt. 

Grüne 1 Möh-Pflückbohncn 

I 
Gur- Toma·I S 1 Rha- Zwie- Spar· ren, Seile· Meer· 

Stangen·\ Busch- ken 
t a at cn 

1 
barber beln gel Ka· rie rettich 

bohnen bohnen, 1 
rotten 

96,l 67,8 114,0 1 209,3 129,l 1287,4 216,2 24,9 284,81180,6 58,l 
147,0 63,9 138,6 159,6 107,2 233,9 131,4 26,1 255,6 171,8 52,7 
130,0 47,9 112,6 182,7 131,9 166,4 178,2 39,7 175,7 113,8 64,0 
82,0 59,7 97,8 261,5 91,7 195,7 235,0 26,8 271,9 185,6 90,0 

119,3 70,5 102,1 221,1 83,3 343,0 154,2 19,9 343,4 174,0 -
106,7 91,1 187,6 190,6 183,3 556,3 211,6 31,8 534,6 187,2 62,1 
89,l 66,2 113,0 253,7 140,1 273,4 148,9 34,8 230,7 204,7 52,3 
86,0 59,7 136,9 211,8 92,3 232,0 210,2 25,7 280,4 151,0 33,7 

125,0 105,0 150,0 187,5 140,0 250,0 - 29,8 200,0 150,0 -- - - - 77,8 - 83,0 - 203,3 85,8 -
100,0 125,0 162,5 150,0 50,0 - 225,0 - 225,0 50,0 -
83,2 56,8 146,9 213,9 79,8 292,2 227,5 28,0 329,5 186,1 -
72,1 50,9 254,8 250,0 34,4 162,5 166,3 26,0 293,l 193,8 35,9 
89,0 82,8 202,2 272,5 95,5 159,4 109,8 24,3 152,7 132,6 27,1 
71,2 39,l 119,6 205,6 99,0 275,0 123,6 24,2 227,3 134,7 -
75,0 70,0 - 150,0 116,0 140,0 195,0 - 305,3 149,1 -
95,5 74,5 153,5 289,0 172,l 262,6 223,1 34,6 308,2 189,6 -
- - - - 100,0 235,0 270,0 - 185,0 140,0 -
90,4 78,3 184,5 289,l 190,6 271,3 190,6 34,6 328,8 199,8 -
88,3 68,3 121,0 244,2 177,0 244,6 226,7 - 280,5 180,3 -

112,5 74,0 - 385,0 160,0 281,3 248,7 - 342,5 203,8 -
110,5 74,0 102,4 255,0 41,5 122,2 142,5 60,0 216,0 151,4 41,3 
124,4 82,5 112,5 263,0 40,7 98,3 134,1 60,0 209,2 126,2 41,3 
67,5 50,0 125,0 325,0 27,2 300,0 148,3 - 244,4 266,7 -· 

100,0 60,0 - 70,0 46,7 300,0 71,7 - 142,5 170,0 -
150,0 91,7 80,0 291,7 62,2 210,0 286,0 - 308,3 230,0 -
80,2 71,1 87,9 390,6 129,2 295,6 149,1 28,2 195,8 176,2 35,5 

102,0 100,0 175,0 462,5 63,5 150,0 92,0 28,l 149,6 112,5 60,0 
53,0 43,0 90,0 403,3 136,7 500,0 162,5 28,0 121,2 260,8 50,0 
88,l 58,l 96,0 413,9 205,4 252,9 145,4 28,1 273,4 194,0 24,3 
87,4 73,2 73,0 338,6 116,0 322,2 296,9 28,3 200,0 166,7 25,0 
78,0 73,0 141,0 263,0 98,5 105,9 147,7 14,3 275,6 130,8 -
86,9 57,2 169,9 231,9 108,8 163,7 146,0 33,6 180,1 142,2 40,7 
85,0 48,6 195,7 242,2 89,0 163,9 166,9 33,3 182,9 123,0 55,0 
90,0 60,0 118,3 211,4 120,0 163,3 129,4 31,6 175,6 155,0 12,0 

147,8 104,0 335,2 332,3 228,4 391,0 193,4 111,5 403,8 292,0 48,7 
103,0 73,0 154,0 141,0 116,3 322,l 160,0 26,4 220,4 196,8 -
62,5 46,3 125,0 145,0 85,0 160,0 181,3 30,0 152,l 156,0 -
65,0 50,0 - 140,0 - - 175,0 25,0 162,5 120,0 -
60,0 45,0 125,0 150,0 85,0 160,0 194,0 30,0 150,0 174,0 -· 

100,8 73,l 115,6 191,8 168,l 169,6 182,9 24,0 340,l 179,8 70,4 
68,0 46,0 Im~ 220,0 142,9 218,8 203,6 30,0 220,l 121,9 60,3 
- - "'·' t "'·' 1- 164,2 - 207,8 

'"·'t 
-

96,2 68,6 130,7 241,4 119,6 284,9 210,2 28,3 281,5 183,7 40,4 
65,4 168,9 278,3 124,3 - 193,2 27,4 248,5 183,l 49,3 
80,4 134,1 296,7 161,6 - 249,7 23,3 265,l 163,3 50,3 

Westpreußen, sowie in den Ländern Sachsen, Thüringen, Mecklen-
burg und Anhalt. 

Der Frischmilchabsatz hat vom November zum De-
zember 1935 im Reichsdurchschnitt um 1,3 vH abgenommen. 
Erheblich stärker als im Reichsdurchschnitt war die Absatz-
verminderung in Schleswig-Holstein, Hannover, Mecklenburg, 
Lippe und den Hansestädten. Eine beträchtliche Zunahme 
meld,m die Berichtsmolkereien in Oberschlesien, Schwaben und 
Anhalt. Der Absatz von Vollmilch in Flaschen ist gegen-
über dem Vormonat um 1,1 vH gesunken (Veränderung vom 
November zum Dezember im Durchschnitt 1931/34 = 3 vH). 
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Mit dem Rückgang des Frischmilchverbrauchs bei gleich-
bleibender Milchanlieferung stieg die Menge der verarbeiteten 
Vollmilch um 0,8 vH, das ist etwas schwächer als jahreszeit-
üblich (Zunahme im Durchschnitt der letzten 4 Jahre= 2,5 vH). 

Die Erzeugung von Molkereibutter hat sich gegen den 
Vormonat im Reichsdurchschnitt ebenfalls um 0,8 vH erhöht, 
im Durchschnitt der letzten 4 Jahre betrug die Zunahme 2,1 vH. 
Besonders stark stieg die Erzeugung in Ostpreußen, Branden-
burg, der Grenzmark Posen-Westpreußen, Sachsen (Land), 
Thüringen und Mecklenburg. Die Herstellung von Hart-
käse nahm um 5,3 vH ab, die von Weichkäse dagegen um 
1,4 vH zu,während sich im Durchschnitt der letzten 4 Jahre eine 
Vergrößerung der Erzeugung an Hartkäse um 5,8 vH und eine 
Abnahme an Weichkäse um 9,5 vH ergab. Diese Verschiebung 
der Erzeugung beim Käse und die Vermehrung bei der Butter 
ist auf die Bestrebungen zurückzuführen, die Butterknappheit 
in dieser Zeit zu beheben. Der Absatz von Hartkäse war 
um 10,8vH, der Absatz von Weichkäse um 3,6vH kleiner 
als im Vormonat. 

Im Vergleich zu Dezember 1934 war die tägliche Milch-
anlieferung an die Berichtsmolkereien im Dezember 1935 im 
Reichsdurchschnitt wieder wie in den drei letzten Monaten um 
rd. 10 vH größer. An Frischmilch wurden im ganzen 13,8 vH, 
an Milch in Flaschen 26,6 vH mehr abgesetzt. Die Voll-
milchverarbeitung in den Berichtsmolkereien überstieg im 
Reichsdurchschnitt um 7,8 vH, die Herstellung von Molkerei-
butter um 14,4vH die im gleichen Monat des Vorjahrs. Unter 
Zugrundelegung der Dezemberzahlen für 1931 ( = 100) hat sich 
die Buttererzeugung wie folgt entwickelt: 

Dezember 1932....... 114,0 
1933....... 119,0 

Dezember 1934 . . . . . . . 130,8 
1935....... 149,9 

Die Erzeugung von Hartkäse hat um 6,4 vH, die von 
Weichkäse um 23,5 vH zugenommen. Der Absatz von 
Hartkäse war im Berichtsmonat um 16,3 vH, der Absatz 
von Weichkäse um 24,3 vH größer als im gleichen Monat 
des Vorjahrs. 

Die Vergrößerung des Umsatzes der Berichtsmolkereien 
gegenüber dem Vorjahr ist in der Hauptsache wieder auf die 

Ausdehnung des Milchlieferantenkreises zurückzuführen, die die 
Folge der fortschreitenden Marktregelung ist. 

Betriebsergebnisse 
der 

Berichtsmolkereien 
Im Dezember 1935 

Preußen') .••...... 
Ostpreußen ..... 
Berlin .•.•...•.. 
Brandenburg .... 
Pommern ....... 
Grenzm. Posen· 

Westpreußen .. 
Niederschlesien •. 
Oberschlesien ..•. 
Sachsen ........ 
Schlesw.-Holstein 
Hannover .•..... 
Westfalen ....... 
Hessen-Nassau .. 
Rheinprovinz 1) •• 
Hohenzoll. Lande 

Bayern') .......... 
Sudbayern ....•. 
Nordbayern') und 

Pfalz ..••..... 
Sachsen .....•.... 

ilrttemberg ...... w 
B 
T 

aden ............ 
huringen ........ 

Hessen •...•...... 
ecklenburg ...... 

Oldenburg ..•.•... 
M 

L 
B 
A 
H 
L 

\lbeck') ......... 
raunschweig •.... 
nhalt •.......... 
ansestadte .•..... 
ippe ............ 

Schaumburg-Lippe. 
D 
N 

eutsches Reich')') 
ovember 1935 ... 

Milch-
anlieferung 

1 Vor-10001 monat 
=100 

7204 100,1 
647 104,4 
582 99,1 
522 107,5 
745 105,8 

83 113,2 
647 101,9 
130 95,5 
571 103,7 
556 101,2 
899 94,9 
583 94,0 
277 102,0 
959 94,3 

3 103,7 
332 97,5 
141 97,8 

191 97,3 
316 117,2 
512 96,0 
425192,3 133 111,5 
201 96,9 
525' 109,5 
533 96,2 

27 100,6 
183 101,6 
24 106,1 
98 92,61 
63 96,7 
32 100,5, 

106081100,11 
10596 97,6 

VollmUeh- Frischmilch· Herstellung Absatz 
verarbeJtg. Absatz von von 
tn vU der 
Gesamt- ins- 1 duan in Butter I Hart-1Welch- Hart- lWeirll-

gesamt Flaschen käse käse käse klise milchver-
Werhmg 1000 Z dz 

im Durchschnitt je Tag 
66,9 2375 123 l 7121235 208 255 202 
84,3 101 10 180 175 1 188 1 
9,0 527 17 15 - - -

57,2 222 6 108 0 4 0 3 
90,0 75 2 231 9 62 8 57 

81,9 15 0 24 - 11 0 10 
82,2 115 4 196 0 70 0 71 
91,3 11 1 47 0 1 0 l 
78,2 124 25 169 0 1 0 2 
82,5 97 5 147 25 1 26 1 
86,3 123 2 294 4 5 4 5 
55,2 260 2 123 3 0 5 0 
53,2 129 15 47 0 49 0 48 
39,7 576 34 131 19 3 24 3 
96,3 0 - - - - - -
53,0 156 54 74 15 60 15 66 
83,8 23 0 41 15 45 15 51 

30,4 133 54 33 - 15 0 15 
49,9 157 15 48 1 16 1 16 
60,1 204 46 242 50 60 53 80 
37,0 268 35 119 1 11 1 12 
78,7 28 1 44 - 11 - 10 
68,8 63 2 55 - 10 - 9 
88,7 59 2 161 13 4 13 4 
91,0 48 3 202 6 0 7 0 
63,2 10 0 5 3 1 3 1 
78,9 39 3 

541-
2 - 2 

66,1 8 0 6- - - -
48,2 50 8 10 - 0 1 -
85,1 9 0 21 - 0 - 0 
87,9 4 l 8,- - - -
67,1 13 4781 293 2 7611324138313491402 
66,6 3 524 296 2 7391 342 378 390 417 

1 ) Einschl. Birkenfeld. - ') Ohne Oberpfalz und Unterfranken. - 8) Olden-
burgischer Landesteil. - ') Ohne Saarland. 

Die deutsche Molkereiwirtschaft 
Ergebnisse der amtlichen Molkereierhebung im Jahre 1934 

Für das Jahr 1934 ist bei den molkereiwirtschaftlichen Unternehmungen 
im Deutschen Reich in der gleichen Weise wie in den Vorjahren') wieder eine 
alle Betriebe umfassende amtliche Erhebung durchgeführt worden, deren Er· 
gebnisse nunmehr festgestellt sind. Da fur das Saarland Vergleichszahlen aus 
dem Jahre 1933 nicht vorliegen, sind alle Summen für das Deutsche Reich 
ohne Saarland gebildet und hierfür die Vergleiche berechnet worden. Die Er· 
gebnisse für das Saarland sind in der Übersicht gesondert aufgeflihrt. 

Milchanlieferung und Milchverwertung 
Im Jahre 1934 waren im Deutschen Reich insgesamt 9 360 

milchwirtschaftliche Betriebe ( einschl. der Kleinbetriebe) vor-
handen gegen 9 697 2) im Vorjahre. Die Verringerung der Zahl 
der Betriebe dürfte im wesentlichen auf Zusammenlegungen im 
Zuge der Neuordnung der l\Iilchwirtschaft zurückzuführen sein. 

Insgesamt sind von den Betrieben im Jahre 1934 11,7 Mrd. 
Liter Milch - gegen 10,3 Mrd. Liter im Vorjahre - aufge-
nommen worden. Die Mehranlieferung von 1,4 Mrd. Liter 
(rd. 14 vH) ist zum Tell eine Folge der Butterpreissteigerung, 
die den Anreiz zur Molkereilieferung erhohte, und der Aus-
dehnung des Kreises der Milchlieferanten im Zuge der fort-
schreitenden Marktregelung. Die Vermehrung der Anlieferung 
ist um so bemerkenswerter, als die Milcherzeugung 1934 mit 
23,7 Mrd. Liter nicht ganz so groß war wie 1933 (24 Mrd. 
Liter). 

Die durchschnittliche Anliefrrung je Betrieb ist - der Mehr-
anlieferung von Milch und der Verminderung der Zahl der 
Betriebe entsprechend - von 1,06 Mill. Liter im Jahre 1933 
auf 1,25 Mill. Liter im Jahre 1934, also um rd. 18 vH gestiegen. 

1) Vgl. »W. u. St.•, 14. Jg. 1934, Nr. 4, S 100, u.15. Jg.1935, Nr. 2, S. 52. -
') Berichtigt. Die Änderung der Betriebszahlen fur 1933 beruht darauf, daß in 
Baden eine große Anzahl Betriebe, die im vorigeu Jahre noch als Molkereien an-
gesprochen wurden, nunmehr nur noch als Sammelstellen und Rahmstationen 
angesehen werden und daher nicht in die Erhebung einzubeziehen sind. 

Die - Ausdehnung des Molkereiwesens war in den einzelnen 
Gegenden sehr verschieden. Die Zunahme der Milchanlieferung 
betrug in Schleswig-Holstein, Oldenburg (ohne die Landesteile 
Lübeck und Birkenfeld) und Südbayern, die bereits ein stark 
entwickeltes Molkereiwesen haben, gegen das Vorjahr nur 5,7, 
4,5 und 7,4 vH. In Hannover, Schaumburg-Lippe, Westfalen, 
in der Rheinprovinz, in Hessen-Nassau, Hessen, in der Pfalz, 
Baden, Württemberg und Hohenzollern dagegen stieg die Anliefe-
rung um rd. 20 vH und mehr. 

Von der Gesamtanlieferung an Molkereien wurden 3,3 Mrd. 
Liter als Frischmilch (einschl. Rahm auf Vollmilch umgerechnet) 
abgesetzt. Grgrnüber 1933 bedeutet das eine Vergrößerung des 

Mflchanf {eferung u,Mllchverwertung 
{n den Molkereien Mrd.t 

~ :,; 

~ 
.(1, 

Frischmilch-
absatz 

"'-
~ Milch-.i verarbeitung 
~ 

W,u,St 36 

12 

10 

8 

,. 

1932 1933 1934 

Absatzes um 595 Mill. Liter 
(rd. 22 vH). Außer auf den 
Mehrverbrauch als Folge der 
Kaufkraftsteigerung ist auch 
diese Zunahme auf die Neu-
regelung der Milchverteilung 
zurückzuführen, die zur Ver-
sorgung der Bevölkerung mit 
einwandfreier Milch im Inter-
esse der Volksgesundheit die 
Bearbeitung der zum Frisch-
verzehr bestimmten Milch 
durch Molkereien anstrebt. 
Die Steigerung des Flaschen-
milchabsatzes um rd. 20 vH 
(von 174 Mill. Liter auf 209 
Mill. Liter) zeigt weiterhin, 
daß auch die Verbraucher 
bestrebt sind, die verbesserte 
Milch vor Neuinfektion zu 
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bewahren. Im Verkehr zwischen den Molkereien wurden 
679 Mill. Liter Milch abgesetzt. Zieht man diese Menge 
von dem Gesamtabsatz an Frischmilch (3,3 Mrd. Liter) 
ab, so verbleiben rd. 2,8 Mrd. Liter als Frischverbrauch 
von Molkereimilch und Sahue (Sahue auf Vollmilch umge-
rechnet). 

um 28 000 t oder rd. 11 v H über der Erzeugung von 1933 
(263 000 t) liegt. 

Während die Milchanlieferung von dem Kuhbestand der 
Lieferanten, dem Ausfall der Futterernte und der Versorgung 
mit Handelsfuttermitteln abhängt und der Frischmilchabsatz 
durch die Größe des Kundenkreises (der Molkereien) und durch 
den Bedarf an Frischmilch bestimmt wird, ist die Milchmenge, 
die der Verarbeitung zugeführt wird, nur durch Anlieferung 
und Frischabsatz bestimmt. Alles, was nicht frisch abgesetzt 
werden kann, muß der Verarbeitung zugeführt werden. Bei 
einer Mehranlieferung von rd. 14 vH und einem um rd. 22 vH 
größeren Absatz nahm die Vollmilchverarbeitung zu Butter, 
Käse usw. um rd. 11 vH zu. Im wesentlichen ist nur die Butter-
herstellung ausgedehnt worden, die 1934 mit 281 000 t Butter 

Da ~rotz Verringerung der 
Milcherzeugung (23,74*) Mrd. 
Liter 1934 gegen 24 Mrd. Liter 
im Jahre 1933) die Milchanliefe-
rung an die Molkereien gestie-
gen ist, ist anzunehmen, daß die 
Herstellung von Bauernbutter 
(1933 = 170 000 t) etwas zu-
rückging. Schätzungsweise 
dürfte diese für das Jahr 1934 
auf rd. 140 000 t zu veran-
schlagen sein. Mit Einschluß 
dieser Mengen würde sich 
eine Gesamtbuttererzeugung 

*) Berichtigt. 

Molkerei- Jahresmilch- Milchverwertung betriebe anlieferung 

Die Molkerelerhebnng 
Im Jahre 1934*) ') 

.... . .... 
Preußen') ...................... 1 

Ostpreußen . . . . . . . . . . 
Berlin ........................ 
Brandenburg .................. 
Pommern ..................... 
Grenzm. Posen-Westpreußen .... 
Niederschlesien ................ 
Oberschlesien ................. 
Sachsen .................. : ... 
Schleswig-Holstein ............. 
Hannover ..................... 
Westfalen •.................... 
Hessen-Nassau ................ 
Rheinprovinz') ................ 
Hohenzollern .................. 

Bayern ••....................... 
Südbayern .................... 
Nordbayern ................... 
Pfalz ......................... 

Sachsen ........................ 
Württemberg ................... 
Baden ..•.•..................... 
Thüringen ...................... 
Hessen ......................... 
Mecklenburg .................... 
Oldenburg .•.................... 
Lübeck') .•..................... 
Braunschweig . . . . . . . . . ......... 
An 
L 

halt ......................... 
ippe .......................... 

Schaumburg-Lippe ............... 
Hansestädte .................... 
Saarland ....................... 

Genossenscbaftsmolker. ') {1934 
ohne Saarland .. .. .. .. .. 1933 8) 

Saarland ................ 1934 
Sonstige Gesellschaftsbetr. ') {1934 
ohne Saarland........... 1933') 
Saarland') ••............ 1934 

inzelbetr. o. Landwirtsch. '){1934 
ohne Saarland........... 1933') 
E 

Gutsmolkereien .........• {1934 
hne ~aarland........... 1933') 0 

Saarland ................ 
olkereien insgesamt .... M 

0 hne Saarland ........... 
Saarland .•.............. 

Außerdem: 
leinbetriebe .....•....•• K 

0 hne Saarland ........... 
Saarland ................ 

1934 

{1934 
19338) 

1934 

{1934 
19338) 

1934 

olkereibetriebe zusammen {1934 
hne Saarland. . . . . . . . . . • 1933 ') 

M 
0 

Saarland ................ 1934 

1 

ins· 
ge-

samt') 

4683 
703 
20 

316 
376 

61 
365 

99 
550 
777 
734 
255 
130 
281 

16 
2575 
2134 

374 
67 

264 
875 
72 

111 
156 
257 

89 
42 

122 
55 
18 
7 

34 
40 

3 291 
3253 

23 
342 
362 

5 
4129 
4313, 

453] 

46! 1 

8215 I 

36 
83901 

1 145 i 
1 3071 

4, 

93601 
96: 

Frischmilch-
davon Vollmilch• Butter 

ins-
je absatz verarbei-

Klein- Be-
1 davon 

tung 
ins- 1 davon gesamt trieb 

ins- ins-
be- gesamt Flaschen- gesamt gesamt Marken-

triebe milch butter 
1000 1 

Länder und Landesteile 

1 14219 24612 258 334 12917 233 722 816 -
50 413 673 1 309 204 019 5 871 209 654 7 258 -

398 7 610 754 1 62512 144 792 
78 784 808 1 116 93 286 

103 528 5 465 962 186 206 66 310 
4 191 691 522 16 794 6 610 

19 726 453 1 932 125 295 5 592 601158 20 948 2 026 
9 58952 966 8239 55 50 713 1 746 -

70 371 713 1 018 110 746 2 389 260 967 9063 -
11 120 492 1 217 38638 l 081 81 854 2 899 -
54 628 138 1142 146 748 12 149 481 390 17 812 3 825 
26 1 087078 1 399 175512 6328 911 566 32054 20 308 
31 l 569 851 2139 250 998 13166 1318 853 47 364 20 902 
18 647 397 2 539 284 869 8565 362 528 12 881 6264 
13 228 576 1 758 94057 6122 134519 4605 2 645 
18 700 303 2 492 375 335 23 800 324 968 11 449 3237 - 14986 937 3328 - 11 658 517 493 

481 1365 987 530 418 113 34557 947 874 25 805 6 600 
314 1059547 497 234 685 8671 824862 21 121 5 251 
144 242 448 648 138 704 20799 103 744 3 945 1 229 
23 63 992 955 44724 5 087 19268 739 120 
63 232 598 881 138 297 18 393 94301 3122 -

118 711 080 813 207 939 18 477 503 141 18244 9345 
10 225 875 3137 112 097 8435 113 778 4573 3 845 
11 123 452 1112 42 884 1 832 80 568 3 644 578 
38 190 380 1 220 74412 7 323 115 968 4319 2 536 
2 478 744 1 863 77 816 6 540 400 928 13 853 7 430 
2 380 103 4271 24030 2 436 356 073 12 474 11 351 - 33 906 807 11222 242 22 684 782 275 - 163 245 1 338 31 122 1 639 132123 4 914 2 437 
8 45076 820 15 528 1 485 29548 1 054 -
1 34150 1 897 3 839 163 30 311 1 137 327 - 19115 2 731 11 021 170 8094 295 -

13 49 459 1 455 27 429 3 894 22 030 660 339 
4 37934 948 21 763 2 160 16171 630 48 

Nach der Rechtsform der Betriebe 
6651 652 2 021 1469 536 60 894 5182 116 188135 89 261 
5 851 869 1 799 1134 660 41 603 4717 209 172 077 71 281 

18 611 809 5 236 218 13 375 541 48 
1 671 730 4 888 887130 96474 784 600 22 861 12148 
1337 377 3 694 667 557 73681 669 820 19124 8137 

17720 3 544 15 081 1 781 2 639 82 -
3065 450 742 872 691 32065 2192 759 64809 9 320 
2778291 644 825 052 40192 1953 239 56964 6 017 

161 004 355 67700 16347 93 304 3178 628 
157 236 340 72 896 16 012 84340 2 771 627 

1 282 I 160 1 272 77 10 - -
11549836 1 406 3297 057 205 780 8252 779 278 983 111 357 
10124773 1 207 2 700 165 171 488 7 424 608 250 936 86062 

37613 1 045 21 589 2 076 16024 623 48 

1145 114 088 100 43 484 3334 70604 2099 16 
1 307 125 927 96 45 470 2677 80 457 2509 25 

4 321 80 174 84 147 7 -
1 145 116639241 1246 3340 541 1 209 11418 323 383 281 0821111 3731 1 307 10250700 1 057 2745 635 174 165 7 505 065 253 445 86 087 

4 37934 948 21 763 2 160 16 171 630 48 

Herstellung von Butter 
t 

Bauernbutler 

Molkereibutter 

W.u.St36 

Jahreserzeugung von 

Hart- 1 W eich-1 Speise-
kase kase quark 

aus Voll- und 
Magermilch hergestellt 

31 075 
23 749 -

33 
979 

80 
135 

2 
-
3 253 

763 
363 

74 
1644 -

13 918 
13 878 

35 
5 

10 
4240 

88 -
2 

1 212 
498 
147 ----

5 -
17 010 
17 053 
-
2 148 
2642 
-

31 054 
29 837 

452 
407 

-
50 664 
49 939 
-

531 
788 -

50727 51 1951 

t 

12 331 
361 -
547 

3 835 
387 

2 813 
94 

475 
242 

1 598 
112 

1671 
196 -

40879 
39 983 

827 
69 

664 
9 744 

547 
794 

1 366 
120 

8 
24 

638 
24 

3 -
27 
54 

15 746 
16 429 

54 
6 803 
8161 
-

41 699 
46842 

220 
739 

-
64468 
72171 

54 

2 701 
3120 -

671691 75 291 
54 

26517 
685 
913 

2 243 
1 831 

336 
5 926 
l 427 
3576 

252 
1 803 
2 326 

906 
4292 

1 
1 959 

548 
1154 

257 
6 791 

512 
933 

1 346 
1 042 
1248 

75 
5 

146 
326 

19 
29 

108 
307 

17 978 
15 603 

124 
7928 
5 861 

178 
13 941 
12 647 

645 
_6361 

40492 
34747 

302 

564 
490 

5 

41 0561 35237 
307 

500 000 

400000 

300000 

200000 

100000 

0 

Sauer· 
milch-
käse 

5 074 
381 

54 
333 
411 

15 
788 
50 

1 370 
92 

976 
313 
289 

2 -
274 
198 
23 
53 

455 
441 

14 
670 
296 
92 -

9 
394 
259 

-
1 
8 

22 

3 813 
3 915 

10 
863 
687 

12 
3170 
2977 

32 
46 

-
7 878 
7625 

22 

109 
149 

-
7 9871 7774 

22 

1 Quark 
zur ge-

[werblich. 
Verwen-

dung 

32 087 
880 
810 
786 

2 226 
705 

4623 
513 

8639 
483 

8015 
2 269 
2 075 

63 -
1 859 
1 262 

474 
123 

1 568 
867 
716 

2 896 
2 759 
1120 

42 
66 

4206 
121 
87 
45 
53 
60 

26 593 
21 678 

45 
5 399 
5 998 

15 
15592 
14 745 

634 
406 

-
48218 
42 827 

60 

274 
320 -

48492 
43147 

60 

*) Vorlaufige Ergebnisse. - 1) Molkereien im Sinne des Milchgesetzes sowie ,Kleinbetriebe«, die die geforderte Mindestmenge nicht erreichen. - ') Einschl. Birkenfeld. -
8 ) Ohne Pachtgenossenschaften. - ') Aktiengesellschaften, G. rn. b. H. u. dgl. - ') Einschl. Pachtgenossenschaften. - ') Berichtigte Zahlen. - ') Darunter ein Einzel· 
betrieb ohne Landwirtschaft. - ') Oldenburgischer Landesteil. 
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von 420000 t ergeben. Verteilt man diese Buttermenge ent-
sprechend den Ergebnissen der monatlichen Statistik, so erhält 
man für die einzelnen Monate eine Buttererzeugung je Tag: 

t t t t 
Jan...... 1 028 April.. . 1 168 Juli . • . . 1 255 Okt.... . 1 039 
Febr ..... 1 044 Mai ••.. 1394 Aug ....• 1179 Nov. . . . 991 
März . , . . 1 112 Juni,... 1 364 Sept. .. • 1 119 Dez..... 1 011 

Von der Gesamtbuttererzeugung in Molkereien wurden im 
Berichtsjahr 111373 t (= rd. 40 vH) als Markenbutter her-
gestellt gegen 86 087 t im Vorjahr. Die Zunahme der Marken-
buttererzeugung um 25 286 t war also mit rd. 30 vH erheblich 
stärker als die Zunahme der Buttererzeugung insgesamt. 

Herstellung von Käse und Q.uark 
t in den Molkereien t 

60000 , , , , 80000 
1 ' ' ' 

70000 --~-- 70000 

~e(chkäse : : 
1 1 1 1 

60000 --:-----:-----:-----:-- 60000 . ' ' 
' ' ' 

50000 --~-- 50000 

: ~ :~ 
40000 --'-----.~~ __ _j __ 40000 

Industriequark , : 
' ' ' 
; Speisequa~k i 

30 000 - -:- - - : : - - -1- - 30 000 

' ' ' ' 1 t 1 1 
1 1 1 1 

20000 --.-----.-----.-----1-- 20000 
j 1 1 l 

' ' ' ' ' ' 1 1 1 1 

10000 --:-----:·Quarkkäse-:-- 10000 

Die Erzeugung von Käse 
und Quark ist zusammen nur 
wenig, von 212 000 t auf 
216 000 t oder um rd. 2 vH 
gestiegen. Auch beim Hartkäse ( + rd. 1 v H) und beim Sauer-
milchkäse ( + rd. 3 vH) ist 
keine nennenswerte Verände-
rung eingetreten. Bei den übri-
gen Gruppen hat dagegen 
scheinbar eine starke Verschie-
bung stattgefunden, die aber 
zum Teil auf Veränderungen 
in der Kennzeichnung gemäß 
der Käseverordnung zurück-
zuführen ist. Die Weichkäse-
erzeugung belief sich im Jahre 
1934 auf 67169 t gegen 75 291 t 
in 1933, d. i. eine Abnahme 
um 11 vH, die Erzeugung von 
Speise- und sonstigem Quark 
ist dagegen um rd. 14 v H von 
78 400 t auf 89 500 t gestie-
gen. Die Quarkmehrerzeu-
gung beruht zweifellos auch 0 _._.,___~~-~~o 
auf der Erhöhung der Butter- 1931 1932 1933 1934 
erzeugung, dmch die eine w.u st 36 größere Menge Magermilch fiir '-==:...----------' 
die Quarkverarbeitung verfügbar wurde, außerdem auch auf 
dem Übergang zur Herstellung fettreicherer Weichkäsesorten. 

Rechtsformen der Molkereibetriebe 
Von den molkereiwirtschaftlichen Unterne.hmungen waren 

im Jahre 1934 8 215 Betriebe »Molkereien im Sinne des Reichs-
milchgesetzes«. Daneben waren noch 1145 Kleinbetriebe vor-
handen, die mit einer täglichen Milchanlieferung von weniger afs 
500 Litern (bei Gutsmolkereien 300 Litern) nicht das Recht 
hatten, die Bezeichnung Molkerei zu führen. Die Zahl der Ge-

nossenschaftsmolkereien betrug 8 291; gegen 1933 ist ihr Bestand 
um rd. 1 v H gestiegen; die Zahl der sonstigen Betriebe ist 
zurückgegangen. Diese Entwicklung ist ebenfalls eine Folge der 
Neuregelung der Milchwirtschaft, durch die u. a. eine leistungs· 
fähige mittelgroße Molkerei angestrebt wird. Dadurch sollen 
allmählich die kleinsten Betriebe verschwinden, die meist noch 
aus der Zeit stammen, in der die Molkereitechnik in ihren Anfängen 
steckte. Daß es sich hierbei wirklich um die kleinsten Betriebe 
handelt, ergibt sich aus der Tatsache, daß auch bei den Nicht-
Genossenschaftsmolkereien die durchschnittliche Milchanlieferung 
je Betrieb (von 1 057 000 Liter auf 1 246 000 Liter) gestiegen ist. 
Eine Verminderung der Milchanlieferung findet sich nur bei den 
Kleinbetrieben. 

Der größte Teil (wie im Vorjahr rd. 57 vH) der überhaupt 
an Molkereien gelieferten Milch wurde genossenschaftlich ver-
wertet, rd. 26 vH erhielten die Privatmolkereien, rd. 14 vH die 
Gesellschaftsbetriebe, rd. 1 vH die Gutsmolkereien und den 
Rest von rd. 1 vH die Kleinbetriebe. 

Je Betrieb wurden im Gesamtdurchschnitt jährlich 1246000 
Liter Milch (oder rd. 3 400 Liter täglich), gegen 1057000 Liter 
Milch (oder rd. 2 900 Liter täglich) im Vorjahr angeliefert. Die 
höchste Durchschnittsanlieferung (4 888 000 Liter) hatten die 
Gesellschaftsbetriebe, zu denen auch die großen Milchhöfe 
gehören, dann folgten die Genossenschaften mit einem Durch-
schnitt von 2 021 000 Litern, die Privatmolkereien mit 742 000 
Litern, die Gutsmolkereien mit 355 000 Litern und die Klein-
betriebe mit durchschnittlich 100 000 Litern Anlieferung im Jahre. 

Die Vergrößerung der Anlieferung gegen das Vorjahr verteilt 
~Jch nicht gleichmaßig auf die verschiedenen Rechtsformen. 
Ahnlich der Durchschnittssteigerung im Reich (rd. 14 vH) war 
die Zunahme bei den Genossenschaften (13,7 vH). Dagegen 
erhielten die Gesellschaftsbetriebe 25 vH mehr Milch als im 
Vorjahr, trotzdem sich ihre Zahl verringert hat; die Privat-
betriebe hatten nur einen Zuwachs von rd. 10 vH. 

Auch bei der Buttererzeugung (Reichsdurchschnitt + rd. 
11 vH) lag die größte Steigerung bei den Gesellschaftsbetrieben ( + rd. 20 v H). Die Genossenschaften vergrößerten die Erzeugung 
nur um 9 vH. Verhältnismäßig stark war mit rd. 14 vH die 
Vermehrung bei den Privatbetrieben. 

Die Markenbutterherstellung, die im Durchschnitt aller 
Molkereien rd. 40 vH der Gesamtbutterherstellung erreichte, 
machte bei den Gesellschaftsbetrieben 53 vH, bei den Genossen-
schaftsmolkereien rd. 48 vH, bei den Privatbetrieben jedoch 
nur rd. 15 vH (der jeweiligen Erzeugung in diesen Betriebs-
gattungen) aus. 

Die größte Hartkäseerzeugung hatten die Privatkäsereien 
und -sennereien, die mit rd. 60 vH an der Gesamterzeugung 
dieser Käseart beteiligt sind. Während bei den anderen Molkereien 
die Veränderungen in der Hartkäseerzeugung ohne Bedeutung 
waren, hat sich die Erzeugung in den Privatkäsereien und -senne-
reien gegen 1933 um 4 v H vergrößert. 

Zuckererzeugung und -Absatz im Betriebsjahr 1934/35 
Die deutsche Zuckererzeugung hat im Betriebsjahr 1934/351 ) 

weitere Fortschritte gemacht. Die Rübenzuckergewinnung, 
die 193/1/342) um 30,9 v H auf 
14,28 Mill. dz Rohwert") ge-
stiegen war, erhöhte sich im 
Berichtsjahr um 17,l vH auf 

Zuckererzeugung 
1925/26 bfs 1934/35 

beFee/inet til Ruhuckerwert 
Mfll.dz Mfll.dz 16,73 Mill. dz. Die Zahl der 

2s Fabriken, die Rüben auf 25 
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5 
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10 

Zucker verarbeiteten, betrug 
1934/35 210 gegen 209 im 
Vorjahr. Außerdem waren wie 
bisher 20 Raffinerien und eine 
Melasseentzuckerungsanstalt 

in Tätigkeit. Die Rüben-
verarbeitung auf Zucker 
übertraf 1934/35 mit 101,5 
Mill. dz das Vorjahrsergebnis 

1 ) September 1934 bis August 
1935. - ') Vgl. ,W. u. St.« 14. ,Jg. 
1934, Nr. 22, S. 740. - ') Rohwert 
= Roh· und Verbrauchszucker aller 
Art, umgerechnet in Rohzucker. 

um 22,5 vH. Die verarbeiteten Rüben wurden auf 338 098 (i. V. 
280 631) ha geerntet. Der durchschnittliche Ernteertrag war 
1934 mit 300 dz je ha etwas höher als im Vorjahr (295 dz). Aus 
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Roh- nnd 1
1 

Rfibenmckerabläufe erge b 
Roh-
zuk-
ker 

Ver-
brauchs-
zucher 

1 000 dz 

Ver- mit nemheitsgrad nis 
br . .mchs- ---- an 
zncker j 70 vff I unter Zuk-
zns 1) , u mehr , 70 vH ker1 ) 

-------·------------------ -----

In Zuckerfabriken mit Rubenverarbeitung 
1934/35 ... · 1101 530' 2 5691 191102551 7 8121189351 28 13 375116366 
1933/34 .... 829l3i 2252 18 9177 6285 16160 51 2495 13908 

In Raffinerien und Melasseentzuckerungsanstalten 

1934/35 .... 1· - 1 7 5201 580 1 191 7 0741 7 880: 43 1 643640 1 360 
1933/34.... - 7 374 632 13 6 962 7 749, 35 375 

In s.imtlichen Zuckerfabriken 
1934/3.5 .. ·· 1101 530[ 100891 5991102741148861' 26815'1 71 4015116726 
1933/34.... 82 913j 9 626 650 9 190 13247 23909 86 3 138 14283 

1 ) In Rohwert berechnet. - ') Nach Abzug des Einwurfs in Rohwert. 
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1 dz Rüben wurden 1934/35 im Durchschnitt 16,47 kg Roh-
zuckerwert gewonnen gegen 17 ,23 kg 1933/34. 

Der Melasseanfall bezifferte sich 1934/35 bei den rüben-
verarbeitenden Zuckerfabriken auf 3,37 (i. V. 2,50) Mill. dz 
( + 35,2 v H); aus 1 dz Rüben wurden demnach im Berichtsjahr 
durchschnittlich 3,3 (i. V. 3,0) kg Melasse gewonnen. 

An der Verbrauchszuckerherstellung, die sich 1934/35 
auf 14,89 (i. V. 13,25) Mill. dz belief ( + 12,4 vH), waren die 
rübenverarbeitenden Zuckerfabriken mit 52,5 vH beteiligt, 
mithin etwas stärker als im Vorjahr (47,4). 

Betriebsjahr VerJndemng 
Erzeugung 1934/35 

von Verbrauchszucker 1934/35 1 1933/34 gegen 

1000 dz I vH 1000 dz I vH 
1933/3' 

,H 

Kristallzucker •......•......••... 5 489,9 36,9 5 031,3 38,0 + 9,1 
Gemahlener Melis .............•• 3 662,3 U,6 2 979,7 22,5 + 22,9 
Gemahlene Raffinade •..........• 2 158,1 14,5 1 908,7 14,4 + 13,1 
Granulierter Zucker •..••......•. 2 096,6 14,1 1 765,9 13,3 + 18,7 
Platten-, Stangen- u. Wurfelzucker 788,3 5,3 907,0 6,8 - 13,1 
Stucken- und Krümelzucker ...... 441,1 2,9 443,9 3,4 - 0,6 
übrige Sorten ................... 250,0 1,7 210,8 1,6 + 18,6 

Zusammen 14 886,31100,0 l 13 247,31100,0 1 + 12,4 

Mit der Herstellung von Rübensaft befaßten sich 1934/35 
197 (i. V. 187) Betriebe'). Verarbeitet wurden 1,64 (i. V. 1,14) 
Mill. dz rohe Rüben und 916 (i. V. 47 813) dz getrocknete Zucker-
rübenschnitzel und sonstige Stoffe; daraus wurden 349 339 dz 
Rübensaft2) gewonnen gegen 287 476 dz im Vorjahr ( + 21,5 vH). 

Stärkezucker wurde 1934/35 in 21 (i. V. 20) Betrieben 
fabriziert, und zwar aus Kartoffel-, Mais- und Weizenstärke. 
Gewonnen wurden 475 225 (i. V. 415 979) dz Stärkezuckersirup 
(+ 14,2 vH), 102 875 (i. V. 87 959) dz Stärkezucker in fester Form 
(+ 17,0 vH), 14 976 (i. V. 13156) dz Zuckerfarbe (+ 13,8 vH) 
und 43 861 (i. V. 34 181) dz Stärkezuckerabläufe ( + 28,3 v H). 

An zuckersteuerpflichtigen Erzeugnissen wurden gegen Ver-
steuerung in den freien Verkehr gesetzt (zum Inlandsver-
brauch) oder unversteuert aus dem Geltungsbereich des Zucker-
steuergesetzes ausgeführt: 

1 
Versteuert Steuerfrei ausgeführt 

Zuckerabsatz 1 August I Betriebsjahr August I Be~riebs-

1 

Jahr 
1935 I 1934 1934/35'1933/34 1935 11934 1931/3511933/34 

1 000 dz 
Verbrauchszucker .... 1 222,2, 1 139,413 917,1113 541,6 0,5 5,1 14,5 40,5 

dav.Anslandszucker 1,4 10,5 169,8 165,9 - - - -
Rohzucker .......... 0,7 1,0 10,9 13,6 - - - 2,2 

dav .Auslandszucker 0,0 0,4 1,11 2,5 - - - -
Rdbenzuckerabläufe, 

Rübensäfte u. dgl. 41,1 22,0 357,5 355,9 - 0,0 0,6 4,1 
dav. Auslandszucker 0,7 0,7 7,5 8,9 - - - -

Stärkezucker und 
Starkezuckersirup ~I 44,1 569,11 505,8 1,0 0,8 11,8 11,3 

dav. Auslandszncker 0,0 0,1 1,5 - - - -

Der inländische Zuckerverbrauch hat demnach weiter zu-
genommen, während die an und für sich geringfügige Ausfuhr 
noch zurückging. Die versteuerten Verbrauchs- und Roh-
zuckermengen übertrafen 1934/35 mit 15,47 Mill. dz Rohwert 
das Vorjahrsergebnis (15,06 Mill. dz) um 2,8 vH. Der Anteil 
der Eiufuhr, die wiederum größtenteils aus Danzig stammte, 
hielt sich nach wie vor in engen Grenzen. Auf den Kopf der 
Bevölkerung kamen an versteuertem Zucker 1934/35 nach vor-
läufiger Feststellung3) insgesamt 23,38 (i. V. 23,03) kg Rohwert 
= 21,04 (i. V. 20,73) kg Verbrauchszucker. Bei Stärkezucker 
berechnet sich die Zunahme der versteuerten Mengen 1934/35 
auf 12,5 vH, bei Rübensäften, Abläufen u. dgl. auf 0,4 vH. 

Infolge der günstigen Entwicklung der Nachfrage nach 
zuckersteuerpflichtigen Erzeugnissen hat im Betriebsjahr 1934/35 
auch die Einnahme aus der Zuckersteuer zugenommen, und 
zwar um 8,5 Mill. .Jl.J( oder 2,9 vH. Die Rohsollerträge der 
versteuerten Mengen betrugen für: 

1934135 1933134 Veranderung 1934/35 
gegen 1933/34 

Mill. .1Ut vH 
Verbrauchs- und Rohzucker . . . . 292,49 284,66 + 2,8 
Starkezucker nnd -sirup........ 4,92 4,36 + 12,9 
Rübensaft, Ablaufe u. a .... _._ .. _. ___ 2'--,99 __ __c2''-86 ____ +-'-----'-4,6 

Zusammen 300,40 291,88 + 2,9 

1 ) Ohne landwirtschaftliche Kochereien. - ') Mit einem Reinheitsgrad 
von 70 bis 95 vH. - ') Ab März 1935 einschließlich Saarland. 
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Auf den Kopf der Bevölkerung entfielen im Betriebsjahr 
1934/35 4,54 (i. V. 4,46 ) .Jl.J( an Zuckersteuer. 

Zur Tierfütterung wurden 1934/35 nach Vergällung 320 788 
(i. V. 226 369) dz Rohzucker') und 23 495 (i. V. 39 576) dz Rüben-
zuckerabläufe2) steuerfrei abgelassen. Ferner wurden zu ge-
werblichen Zwecken 4650 (i. V. 3245) dz Rohzucker, 10 483 (i. V. 
5940) dz Verbrauchszucker und 1310 (i. V. 1126) dz Stärkezucker 
für das Inland steuerfrei abgefertigt. 

Die aus dem Geltungsbereich des Zuckersteuergesetzes 
unversteuert ausgeführte Rübenzuckermenge betrug in Roh-
wert nur noch 16 122 dz gegen 47 182 dz im Vorjahr (- 65,8 vl-I). 
Die Stärkezuckerausfuhr hat sich gut behauptet. 

Der unversteuerte Bestand an in- und ausländischem 
Verbrauchs- und Rohzucker betrug am Schluß des Berichtsjahrs 
in Rohwert 3,67 Mill. dz gegen 2,54 Mill. dz am 31. August 1934 
( + 44, 7 v H). An Stärkezucker in fester Form und Stärkezucker-
sirup ergab sich am 31. August 1935 ein unversteuerter Bestand 
von 28 746 (i. V. 18 697) dz, an Rübensäften 107 311 (i. V. 
27 522) dz. 

1 ) Mit einem Renrlement (Gehalt an kristallisierbarem Zucker) von nicht 
mehr als 82 vH. - ') Mit einem Reinheitsgrad von 70 bis 95 vH. 

Zuckererzeugung und -Absatz 
im November/Dezember 1935 

Die Verarbeitung von rohen Rüben auf Zucker wurde im 
Betriebsjahr 1935/36 ebenso wie im Vorjahr im Dezember be- • 
endet. Im November 1!l35 wurden 56,5 (i. V. 53,5) und im Dezem-
ber 1935 noch 8,6 (i. V. 11,3) Mill. dz rohe füiben auf Zucker 
verarbeitet, so daß sich die Gesamtmenge der im Betriebsjahr 
1935/36 zur Zuckergewinnung verwendeten Rüben auf 98,6 Mill. dz 
stellte und somit das Vorjahrsergebnis (101,5 Mill. dz) nicht 
ganz erreichte (- 2,9 vH). Die gesamte Zuckererzeugung dürfte 
jedoch im laufenden Betriebsjahr dem Vorjahrsergebnis nicht 
nennenswert nachstehen, da die Zuckerausbeute aus den Rüben 
größer ist als 1!J34/35; sie belief sich in den Rübenzuckerfabriken 
bis Ende Dezember 1935 auf 16,48 kg Rohwert1) je dz Rüben 
gegen 15,97 kg im Vorjahr. 

Zahl der ruben- Auf Zucker Ver-
ver.trbcitenrlen verarbeitete .inderung Rübenverarbeltung Zuckerfabriken Rubenrnenge 1935/36 

nach Lande!-finanzamtsbezirken 
1935/3611934/35 

1935/36 I 1934/35 gf'gen 
1934/35 

1 000 dz vH 

Konigsberg ................ 4 4 1 600,6 l 670,3 - 4,2 
Stettin .................... 9 8 6 013,1 5 923,4 + 1,5 
Brandenburg ............... 6 6 4 901,5 4 737,9 + 3,5 
Schlesien .................. 37 37 19 140,3 22 884,9 - 16,4 
Nordmark ................. 8 8 4 382,9 3 779,1 + 16,0 
Hannover ................. 53 53 14 686,1 14 250,7 + 3,1 
:Magdeburg ················ 70 69 31 557,9 30 405,0 + 3,8 
Dresden, Leipzig u. Thuringen 5 5 1 599,5 l 712,6 - 6,6 
Dusseldorf u. Koln ......... 8 8 6 309,8 6 418,3 - 1,7 
Munster u. Kassel . . . . . . . . . 4 4 l 013,9 1 090,3 - 7,0 
Darmstadt . . . . . . . . . . . . . . . . , 3 3 l 912,9 2 295,7 - 16,7 
Karlsruhe, Stuttgart, Nurn-

berg u. Wurzburg . . . .. . .. 5 5 5 451,7 6 361,9 -=..!!L 
Zusammen 212T210 98 570,21 101 530,1 - 2,9 

1) Zucker aller Art umgerechnet in Rohzucker. 

Die Gesamtherstellung der rübenverarbeitenden Zucker-
fabriken, der Ra.ffinerien und der Melasseentzuckerungsanstalt 
betrug nach Abzug des Einwurfs im November 1935 9,51 (i. V. 
8,74) Mill. dz und im Dezember 1935 2,02 (i. V. 2,27) Mill. dz 
Rohwert, seit September 1935 insgesamt 16,27 Mill. dz Rohwert 
gegen 16,24 Mill. dz im entsprechenden Zeitraum des Vorjahrs 
(+ 0,2 vH). 

An Stärkezuckersirup und Stärkezucker in fester 
Form wurden von September bis Dezember 1935 251 847 (i. V. 
216348) dz gewonnen(+ 16,4vH). Die Rübensafterzeugung 
blieb in den ersten 4 Monaten des Betriebsjahrs 1935/36 mit 
210 752 dz hinter dem entsprechenden Vorjahrsergebnis(245441 dz) 
zurück (-14,1 vH). 

Der Absatz von Verbrauchszucker betrug in 1000 dz: 
1935 1934 

Nov. Dez. Nov. Dez. 
Versteuerte Mengen ....... 
Unversteuert ausgefuhrte 

1513,9 1 301,8 1310,5 1220,0 

Mengen ................ 75,5 78,4 1,1 1,5 
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Seit Anfang September 1935 wurden an Verbrauchszucker 
insgesamt 5,51 (i. V. 4,96) Mill. dz versteuert und 193 550 (i. V. 
4 665) dz ausgeführt. 

Auf die in den freien Verkehr übergeführten zuckersteuer-

pflichtigen Erzeugnisse aller Art entfielen an Zuckersteuer im 
November 1935 33,0 (i. V. 28,3) Mill . .7l.J{ und im Dezember 1935 
28,3 (i. V. 26,2) Mill . .7l.J{, seit Beginn des Betriebsjahres ins-
gesamt 119,7 (i. V. 106,8) Mill . .7l.J{. 

Die Seidenweberei im Jahre 1933 
Die Produktionserhebung in der Seidenweberei umfaßte im 

Jahre 1933 290 Betriebe gegenüber 354 im Jahre 1928. Der 
Rückgang beruht darauf, daß die reinen Seidenbandwebereien 
im Jahre 1933 nicht bei den Seidenwebereien, sondern zusammen 
mit der erstmals statistisch erhobenen Bänder-, Kordel- und 
Litzenindustrie erfaßt wurden. 

Die Standorte der deutschen Seidenwebereien liegen haupt-
sächlich im Rheinland und in Westfalen, wo sich die größten 
Betriebe befinden, und im Land Sachsen und Baden. 

Von den deutschen Seidenwebereien beschäftigten 
17 Betriebe über 500 Personen, 97 Betriebe 101 bis 500 Per-
sonen und 148 Betriebe 1 bis 100 Personen. Die übrigen 
28 Betriebe arbeiteten im Lohn oder als Verleger. 

D(e deutschen Se{denwebere(en nach Betrrebsgrößenklassen 
1933 

Betriebe mit ..... besch{/ft{gfen Personen Lohnbetrfobe t Ve~eger -----------

Die Gesamtzahl der in der Seidenweberei vorhandenen 
mechanischen Webstühle betrug im Jahre 1933 40 370 
(38 831 Stoffstühle, 1177 Bandstühle und 362 Handweb-
stühle). Außerdem waren 734 nicht betriebseigene Haus-
webstühle vorhanden. 

Die Zahl der beschäftigten Personen belief sich Ende 
Juni 1933 auf 34 800 und Ende Dezember auf 37 849; 
hiervon waren 56vH weibliche Personen. Von der Gesamt-
zahl der Beschäftigten waren 85 vH Arbeiter (männliche 
und weibliche). Die Gesamtsumme der an die Gefolgschaft 
ausgezahlten Löhne und Gehälter betrug 52 Mill . .Jl.J{. 
Außerdem wurden an außerhalb der Fabrikbetriebe beschäf-
tigte Hausweber und Heimarbeiter rd. 2 Mill . .;ll.l{ gezahlt. 

Der Verbrauch an Gespinsten belief sich im Jahre 1933 auf 
rd. 17 Mill. kg. Hiervon entfielen auf: 

1 000 kg 
Seide des Maulbeerspinners...... 341 Kunstseide und Zellwolle • 

• , Eichenspinners (Tussah) 35 Baumwollgarn .......... . 
Schappeseide . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Wollgarn und Tierhaargarn 
Bouretteseide . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Sonstige Garne ......... . 

Rohstoffverbrauch der deutschen 
Seidenwebereien 

1927, 1928, 1933 

Sonstige Gespinste. 
Wollgarn--------

Baumwollgarn - -- -

Kunsrseide----- -

Abfallseide -- ----

Natürliche Seide a • 

W.u.St.36 

1927 1928 1933 

t 
1801l0 

16000 

14000 

12000 

10000 

ßooo 

6000 

4ooo 

2000 

0 

1000 kg 
13 113 
2 311 

927 
181 

Unter den verarbeiteten Gespinsten nimmt die Kunstseide, 
deren Anteil schon seit Jahren ständig gestiegen ist, die be-
herrschende Stellung ein. Während 1928 Gespinste aus Baum-
wolle mit 37 vH mengenmäßig gegenüber Kunstseide mit 31 vH 
und Naturseide mit 20 vH noch an erster Stelle standen, betrug 
der Anteil der Kunstseide einschließlich Zellwolle im Jahre 1933 
77 vH. Die Menge der verarbeiteten Kunstseide überschritt das 
Doppelte des Verbrauchs von 1928. Der Verbrauch von Baum-
wollgarn ist stark zurückgegangen und machte 1933 nur noch 
14 vH der insgesamt verarbeiteten Gespinste aus. Der Anteil 
der Naturseide einschließlich Schappe und Bourette belief sich 
auf nur noch 3 vH. 

Die Erzeugung der Seidenwebereien belief sich 1933 auf 
16,5 Mill. kg. Hiervon entfallen auf Gewebe aus natürlicher 
Seide 5 vH, auf Gewebe aus Kunstseide und Zellwolle 87 vH 
und auf Gewebe, in denen keine Kunstseide oder Zellwolle ent-
halten ist, 8 vH. 
----------------~-------

Gesamtwert 
Erzeugung 

der Seidenwebereien 
im Jahre 1933 

Gewebe aus 

natür- 1 Kunst-
licher seide und 
Seide Zellwolle 

1933 1 1928 

Dichte Gewebe für Möbel u. i 
Zimmerausstattung1) ••••• I 

Samt und Phisch ......... · . · 
Andere Seiden- und Kunst-

seidengewebe 
und zwar: 

1000 kg 

2 
84 

~000 ..W.J( 1 

43 492 
445 9140 

vH 

0,9 
13,4 

Damenkleider- u. Futterst. 241 10 880 164 129 69,8 49 ,9 Herrenfutterstolle . . . . . . . 36 1 585 14 730 6,3 
Schirmstoffe . . . . . . . . . . . . 139 330 7 865 3,3 

·Krawattenstoffe . . . . . . . . 208 824 21 532 9,1 
Bander . . . . . . . . . . . . . . . . 9 57 1 462 0,6 
Sonstige Gewebe . . . . . . . 56 270 5 501 2,3 

4,3 
10,4 
10,4 
4,Z 

Baumwolle ............. 
1 

100 916 1
, 0,4 \"\ 6 5 

Samt und Plusch, rein aus 1 , 

Sonstige Gewebe'~~~~~~~~i----
1
:~~: __ 

23
:::-1

10
:,J !1wa~-

1) Außer Samt und Plllsch. - 2) Die nicht Seide oder Kunstseide ent-
halten. 

Jahreserzeugung· der Seidenweberei 
1933 

Sonstige nichtseidene Gewebe--· 
Sonstige Seidengewebe---------..,-:~-.. ~.-.. ~.-.~:.-~.-:~-:-:~-:-~-.-,-1:. 

Schirmstoffe------ -- ---- -- ---
Samt und Plusch-·-----------
Krawattenstoffe-- -,- ----- - --- -
Herrenfutterstoffe ----------

Damen~l:~derstoffe}·----- _ 
Damenfutterstoffe 

W.u 5135 

t 

Dem Verwendungszweck nach entfielen von der gesamten 
hergestellten Menge gewichtsmäßig auf dichte Gewebe für Möbel-
und Zimmerausstattung 0,3 vH, auf Samt und Plüsch sowie 
samt- und plüschartige Gewebe 3,2 vH, auf andere seidene und 
kunstseidene Gewebe, wie Damenkleiderstoffe, Futterstoffe, 
Schirmstoffe, Krawattenstoffe, Bänder usw. 88,6 vH und auf 
sonstige Gewebe, in denen keine Seide oder Kunstseide enthalten 
ist, 7,9 vH. 
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Der Gesamtwert der Jahreserzeugung belief sich auf 
235,3 Mill . .7l.Jt gegen 452 Mill • .7l.J{ im Jahre 1928. 

Die Erzeugung von Samt und Plüsch sowie samt- und plüsch-
artigen Geweben berücksichtigt nur den Teil dieser Gewebe, 
der in den Seidenwebereien hergestellt wird, wobei es sich vor-
wiegend um Seidensamt und Plüsch handelt. Dasselbe gilt für 
die Erzeugung von Bändern, von der auf die Seidenweberei nur 
ein Teil entfällt. Die überwiegende Menge wird in der Bänder-, 
Kordel- und Litzenindustrie hergestellt und erscheint in der 
Produktionserhebung dieses Industriezweiges. 

Die Haupterzeugnisse der Seidenwebereien sind Damen-
kleider- und Futterstoffe, von denen 11,1 Mill. kg im Werte 
von 164 Mill . .Jt.Jt hergestellt wurden. An zweiter Stelle 

Die Eisen schaffende Industrie des In- und 
Auslandes im Dezember 1935/Januar 1936*) 

Die in der Rohstahlexportgemeinschaft vereinigten 
Länder erzeugten im Dezember 1935 2,73 (November 2,66) Mill. t 
Roheisen und 3,31 (3,41) Mill. t Rohstahl. Arbeitstäglich war 
die Erzeugung von Roheisen gegenüber November ein wenig 
geringer, von Rohstahl jedoch etwas über 2 vH höher. Gegen-
über Dezember 1934 wurden 10 vH mehr an Roheisen und 16 vH 
mehr an Rohstahl erzeugt. 

und Walzwerkserzeugung') produktion 
Deutsche Roheisen-, Rohstahl-1 Jan. ! Dez. [ Nov. f Jan. Jahres-

in 1000 t 1936 1935 1 1934 -----~--
Roheisen Erzeugung nach Sorten 

Hämatiteisen .•.•.•......... 
Gießereiroheisen u. Gußw ... . 
Thomasroheisen ........... . 
Stahl-, Mangan-, Siliz.-Eisen .• 

71,71 67,0: 59,1 1 49,91 662,41 666,5 81,3 87 2 ' 96.2 67,0 794,5 692,7 
837,3 791 :81 793,8 561,8 8 544,7 5 643,8 
270,6 226,5 229,9 186,3 2 355,0 1 718,9 

Bas. S!emens-M.-Stahl bl cke 858,0 
Thom~sstahl- ...... ·} Roh-{ 644,41 
Tiegel- u. Elektrostahl O 26,3 
Stahlformguß . . . . . . . . . . . . . . 42,5 

Eisenbahnoberbaustoffe .... . 
Formeisen ................ . 
Stabeisen u. kleines Formeisen 
Walzdraht ................ . 
Schwarzbleche ............ . 
Bandeisen ................. . 

67,8 
96,3 

334,3 
86,3 

239,7 
60,6 

Erzeugung nach Bezirken 
Rheinland und Westfalen.... 907,1 
Sieg, Lahn, Dill u. Oberhessen 36,2 

Rohstahl 
613,41630,21394,1 ! 6 643,31 4 413,4 
753,9 779,9 679,3: 8 576,51 6 887,0 
22,8 22,4 19,3 1 267,61 173,5 
39,4 38,0 32,2 j 433,8, 294,6 
W alzwer ksfertigerzeugnisse 
55,9 66,9 68,2 887,91 767,6 
88,6 89,2 63,3 1 073,5 764,0 

301.9 310,8 229,9 3 379,4 2 493,0 
99,6 98,4 65,8 1 027,6 786,l 

218,8 213,7 167,5 2 295,4 1 702,4 
60,6 60,6 44,3 663,1 493,7 

Roheisen 
852,8 ] 848,4 738,4 9 086,2i 7 289,2 

36,9 1 34,6 30,9 365,5i 314,3 
}112,6

1

}112,8} 88,2 }1192,3;} 868,4 
22,4 21,8 22,6 261,2: 269,8 

169,3 178,7 • 1 635,9: • 

Schlesien ................. · 1}121 7 Nord-, Ost-, Mitteldeutschland ' 
Süddeutschland und Pfalz . . 24,3 
Saarland . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190,0 

Rohstahl 
Rheinland und Westfalen . . . 1103,0 11007,6 1

1

1024,0 1 888,4111 318,219 372,9 
Sieg, Lahn, Dill u. Oberhessen 35,5 29,5 35,7 i 30,2 350,2 330,2 
Schlesien · · · ·: · · · · · · · · · · · · · }166 4 }152 5 }160 2 :}1so 7 }1e201 }1491 7 Nord-, Ost-, Mitteldeutschland ' 1 ' ' 1 ' ' , ' 

Süddeutschland und Pfalz .. · 1 28,61 23,5 26,7 27,7 297,91 295,9 
Land Sachsen . . . . . . . . . . . . . . 46, 7 40,5 45,2 40,8 506,4 395,3 
Saarland • • . . . . . . . . . . . . . . . . 204,2 188,2, 191,7 • J 1 803,0] 

• 
1 

Walzwerksfertigerzeugnisse 
Rheinland und Westfalen .... 'l 681,9 663,0 654,91565,8 1 7 416,716 270,1 
Sieg, Lahn, Dill u. Oberhessen 49,3 46,3 44,9 42,3 1 514,8 446,0 
Schlesien····:············· }119s} 997 }1143 }1055 }1281 s1}1094.9 Nord-, Ost-, Mitteldeutschland • • • 1 ' • ' 
Silddeutschland............. 25,7 27,4 26,21 21,3 292,4! 291,0 
Land Sachsen .............. 1 33,0 28,l 30,5 30,6 356,8I 301,9 
Saarland .................. j 140,9 134,7 142,8 , 1 321,5, • 

1 ) Nach Ermittlungen der Wirtschaftsgruppe ,Eisen schaffende Industrie•. 
Ab Marz 1935 einschließlich Saarland. 

Im Deutschen Reich blieb der Inlandsmarkt der Groß-
eisenindustrie im Dezember bis zu den Feiertagen bei den meisten 
Erzeugnissen sehr rege. Abrufe und Bestellungseingänge hielten 
sich auf der bisherigen Höhe. Die arbeitstägliche Roheisen-
erzeugung ging gegen November um 3,4 vH zurück, dagegen 
nahm die Rohstahlgewinnung arbeitstäglich leicht, die Her-
stellung von Walzwerksfertigerzeugnissen um fast 3 vH zu. 
Gegen Dezember 1934 war die durchschnittliche Erzeugung der 
Eisen schaffenden Industrie um rd. 20 vH höher, ohne Saarland, 
dessen Erzeugung noch eine weitere Steigerung um 18 bis 20 vH 

*) Eine Übersicht der Weltproduktion 1935 wurde bereits in ,W. u. St.«, 
16. Jg. 19361 Nr. 21 S. 58 verolfentlicht. 

stehen mengenmäßig Herrenfutterstoffe mit 1,6 Mill. kg und 
an dritter Stelle Krawattenstoffe mit 1,0 Mill. kg. Wertmäßig 
stehen diese beiden Erzeugnisse im umgekehrten Verhältnis, 
indem der Gesamtwert der hergestellten Herrenfutterstoffe rd. 
15 Mill . .7l.Jt, der Krawattenstoffe dagegen rd. 22 Mill. ',J/.J{ 
beträgt. 

Bei allen Erzeugnissen tritt die beherrschende Stellung der 
Kunstseide innerhalb der Seidenwebereien augenfällig in Er-
scheinung. Die Gewebe aus Kunstseide und Zellwolle über-
wiegen der Menge nach bei allen Erzeugnissen beträchtlich. Der 
Anteil ist am größten bei den dichten Geweben für Möbel- und 
Zimmerausstattung mit 96 vH, verhältnismäßig am geringsten 
bei Schirmstoffen (70 vH) und bei Bändern (86 vH). 

ausmacht. Auch in Luxemburg ging die Roheisenerzeugung 
arbeitstäglich um 4 vH zurück, während die Rohstahlgewinnung 
um 4 vH zunahm. In Belgien nahmen die arbeitstägliche Roh-
eisenerzeugung und die Herstellung von Walzwerksfertigerzeug-
nissen leicht zu, die Rohstahlgewinnung stieg arbeitstäglich um fast 
8 v H, besonders beeinflußt durch Lieferungen für den englischen 
Markt. Immerhin war nach den großen Umsätzen im Oktober-
November 1935 die Lage etwas schwächer. In Frankreich 
besserte sich der Absatz zunehmend. Roheisenerzeugung und 
Herstellung von Fertigerzeugnissen, besonders aber die Roh-
stahlgewinnung, nahmenarbeitstäglich beträchtlich zu. Die bisher 
infolge der unsicheren politischen Lage beobachtete Zurück-
haltung von Händlern und Verarbeitern in Neukäufen hatte zur 
Abnahme ihrer nicht besonders umfangreichen Vorräte geführt, 
was jetzt wieder regere Nachfrage hervorrief. In Groß-
britannien herrschte für Eisen und Stahl weiter Hochkonjunk-
tur. Der Inlandsbedarf ist noch so wenig befriedigt, daß gegen 
ihn das Ausfuhrinteresse zurücktrat. In den Vereinigten 
Staaten von Amerika war die Lage wenig verändert. Die 
Kapazitätsausnutzung der Hochöfen war am Monatsende um 
2 vH geringer als am Monatsanfang, der durchschnittliche Be-
schäftigungsgrad der Stahlwerke nahm etwas zu. Die Ver-
sendungen des Stahltrusts an Fertigerzeugnissen waren um 
3 vH geringer als im November; im Jahre 1935 waren die Ver-
sendungen mit 6,69 Mill. t um 24 v H großer als 1934. 

Roheisen-, Rohstahl-1 1 1 1 1 1 1 1 1 nnd Walzwerks~~zeu- Dez. Nov. Dez. Dez. J Nov. Dez. Dez. Nov. Dez. 
gung wichtiger Lander -- --

in 1 000 t 1935 1934 1935 1934 1935 1934 

1 
Roheisen Rohstahl 
Insgesamt Insgesamt 

Deutsches Reich') ... ! 1 194 1 1961 833 1 4421 1 484 1 040 
Luxemburg ........ · 1 156 158

1 
174 156 156 171 

Belgien .•........... , 270 258 260 265 256 247 
Frankreich .......... , 506 ') 468 517 5601') 508 509 
Großbritannien . . . . . . 568 ') 538 522 825 918 665 
Polen •••........... 37 39 29 63 86 64 
Schweden')') .•••.... 49 44 50 791 82 71 
Tschechoslowakei') ... 92 67 43 114 110 64 
Rußland (UdSSR)') .. 1 151 1 020 934 1 209 1 064 869 
Ver. St. v. Amerika') 2 14012 099 1 044 3 131 3 204 1 996 

arbeitstäglich*) arbeitstäglich • J 
Deutsches Reich') ... 38,51 39,9 26,9 60,11 59,31 43,3 
Luxemburg ......... 5,0 5,3 5,6 6,5 6,2 7,1 
Belgien ............. 8,7 8,6 8,4 11,1 10,2, 10,3 
Frankreich .. , ....... 16,3, 15,6 16,7 23,3 ') 20,3i 21,2 
Großbritannien ...... 18,31')17,9 16,8 34,4 35,3i 27,7 
Ver. St. v. Amerika .. 69,0 70,0 33,7 125,3 123,2; 79,8 

Walzwerks-
fertigerzeugn. 

Insgesamt 
999')1013 

209 214 
374 ') 362 

668 
43') 59 

1 

1 

72 

17 
32 
47 

3 

2 
7 
0 

5 0 
45 

arbeitstaglich*) 
41,6 40,5 

8,7 8,6 
15,6 ')14,5 

25,7 

30,1 

7, 
13, 
19, 

2 
6 
6 

*) Die Zahl der Arbeitstage sind für die Hochofen die Kalendertage der 
Monate, für Rohstahlwerke und Walzwerke die Kalendertage abzüglich der 
Sonntage und landesublichen Feiertage. - 1 ) Nach Ermittlungen der Wirt-
schaftsgruppe »Eisen schaffende Industrie«. Ab Marz 1935 einschließlich Saar-
land. - ') Rohstahl und Sch" eißstahl. - ') Roheisen ohne Ferrolegierungen. -
') Nur Koksroheisen bzw. Bessemer- und Siemens-Martin-Rohstahlblöcke. -
') Berichtigt. 

Die Ausfuhr von Erzeugnissen aus Eisen und Stahl ohne 
Schrott betrug im Deutschen Reich im Dezember 298 900 (No-
vember 285 000) t, die Einfuhr 53 600 (52 100) t; die Ausfuhr 
im ganzen Jahr war - beeinflußt durch die Änderung des Zoll-
gebietes im März 1935 - mit 3142 000 t um 27 vH größer als 
1934; die Einfuhr 1935 in Höhe von 645 000 t war um 54 vH 
geringer. In Großbritannien erreichte die Ausfuhr im Dezember 
nur 193 400 t, 12 vH weniger als im November; die Einfuhr von 
114 800 t war um fast die Hälfte größer als im November. Die 
Ausfuhr im Jahre 1935 war mit 2,41 Mill. t um 5 vH höher, die 
Einfuhr mit 1,17 Mill. t um 16 vH geringer als 1934. In Frank-



• •_.•:--:- ,J.,:r-.,•1·•--;, ~ F ,!S.~',,,_!"~'""-'t"':~·-~~~~~~l!'~-;,.,l'"• ... 
140 

reich war die Jahreseinfuhr von Erzeugnissen aus Eisen und 
Stahl ohne Schrott um rd. 15 vH, die Ausfuhr um fast 
40 vH geringer als 1934. Die entsprechende Ausfuhr Belgien-
Luxemburgs verminderte sich gegenüber 1934 um 4 vH auf 
3,22 Mill. t. 

Im Januar 1936 nahm im Deutschen Reich die Roheisen-
erzeugung arbeitstäglich um 7,1 vH zu, desgleichen die Roh-
stahlgewinnung um 1,4 vH. In Belgien-Luxemburg behauptete 
sich die arbeitstägliche Roheisenerzeug1mg, während die Roh-
stahlgewinnung um mehrere Hundertteile nachließ. Dagegen 
setzten in Großbritannien sowohl Roheisen- wie Rohstahl-
gewinnung arbeitstäglich ihren Aufstieg fort. In den Vereinigten 
Staaten von Amerika ging die Erzeugung der Eisen schaffenden 
Industrie arbeitstäglich beträchfüch zurück. 

Stromerzeugung und -Verbrauch 
Dezember 1935/Januar 1936 

Die Stromerzeugung ist im Januar, nachdem im Vor-
mo~at der winterliche Höhepunkt erreicht worden war, wie 
üblich zurückgegangen. Jedoch war die arbeitstägliche Er-
zeugung gegenüber dem gleichen Monat des Vorjahrs um 8 vH 
höher. 

Stromerzeugung Stromabgabe von !03Werken 
von 122 Werken an gewerbliche Verbraucher 

ins- / arbeitstäglich ins- / 
arbeitstliglich 

Monat gesamt gesamt für 1 kW Anschlußwert 

1 lonals· 1gl,ich. Ho· inMill.kWh 1 UonalS- l•lelch Mo-
in Mill. kWh dnrchscho nat d. VorJ kWh dul't'bsehn. nat d. Vorj. 

1 j1D29=11111 = {00 1 t929=rnol - 100 

Aug.1935 l 586,8 58,81106,0 j 113,4 630,3 23,31 4,56 95,3 109,l 
Sept. » 1 602,9 64,11 115,6, 113,7 615,3 l!l 4,76 9Q,5 106,8 
Okt. " 1 782.0 66.01119.01112,4 660 0 4.71 98 5 108 0 
Nov. " l 771 0 70 8 127 8 107,9 645,3 25.8 4,95 103,5 105.4 
Dez. . 1 846,2 76,9 138,7 110,9 647,6 27,0 5,14 107,5 107,6 
Jan.1936 1 838,9 70 7 127 6 108,3 _,_ ----- ---· 

Die Stromabgabe an gewerbliche Verbraucher ist im De-
zember weiter gestiegen und lag arbeitstäglich je kW Anschluß-
wert um 8 vH über dem Vergleichsstand des Vorjahrs. 

Im Jahre 1935 hat die Stromabgabe gegenüber 1934 bei den 
an der Erhebung beteiligten 103 Werken um 13 vH, der Anschluß-
wert um 4 v H zugenommen. 

Die Kraftfahrzeugindustrie 
im Januar 1936 

Trotz des starken Auftriebs der Kraftwagenerzeugung, der 
entgegen der Saisontendenz in den letzten beiden Monaten 
des Jahres 1935 zu verzeichnen war, ist die Produktion fast 
aller Kraftf:,hrzcuggattJJngen - ausgenommen Kraftomni!msse 
und dreirädrige Fahrzeuge - erneut gestiegen. Dagegen blieb 
der Absatz von Großkrafträdern und Personenkraftwagen hinter 
dem Vormonats- und - wie saisonüblich - auch hinter dem 
Produktionsergebnis zurück. Der Gesamtabsatz von Klein-
krafträdern lag um die Hälfte, der von Liefer- und Lastkraft-
wagen um 5 vH höher als im Dezember 1935. 

Mit _einer Pro~uktion von 18 420 Personenkraftwagen 
wurde drn Prodnkt10n vom Januar 1935 um 37 vH überschritten 
und erreicht damit bereits zu Jahresbeginn den Stand der saison-
günstigsten Monate des Vorjahres. An der Produktionszunahme 
gegenüber dem Vormonat von 9 vH sind unterschiedlich alle 
Größenkl~ssen beteiligt mit Ausnahme der Personenkraftwagen 
von 2 l bis 3 l Hubraum, von denen 17 vH weniger als im Vor-
monat hergestellt wurden. Die Zahl der im In- und Ausland 
abgesetzten Personenkraftwagen liegt mit 15 755 Wagen zwar 
16 vH unter der Absatzzahl des Vormonats, aber um 42 vH 
über dem Ergebnis vom Januar 1985. Nach Großenklas~en 
zeigte die Gesamtabsatzentwicklung im Januar für Personen-
kraftwagen über 2 l Hubraum einen überdurchschnittlichen 
Rückgang. Der Auslandsabsatz hat sich gegenüber Dezember 
von 1 245 auf 1 601 Personenkraftwagen (29 vH) erhöht. Der 
Anteil des Auslandes am Gesamtmengenabsatz hielt sich mit 
nl. 10 y}I auf r1t•r ITuhe des Yorjahrmonafa. 

Produktion und Absatz I Januar 1936 1 Dezember 1935 
von Kraftfahrzeugen 
nach Größenklassen Produk-f Inländ.f Ausländ. Produk-1Inländ.f Ausländ. 

(Stück) tion Absatz Absatz tion Absatz Absatz 

Hubraum I Personenkraftwagen einschließlich Untergestelle 
bis 1 l ..... · 1 4 335 3 450 491 3 849 3 817 531 

über 1 1 bis 1,5 ! . . . . . 

1 

8 634 7 113 422 8 443 8 583 265 
» 1,5 l • 2 1 .. . . . . . 4 565 3 115 598 3 899 4 038 380 
» 2 l • 3 l .. .. . .. 356 211 42 428 521 54 
,. 3 z • 4 z ..... · I 458 223 37 259 409 6 

4 l . .. . .. . .. . . . . .. . 72 42 11 59 62 9 
Eigengewicht Liefer· und Lastkraftwagen einschl. Untergestelle 

bislt ........ 1 1 040 798 96 983 924 22 
über 1 t » 2 t ....... . 1 141 1 004 54 655 828 29 

• 2t • 3t ········1 1 078 634 143 655 534 172 
, 3t • 4t ....... . 323 310 99 376 311 111 
, 4 t .............. . 346 289 10 347 327 13 

Hubraum 
bis 175 ccm 

über 175 ccm » 200 • 
»200,,350» 
»350, »500, 
» 500 » .......... . 

1 062 
5 892 

936 
807 
310 

155 
3406 

418 
408 
178 

Krafträder 
488 668 164 125 

84 4099 2 407 59 
47 348 388 56 
45 605 380 89 
31 238 180 318 

Mit 3 928 Lief er- und Lastkraftwagen war die Erzeu-
gung im Januar um fast ein Drittel (30 vH) höher als im De-
zember 1935. Besonders stark hat die Produktion von Last-
wagen V?n me~r als 1 t und bis zu 3 t Eigengewicht zugenom-
men. Drn Fertigstellung von Lastwagen über 3 t Eigengewicht 
ist dagegen zurückgegangen, liegt aber um 60 vH höher als zur 
gleichen Zeit des Vorjahrs. Der Absatz von Liefer- und Last-
kraftwagen überschritt mit 3 437 Stück die Zahl der im De-
zember verkauften Wagen um 5 vH, die des Vorjahrmonats 
um mehr als die Hälfte (52 vH). Auch hier blieb die Zahl der 
Wagen von mehr als 3 t Eigengewicht hinter dem Dezember-
ergebnis zurück. Der Anteil der im Ausland untergebrachten 
Liefer- und Lastwagen an der Stückzahl des Gesamtabsatzes 
betrug 11,7 vH. 

Die Produktion von Automobilomnibussen hat im Ver-
gleich zum Vormonat um 18 vH, der Absatz um 12 vH abge-
nommen. 

Veränderun!;' 
Kraftfahrzeuge 

Jan. Dez. Jan. 
in vH Jan. 1936 

einschl. Untergestelle gei.enllber 
(Stuck) 1936 1935 1935 Dez. 

1 
Jan. 

1935 1935 

Produktion 
Personenkraftwagen , , ...... , .. , 18420 16937 13461 + 8,8 + 36,8 
Nutzkraftwagen: 

Liefer- und Lastkraftwagen ... 3928 3 016 2 450 + 30,2 + 60,3 
Omnibusse .................. 186 228 178 - 18,4 + 4,5 

Krafträder: 
Kleinkrafträder .............. 6954 4 767 5 276 + 45,9 + 31,8 
Großkrafträder ............... 2 053 1191 2396 + 72,4 - 14,3 

Dreirädrige Fahrzeuge •......... 735 823 720 - 10,7 + 2,1 
Absatz 

Personenkraftwagen , , .......... 15755 18675 11090 - 15,6 + 42,1 
Nutzkraftwagen : 

Liefer- und Lastkraftwagen ... 3437 3 271 2 267 + 5,1 + 51,6 
Omnibusse .................. 191 216 146 - 11,6 + 30,8 

Krafträder: 
Kleinkrafträder , ............. 4133 2 755 2 290 + 50,0 + 80,5 
Großkrafträder .............. 1127 1 411 1 203 - 20,1 - 6,3 

Dreirädrige Fahrzeuge •......... 597 769 720 - 22,4 - 17,1 

Mit dem im Januar meist wieder einsetzenden Saisonanstieg 
hat sich die Herstellung von Kleinkrafträdern um fast die 
Hälfte (46 vH), die von Großkrafträdern um fast drei Viertel 
(72 vH) erhöht. Jedoch unterschreitet die Erzeugung von Groß-
krafträdern - als einzige aller Fahrzeuggattungen - dir Pro-
duktion von Januar Hl35 um 14 vH. Der Absatz von Klein-
krafträdern übertrifft den Vormonat um die Hälfte, den Vorjahrs-
monat sogar um mehr als vier Fünftel (81 vH); dagegen wurden 
Großkrafträcler um 20 vH und 6 vH weniger abgesetzt. Die 
gleiche unterschiedliche Tendenz zeigt sich auch beim Auslands-
absatz von Groß- und Kleinkrafträdern. Während sich die 
Auslandsverkäufe von Kleinkrafträdern im Vergleich zum De-
zember mehr als verdreifachten (211 vH), haben sie sich bei 
Großkrafträdern um 73 vH verringert. 

Dreirädrige Kraftfahrzeuge haben bei Berücksichtigung 
der Saisonentwicklung ihren Produktionsstand gehalten, dagegen 
war der Absatz etwa ein Sechstel geringer als im Januar 1935. 

3 
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Neuzulassungen von Kraftfahrzeugen 
im Januar 1936 

Im Januar wurden insgesamt 20 507 Kraftfahrzeuge erst-
malig zum Verkehr zugelassen, das sind 17 vH weniger als im 
Dezember 1935, aber 38 vH mehr als im gleichen Monat des 
Vorjahrs. Die im Hinblick auf die Automobilausstellung erwartete 
rückläufige Entwicklung der Zulassungen wirkte sich am stärksten 
bei den Personenkraftwagen aus, von denen 13 000 oder 26 vH 
weniger als im Dezember 1935 neu in den Verkehr kamen. Dabei 
ist aber zu berücksichtigen, daß die Zulassungen von Personen-
kraftwagen infolge von Preissenkungen usw. am Ende des ver-
gangenen Jahres ungewöhnlich stark zugenommen hatten. Die 
Zulassungen von Lastkraftwagen gingen um 10 vH auf 3139, 
die der Kraftomnibusse von 65 auf 61 und die der Zugmaschinen 
und Sattelschlepper von 486 auf 468 zurück. Die Kraftrad-
zulassungen nahmen dagegen nach dem starken Rückgang in 
den vergangenen Monaten bereits wieder um 18 vH auf 3839 zu. 

Neuzulassungen von Kraftfahrzeugen 1~1~_!~1~ 
1936 1935 1934 

1 

', 
Personenkraftwagen 

davon: dreiradrige bis 200 ccm Hubraum.. 12 10 2 1) 
• über 200 » , •• 1 3 II 7 ') 

andere: bis 1 ! Hubraum ..... J 3 141 3 250 2 553 2 311 
über 1 1 » 1,5 ! , .... 

1

. 6 619 9 390 4 597 4 299 
» 1,5 1 , 2 1 » • • . . • 2 453 3 686 1 638 1 877 
• 2 ! • 3 1 • . . . . . 3741 631 300 443 
• 3 1 • 4 1 • . ... · 1 331 443 272 312 

uber 4 1 » ..... __ 6_7~ __ 70-'---72~ __ 6_7 
Zusammen 13 000 117 491 9 441 1 9 309 

Lastkraftwagen (einschl. Sonderfahr· 1 ' 

davon: dreirädrige bis 200 ccm Hubraum. . 391 489 555 1) 
• \Jber 200 , , . . 197 283 218 1 ) 

zeuge) ·1 

andere: bis 1 t Nutzlast ...... : 681 826 506 l 148 
ilber 1 t > 2 t • ..... · 1 497 542 449 319 

, 2 t • 3 t » . . . • • • 907 827 734 535 
• 3 t » 4 t • . . . . . . 281 1 288 227 182 
» 4 t » 5 t , ...... 1 32 57 55 36 
, 5 t » 71/, t , . . . . . . 149 150 _38 } 43 

über 7'/, t , __ ·_·_··_:_-_ ___ 4:.+---'5~--~--

Kraftomnibusse 
bis 16 Sitzplatze 

über 16 • 30 

Zusammen 3 139 j 3 4671 2 822

2

1 

:::::::·::::::: 1 3/6
11

1 32~01 4226 1 über 30 
••••••••••••••• 1 

Zusammen 
1

1 
Krafträder 

Fahrräder mit Hilfsmotor .............. . 

61 65 70 

1 047 865 243 
191 144 106 

über 100 ccm , 200 • • ..... . 1 797 1497 1 176 

2263 

43 

320 
} 1368 bis 100 ccm Hubraum ...... 

1 » 200 )) » 350 7 ~ .•••.. 

• 350 » » 500 » •••••• 
uber 500 » » • • • • . 'i 

3771 331 304 } 300 304 281 645 
127 112 143 

Zusammen 
Zugmaschinen (einschl.Sattelschlepp er) 

383913253122531 2333 
468 486 308 204 

1 ) Dreiradkraltfahrzeuge bis zu 350 kg Eigengewicht sind nicht besonders 
ermittelt worden. 

Bei den Personenkraftwagen waren an dem Rückgang der 
Zulassungen überwiegend die Größenklassen über 1 Liter Hub-
raum beteiligt. Bei den Lastkraftwagen gingen vor allem die 
Zulassungen der Dreiradfahrzeuge und der Wagen der kleinsten 
Nutzlastklasse zurück, während sich die Abnahme bei den 
schwereren Klassen auf wenige Fahrzeuge beschränkte. Die 
Zulassungen der Lastkraftwagen mit einer Nutzlast von über 
2 bis 3 Tonnen nahmen sogar um 1/ 10 zu. An der starken Zu-
nahme der Kraftradzulassungen waren vor allem Fahrräder mit 
Hilfsmotor und Kleinkrafträder beteiligt. 

Die Beschäftigung der Industrie 
im Januar 1936 

Die Beschäftigung der Industrie ist im Januar 1936 der 
Saison entsprechend weiter zurückgegangen; der Rückgang 
war fast ebenso stark wie im Vormonat. Die Zahl der beschäftigten 
Arbeiter hat von 63,8 vH im Dezember 1935 auf 62,8 vH der 
Arbeiterplatzkapazität im Januar abgenommen. Etwas stärker, 
von 59,7 vH der Arbeiterstundenkapazität auf 57,8 vH, ist das 
Arbeitsvolumen gesunken. Gleichzeitig hat sich die tägliche 
Arbeitszeit vermindert; sie beträgt 7,39 Stunden im Januar 
gegenüber 7 ,55 Stun~en im Dezember. 

Die Bes häftigung is-t zunächst in den Industriezweigen 
zurückgegan en, die ihre Tätigkeit bereits in den Vormonaten 
unter Saison inflüssen eingeschränkt haben. Dies gilt vor allem 
für die Bau · tschaft. Im Baugewerbe ist die Zahl der be• 
schäftigten heiter jedoch bedeutend schwächer gesunken als 
im Vormona , und zwar nur um 4 vH der Höchstbeschäftigung 
gegenüber 1 vH im Dezember. Dies ist einmal auf die inilde 
Witterung iI)l Januar zurückzuführen. Es kommt aber hinzu, 
daß der sai~onmäßige Rückgang der Bautätigkeit in diesem 
Winter weit: früher eingesetzt hatte als Ende 1934. Auch tn 
einer Reihe anderer mit der Bauwirtschaft zusammenhängender 
Industriezweige hat die Beschäftigung weniger abgenommen 
als im Vormonat; so in der Steinzeug- und Kachelindustrie, 
in den Sägewerken und Sperrholzfabriken sowie in der Parkett-
und der Bauzubehörindustrie. Stärker war die Abnahme in den 
Ziegeleien, in der Herstellung von Betonwaren, Dachpappe und 
insbesondere von Zement und Bodenplatten. 

In einer Reihe von Verbrauchsgüterindustrien hat sich das 
Arbeitsvolumen im Januar ebenfalls weiter vermindert, zum 
Teil auch schwächer als im Vormonat. In diesen Zweigen hält 
der init Beendigung des Herbst- und Weihnachtsgeschäfts einge-
tretene Rückschlag also noch an. So ist die Zahl der geleisteten 
Arbeiterstunden in einigen Zweigen der Textilindustrie weiter 
zurückgegangen, und zwar in den Teppichwebereien und Strumpf-
wirkereien, in der Herstellung von Phantasiewirkwaren und Strick-
und Nähgarn sowie in den Leinen- und Möbelstoffwebereien. 
In einigen Industriezweigen, die Hausrat und Gegenstände für 
den Wohn- und Kulturbedarf herstellen, hat die Beschäftigung 
gleichfalls weiter nachgelassen. Ferner hat die Möbelindustrie 
die Tätigkeit noch weiter eingeschränkt, ebenso die Kartonagen-
industrie und einzelne Lebensmittelindustrien, wie die Stärke-
industrie, die Süßwarenindustrie, die Zigarren- und Zigaretten-
industrie und die Herstellung von Obst- und Gemüsekonserven. 

Geleistete Durch- Beschält. Beschäft. Arbeiter- schni ttliche 
Besehiltlgung Arbeiter in stunden tägliche Angestellte 

vH der Ar- in vH der Arbeitszeit in vH der 
der lndust?le beiterplatz- Arbeiter- der Arbeiter Angestell-

kapazität') stunden- in tenplatz-
(Ergebnisse der Industrie- kapazitat1) Stunden•) kapazitiit1) 

berichterstattung) 1935/36 
Dez. /Jan.•JI Dez. /Jan.•)/ Dez. /Jan.•)/ Dez. /Jan.') 

Gesamte Industrie ....... 63,8 62,8 59,7 57,8 7,55 7,39 77,8 77,8 
Produktionsgilterindustrien 65,9 64,9 64,0 62,5 7,76 7,69 80,0 80,4 

dav. Investitionsgüter-
ind. ohne ausgeprägte 
Saisonbewegung ..... 71,2 71,6 71,7 72,0 8,11 8,09 80,2 80,6 

V erbrauebsgil terind ustrien 61,0 60,2 54,2 51,7 7,29 7,00 74,9 74,3 
Bergbau') .............. 66,7 69,4 - - 82,5 
Eisen- und Metallgewin-

nung ....... .......... 82,91 82,8 80,7 79,9 8,02 7,94 86,5 87,0 
Eisen- und Stahlwarenind. 65,0 65,7 63,0 62,0 7,91 7,72 82,1 81,8 
Blechverarbeitende Ind. 57,0 56,8 52,7 51,9 7,64 7,48 81,4 81,1 
Nichteisen-Metallwarenind. 73,5 73,4 70,2 65,0 7,97 7,35 80,1 80,3 
Maschinenbau ........... 77,3 77,9 77,4 77,9 8,18 76,8 
Fahrzeugbau ............ 74,2 75,3 69,9 70,4 7,69 7,61 89,0 90,3 
Elektroindustrie ......... 72,0 69,7 7,76 83,6 
Feinmechanik u. Optik .. 74,6 74,4 72,1 70,0 7,75 7,53 78,2 78,8 
Baustoffindustrie ........ 58,4 54,8 52,8 48,9 7,52 7,44 70,6 71,4 
Bauindustrie ............ 54,3 50,0 - - - - 78,8 79,2 
Holzbearbeitende Ind .... 58,8 57,9 56,1 55,2 7,52 7,54 58,6 58,3 
Holzverarbeitende Ind ... 50,3 48,9 46,4 43,5 7,55 7,29 57,2 57,3 
Lederindustrie .......... 57,3 54,9 54,2 50,3 7,53 7,17 62,3 60,0 
Chemische Industrie ..... 77,6 77,7 74,8 73,1 7,68 7,49 96,9 97,6 
Kautschukindustrie ...... 53,4 53,8 47,7 48,7 7,21 7,30 67,6 67,7 
Keramische Industrie .... 62,5 61,2 56,l 51,2 7,30 6,77 80,5 80,9 
Glasindustrie ............ 71,5 69,3 67,2 61,3 8,03 7,65 62,8 61,6 
Papiererzeugende Ind .. ... 73,7 73,7 66,9 64,9 8,17 7,97 86,2 85,4 
Papierverarbeitende Ind. 61,2 57,9 62,3 55,7 7,96 7,50 69,9 70,3 
Vervielfältigungsgewerbe . 67,4 65,6 66,9 62,2 8,05 7,71 81,0 81,1 
Textilindustrie .......... 70,2 69,5 58,9 57,4 6,80 6,67 83,2 82,9 
Bekleidungsindustrie ..... 56,4 56,8 48,2 47,1 7,13 6,82 66,7 65,1 

davon Lederschuhind. 67,5 67,6 50,8 52,1 6,53 6,68 77,2 77,4 
Nahrungsmittelindustrie .• 68,2 65,3 65,3 59,5 8,02 7,63 82,5 82,2 
Genußmittelindustrie .... 78,6 77,6 74,1 71,9 7,57 7,38 78,7 78,6 

Anmerkungen: Die Angaben für die einzelnen Industriezweige und 
-gruppen sind nur in ihrer Bewegung, nicht aber in ihrer absoluten Höhe voll 
miteinander vergleichbar. - 1 ) Höchstzahl der Arbeiter (bzw. Angestellten), 
die bei voller Besetzung aller Betriebseinrichtungen beschäftigt werden können. -
') Stundenzahl, die bei Besetzung aller Betriebseinrichtungen in der tariflichen 
Arbeitszeit geleistet werden kann. - ') Die Ziffern hinter dem Komma bedeuten 
Dezimalteile einer Stunde. - ') Zum Teil vorlaufig. - ') Statt der Stunden 
Schichten. 

In einer großen Anzahl von Industriezweigen ist der saison-
mäßige Rückschlag erst im Januar eingetreten. Hier sind vor 
allem die Verbrauchsgüterindustrien zu nennen, in denen die 
Arbeiten für das Weihnachtsgeschäft die Beschäftigung noch 
bis in den Dezember hinein stützten. Dies gilt für die Baumwoll-



151 

webereien, die Wollwebereien, die Vigognespinnereien, die Kunst-
seidenindustrie, die Herstellung von Herren- und Damenbekleidung 
sowie von Wäsche und Schürzen und auch für die Glasindustrie 
und Teile der Blech- und Metallwarenindustrie, wie die Her-
stellung von Möbelbeschlägen und Kleinarmaturen. Desgleichen 
hat sich das Arbeitsvolumen in den Brauereien, den Mälzereien, 
den Kaffeeröstereien, den Sektkellereien und in der Fleischwaren-
industrie erst nach Beendigung des Weihnachtsgeschäfts verringert. 

Aus jahreszeitlichen Gründen ist die Beschäftigung noch 
in den Getreide- und Ölmühlen, Zuckerraffinerien und Brennereien 
gesunken. Wie alljährlich haben ferner Teile der Eisen- und 
Stahlwarenindustrie, so die Herstellung von Ketten, Nägeln, 
von Geräten für die Hauswirtschaft und von Näh- und Steck-
nadeln ihre Tätigkeit im Januar eingeschränkt. Dasselbe trifft 
für die papiererzeugende Industrie, die Herstellung von 
Tapeten, Papierwaren und Geschäftsbüchern und schließlich 
für die Druckereien und die meisten Zweige der chemischen 
Industrie zu. 

Ferner hat sich die Beschäftigung in Industriezweigen ver-
ringert, die sonst von den winterlichen Saisoneinflüssen fast 

unabhängig sind. Hier sind einige Investitionsgüterindustrien, 
wie die Großeisenindustrie, die Gießereien, der Waggonbau 
und der Dampfkesselbau zu nennen. Das gleiche gilt von der 
feinmechanischen Industrie. In der Kraftwagenindustrie kon.nte 
sich der saisonmäßige Aufstieg der letzten Monate nicht fort-
setzen. 

Im Gegensatz zu der allgemeinen vorwiegend saisonbedingten 
Abschwächung hat die Beschäftigung in einer Reihe von In-
dustriezweigen zugenommen. So hat sich das Arbeitsvolumen 
im Maschinenbau, im Schiffbau und in der Herstellung elektrischer 
Maschinen weiter erhöht. Auch in einzelnen Zweigen des Fahr-
zeugbaus hat sich der Aufstieg fortgesetzt, so in der Kraftrad-
und Fahrradindustrie und im Karosserie- und Wagenbau. Andere 
Industriezweige konnten ihre Tätigkeit nach vorangegangenem 
Rückgang bereits wieder ausdehnen. So lassen sich besonders 
in Teilen der Textil- und Bekleidungsindustrie schon Anzeichen 
der bevorstehenden Frühjahrsbelebung feststellen. In den 
Baumwoll-, Kammgarn- und Leinenspinnereien sowie in den 
Seidenwebereien und in den Hutfabriken ist die Beschäftigung 
wieder gestiegen. 

HANDEL UND VERKEHR 
Der deutsche Außenhandel im Januar 1936 

Im Außenhandel brachte der erste Monat des Jahres, 
wie zu erwarten war, eine Verminderung der Aktivität. 
Bei sinkenden Gesamtumsätzen ging der Ausfuhrüberschuß 
von 43 Mill . .Jl.Jt im Dezember auf 18 Mill . .Jl.Jt im Januar 
zurück. 

MiiL.U MIIJ,J'2;,t 
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:Der deutsche Außenhandel 
: JanuaP 1933 bis Januar 1936 
; Reiner> War>enverkehr> , 
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Die Ausfuhr nahm gegenüber dem Vormonat um 8 vH 
ab. Dieser Rückgang stellt ausschließlich eine Saison-
erscheinung dar. Berücksichtigt man, daß der Dezember-
außenhandel noch in beträchtlichem Umfang durch das 
Weihnachtsfest begünstigt wird und daß die Dezemberzahl 
diesmal darüber hinaus durch nachträgliche Anschreibungen 
früherer Lieferungen etwas überhöht war, so erscheint der 
Rückgang im Januar verhältnismäßig gering. Dieser 
Eindruck verstärkt sich bei einem Vergleich mit den voran-
gegangenen Jahren, in denen durchweg eine stärkere Ab-
nahme von Dezember zu Januar festzustellen war. Im 
Jahre 1932 betrug die Abnahme beispielsweise mehr als 
ein Viertel, und auch im Jahre 1935 war sie wertmäßig 
noch fast doppelt so hoch wie im laufenden Jahre. 

Die Einfuhr hat im Januar ebenfalls abgenommen, 
jedoch war die Verminderung mit 2,5 vH nur gering. Sie 
ist überdies in der Hauptsache durch eine Senkung der 
Einfuhrpreise bei einer Reihe von Rohstoffen und Lebens-
mitteln zu erklären. 

Der deutsche Außenhandel 
nach Warengruppen 

1 

Einfuhr I Ausfuhr 

Dez.1935IJan.1936 Dez.1935/Jan.1936 
Mill. !li.Jt 

Ernährungswirtschaft') ......... . 
davon 

Lebende Tiere ................... . 
Nahrungs• { tierischen Ursprungs .. . 

mittel pflanzlichen Ursprungs . 
Gewerbliche Wirtschaft ......... . 

davon 

156,0 

8,0 
46,6 

101,4 
217,0 

138,5 

4,7 
49,0 
84,8 

225,1 

11,2 

0,6 
1,1 
9,5 

404,4 

10,1 

0,3 
1,0 
8,8 

371,7 

Rohstoffe • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118,9 132,8 38,7 36,0 
Halbwaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67,0 64,1 40,5 40,6 
Fertigwaren ...................... 1 31,1 28,2 325,2 295,1 

davon 1 

Vorerzeugnisse.................. 16,4 16,0 106,9 107,0 
Enderzeugnisse . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,7 12,2 1_2_18-..c,_3...;-_18_8_,1_ 

Zusammen ~1 363,6 415,6 381,8 
Gold und Silber.................. 12,6 4,2 8,8 9,9 

1) Nahrungs-, Genuß- nnd Futtermittel. 

In der Einfuhr ist ein Rückgang vor allem bei den Erzeug-
nissen der Ernährungswirtschaft eingetreten. Insgesamt betrug 
die Verminderung auf diesem Gebiet dem Wert nach mehr als 
ein Zehntel. Mengenmäßig war sie etwas geringer, da gleich-
zeitig auch die Durchschnittswerte gesunken sind. Ausschlag-
gebend für den Rückgang war die Verminderung der Einfuhr von 
pflanzlichen Erzeugnissen, die fast ausschließlich auf der jahres-
zeitlichen Abnahme der Einfuhr von Südfrüchten und Obst 
beruht. Insgesamt ist die Einfuhr bei diesen beiden Positionen 
um 17 Mill . .7/JC gesunken. Abgenommen hat innerhalb der 
Gruppe Nahrungsmittel pflanzlichen Ursprungs ferner die Ein-
fuhr von Hopfen, Hülsenfrüchten und Wein. Dagegen hat sich 
der Bezug von Küchengewächsen saisonmäßig annähernd ver-
doppelt; bei Kaffee und nichtölhaltigen Sämereien ist die Ein-
fuhr ebenfalls stärker gestiegen. Stark vermindert war gegenüber 
dem Vormonat auch die Einfuhr von lebenden Tieren, insbe-
sondere Schweinen und Rindvieh. Die Einfuhr von Nahrungs-
mitteln tierischen Ursprungs hat jedoch im ganzen etwas zuge-
nommen. Erhöht war vor allem der Bezug von Fleisch, Tran 
und Schmalz. Im übrigen war die Einfuhr in dieser Gruppe 
rückgängig, insbesondere gilt dies für Eier, Butter und Käse. 

Im Bereich der gewerblichen Wirtschaft war die Einfuhr 
insgesamt um etwa 4 vH höher als im Dezember. Erhöht haben 
sich jedoch ausschließlich die Rohstoffeindeckungen. Die Zunahme 
betrug in dieser Gruppe wertmäßig fast 12, mengenmäßig sogar 
fast 16vH. Die stärkste Steigerung weisen Textilrohstoffe auf. Bei 

3* 



Warenbenennung 

Ernährungswirtschaft . .. · I 
(Lebens·, Genuß·, Futtermittel) 

Fferde ... ~.b~~·d·e· ~.
1
~~~'_}:::::::: 1 

Rindvieh ...................... . 
Schweine ..•.................... 
Sonstige lebende Tiere ......... . 

Nahrungsmittel 
tierischen Ursprungs ..... . 

Milch ......................... . 
Butter ........................ . 
Käse ......................... .. 
Fleisch und Fleischwaren ....... . 
Därme ....................... .. 
Fische und Fischzubereitungen .. . 
Trau ...................... .. 
Schmalz und Talg ............. .. 
Eier, Eiweiß, Eigelb ............ . 
Honig .............•........... 
Tierische Abfälle (Futtermittel)') .. 

Nahrungsmittel 
pllanzllehen Ursprungs') . ... . 

Weizen ....................... . 
Roggen ........................ . 
Futtergerste') ................. . 
Hafer ......................... . 
Mais, Dari .................... . 
Sonstiges Getreide .............. . 
Reis .......................... . 
Mülloreierzeugnisse ............. . 
Malz .......................... . 
Nichtölbaltige Samereien ....... . 
Hopfen und Hopfenmehl •.... 
Hülsenfrüchte zur Ern:ihrung ..... 

• • Viehfütterung .. 
Grün· und Rauhfutter ..........• 
Kartoffeln ..................... . 
Andere Hackfrüchte ............ . 
Ktichengewachse ...............• 
Obst, außer Südfrüchten 
Südfrüchte ....................• 
Gemüse· und Obstkonserven ....• 
Kaffee, Kaffee-Ersatzstoffe ...... . 
Tee .......................... .. 
Kakao, roh ................... . 
Kakaoerzeugnisse .............. . 
Gewürze ....................... . 
Zucker ........................ . 
Ölfrüchte .......... } z. Er· .. . 
Pflanz!. Öle u. Fette nährung .. . 
Margarine und ähnliche Speisefette 
Rohtabak .....................• 
Tabakerzeugnisse .............. . 
Bier .......................... . 
Braun twein ................ , . , . 
Wein ....•...................... 
Ölkuchen ...................... . 
Kleie .......................... . 
Sonst. Abfallerzeugnisse (Futterm.) 
Sonst. pflanz!. Nahrungsmittel') .• 

Gewerbliche Wirtschaft . .. . 
Rohstoffe ........... . 

Wolle und andere Tierhaare, roh .. 
Baumwolle, roh u. bearb., Abfalle 
Flachs, Hanf u. dgl., roh ....... .. 
Abfalle von Gespinstwaren ...... . 
Felle zu Pelzwerk, roh .......... . 
Andere Felle, Haute ........... . 
Federn, Borsten u. dgl. . , ....... . 
Holz zu Holzmasse ............. . 
Bau- und Nutzholz (Rundholz) .•. 
Gerbholzer und ·rinden •..•...... 
Kautschuk ..................... . 
Harze, Kopale, Schellack ....... . 
Ölfruchte (zu technischen Ölen) .. . 
Steinkohlen } einschl. ..... . 
Braunkohlen Preßkohlen ..... . 
Mineralole, roh ................ . 
Eisenerze ..................... . 
Eis.-od.manganhalt.Abbrande u.dgl. 
Manganerze ................... . 
Kupfererze . . . . . . . . ........... . 
Bleierze ....................... . 
Zinkerze •...................... 
Chromerze .................... · 1 

Nickelerze ..................... . 
Schwefelkies . . . . . . . . . . . ........ 

1 

Sonstige Erze und Metallaschen .. 
Bauxit, Kryolith ..•............. 
Salz .......................... . 
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Der deutsche Außenhandel (Spezialhandel) im Januar 1936 

Werte in 1 000 .'lU( 1 Mengen in dz II 
Einfuhr I Ausfuhr Einfuhr I Ausfuhr 

138 458 

4 631 
363 

2 293 
1184 

791 

49 013 
185 

7 664 
2 006 

14546 
3 313 
6074 
5 684 
3 020 
5 280 

213 
1 028 

84 814 
578 
337 

60 
434 
246 

2 145 
65 

104 
3 923 
l 001 
l 380 

749 
127 

2Ji! 1 
7 456 

13 033 
277 

11 676 
770 

2 407 
45 

784 
135 

16448 
685 
395 

10 793 
160 
73 

215 
l 516 
l 337 

15 
199 

2 225 

225 118 
132 797 
14146 
34297 
8030 
l 131 
3 886 

10 723 
2 922 
l 754 
4273 

854 
4138 
l 847 

828 
4 613 
l 404 

526 
14327 
l 533 
l 009 

10 053 11)4 751 434 

264 ') 
24 ') 

92801 
560 

62 455 
21 039 
9307 240 

992 
11 

19 
191 
118 
541 

61 
3 

32 

16 

1023887 
13 136 
57719 
21 247 

173118 
20 671 

302 428 
267 416 
37 368 
47197 
6027 

77 560 

8 797 3 634 746 
373 60 135 

13 26 839 

141 
407 
457 

1 509 
2 248 

126 

3 
163 
10 
56 
24 
10 
56 
24 

3~ 1 

165 
9 

354 
21 

72 
594 
131 
635 

1 161 

8 091 
95 634 
46 893 

191 142 
12 456 
5040 

47080 
3 834 

61 138 
60278 
44 054 

3 738 
21 245 

173179 
178156 
618 998 

6468 
144 602 

3 987 
65 425 

1 949 
9 638 
6 698 

1329972 
10 182 
17 247 
66482 
4670 
5 586 

868 
79524 

174 003 
2 317 

25 925 
21 273 

') 272 3671 

1) 214 
') 11 

214 

14 985 
151 

192 
804 
854 

9574 
2 128 

100 
530 

652 

257 168 
52 500 
4437 

13 305 
49 502 
22 077 
16 545 
7233 
l 128 

607 
15 010 
1 122 
l 563 

283 
132 
693 
509 

l 167 
217 

6292 
435 

12 612 
528 

454 
30 837 

536 
4383 

13 061 

371 710 7)36478320 ')43815897 
36 023 30 434 658 30 030 476 

260 92 448 2 041 
2 766 438 306 41 548 

11 191 094 145 
631 27 885 16 769 
817 2 670 1 251 
45 106 441 799 

117 23606 426 

174 
2 

46 
321 

2 
22 620 

1 545 

5 
79 
21 

237 

830 987 -
969 059 38 845 

85 710 32 
59555 
79 964 
54471 

3 543 190 
l 467 830 

259 454 
15 814 340 
1127189 

364 613 
486 346 
59 489 

626 
2 868 

75 
25 457 440 

924 800 

2100 
81 156 

l 318 
17 793 

Warenbenennung 

Kalirohsa~:c~_:. ~~~~t.0.~~ •••.••.• 1 
Sonstige Steine und Erden') ..... 
Rohphosphate ..............•.... 
Sonst. Rohstoffe !. ehern. Erzeugn. 
Sonstige Rohstoffe (auch Abfälle). 

Halbwaren .......... . 
Wolle und andere Tierhaare, bearb. 
Flachs, Hanf u. dgl., bearbeitet .. 
Zellwolle, Florettkunstseide ..... . 
Rohseide, Seidengespinste ....... . 
Kunstseide .................... . 
Garn aus 

Zellwolle, Florettkunstseide ..... 
Wolle und anderen Tierhaaren .. 
Baumwolle .................. . 
Flachs, Hanf u. dgl ........... . 

Ban· und Nutzholz (Schnittholz) .. 
Holzmasse, Zellstoff ............ . 
Kautschuk, bearbeitet .......... . 
Glasmasse, Rohglas ............. . 
Zement ........................ . 
Sonst. mineralische Baustoffe u.dgl. 
Roheisen ...................... . 
Alteisen (Schrott) .............. . 
Ferrolegierungen ............... . 
Eisenhalbzeug ................. . 
Aluminium .......... } 
Kupfer... . . . . . . . . . . . auch 
Nickel. . . . . . . . . . . . . . . Altmetalle 
Blei . . . . . . . . . . . . . . . . und 
Zinn . . . . . . . . . . . . . . . . Legie· 
Zink . .. .. .. .. .. . .. .. rungen 
Sonstige unedle Metalle 
Paraffin, Stearin, Wachse ....... . 
Sonstige technische Öle und Fette 
Koks .......................... . 
Mineralole ( einschl. Steinkohlenteer· 

6le), bearbeitet .............. . 
Mineralolerzeugnisse ............ . 
Kali und Kalimagnesia, schwefels.; 

Chlorkalium ................. . 
Thomasphosphatmehl ........... . 
Sonsti~e Phosphordüngemittel ... . 
Stickstoffdimgemittel ........... . 
Gerbstoffauszüge ............... . 
Sonstige chemische Halbwaren .. . 
Sonstige Halbwaren ...........•. 

Fertigwaren . ........ . 
a) Vorerzeugnisse ..... . 

Gewebe und Gewirke aus 
Seide, Kunstseide ............ · I 
Wolle und anderen Tierhaaren .. 
Baumwolle .................. . 
Flachs, Hanf u. dgl. .......... . 

Leder ..................... ····· 
Felle zu Pelzwerk, bearbeitet ... . 
Papier und Pappe ............. . 
Furniere, Sperrholz, Faßholz u. dgl. 
Steinzeug, Ton- u. l'orzellanerzeugn. 
Glas ......................... ·· 
Chemische Kunststoffe ........... 1 

Teerfarbstoffe ............... . 
Sonstige Farben, Firnisse, Lacke .. 
Leim und Gelatine ............. . 
Sprengstoffe, Schießbedarf, Ztindw. 
Sonstige chemische Vorerzeugnisse 
Gußrohren .................... . 
Stahlrohren . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Stab~ und Formeisen . . . . . . . . . . · 1 
Blech } aus ............... . 
Draht Eisen ............... . 
Eisonbahnoberbaumaterial ...... . 
Schmiedbarer Guß, Schmjedestilcke 
Stangen, Bleche, Draht usw. aus 

Kupfer, Kupferlegierungen ..... 
Aluminium, Aluminiumlegierung. 
sonstigen unedlen Metallen ..... 
Edelmetallen . . . . . . . . . . . . . . .. 

Sonstige Vorerzeugnisse ........ . 

b) Enderzeugnisse 
Strirk- und Wirkwaren") aus 

Seide, Kunstseide ............ . 
Wolle und anderen Tierhaaren •. 

Werte in 1 000 .11..K 

Einfuhr I Ausfuhr 

2 536 
2125 
2 563 
1 662 

64 118 
2 692 

640 
810 

2106 
2 113 

151 
2 405 
3 968 
l 630 
6357 
1 221 

13 
17 
37 

372 
887 
720 

l 092 
343 
428 

7969 
1 200 
1 464 
2499 
l 122 
1 770 

472 
2 233 
l 083 

11 271 
418 

l 157 
104 
891 
962 

l 097 
404 

2 127 
1 942 

823 
576 

40 561 
622 

54 
302 
385 

2 588 

267 
3 586 
1 879 

321 
96 

2 274 
171 
172 
587 
927 
956 
245 
668 
384 
46 

167 
39 
81 
27 
2 

442 
774 
393 

7 3091 
2 146 

691 

l 807 
17 

199 
7 006 

150 
1 935, 

846 

Mengen in dz 

Einfuhr I Ausfuhr 

706 334 
1017330 

137 359 
121 797 

5 654. 669 
7 643 
6141 
6218 
l 665 
5 727 

460 
6 682 

19573 
19 410 

872 158 
131 888 

119 
144 

8 914 
32 848 

237 974 
') 204 657 

39 510 
23 121 
4487 

187 844 
5 173 

66349 
9 733 

56 490 
6 758 

21 847 
71 520 

622 030 

2 228 855 
52 114 

420 685 
33 760 
83162 
37142 

112 036 
9 832 

517 206 
2 147198 

160 843 
106 902 

8 738 354 
3 531 
l 100 
2 083 

181 
• 8 009 

493 
6584 
5 925 
1 846 

10 255 
249 751 

1 065 
3 829 

437 781 
118 204 
230 916 

') 59 Oll 
12 228 
65 059 

306 
2 774 

189 
2 352 

77 
15 

l 796 
11 516 
11 752 

5 811 880 

171 082 
139 918 

253 589 
4273 

55 284 
850 543 

2 962 
165 322 
34873 

28 203 
15 999 

295 126 ') 388 993 ') 5 047 067 

482 
1 026 
l 745 

233 
2 141 
l 048 

249 
777 

27 
120 
218 

1 133 
344 

63 
62 

2 281 

155 
2 230 

601 
234 

63 
248 

127 
16 

119 
5 

252 

12 204 

16 
114 
27 

106 972 

3 345 
4962 
4414 
1 156 
7 019 
2 340 
7 013 

761 
1 709 
l 453 
2 056 

11 357 
3 851 

687 
l 781 

15 575 
1 227 

H!![ 
2 634 
1 538 
I 803' 

4 708 
1 641 

682 
446 
557 

336 313 

310 
949 

4 643 
4838 
4426 

408 
12 642 
25 679 

548 
5 171 
1 453 
l 973 
9 064 

719 
84 

38511 

3 841 
174136 
27 120 
5 640 
6 192 
2 945 

885 
57 

3 706 
0 

373 

3 741 098 

2 786 
6 914 

13 287 
12 037 
8 347 

593 
323 955 

15 714 
71 557 
49 056 
11 571 
31 215 
62 254 

• 4877 
9 368 

705 958 
115 686 
301 596 
897 469 
558 872 
164 069 
191 559 
92 883 

70 615 
8 859 
5 652 

24 
4325 

188 154 ') 52 680 7) l 305 969 

2 551 
527 

l 693 

11 
104 
26 

2 008 
369 

l 296 

845 
788 
430 
719 } 

l 151 
2 093 
4572 
l 043 

29 

6~ li 

32 
111 

- 6461 

91 736 
153 088 } 
66 989 

1 414 088 
87717 

548 436 
5 137 

16 000 
60 

24110 
3 231 

Baumwolle .................. ·I 
Seide, Kunstseide . . . . . . . . . . . . . 421 997 5 355 

1 

Sonstige Kleidung u. Wäsche11
) ausl 

Wolle und anderen Tierhaaren.. 133 1 3881 39 549 
Baumwolle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1% 1 587 16 761 

464 894_,._._ __ L_ei_n_en_u_n_d_so_n_s_ti.,,g_en_S,_pi_n_n_st_o_ff_en_._ ____ ~ ____ 5_3_c_ ____ l _,__ ___ 3_00 
1) Ohne Pferde. - 2) Einschl. lebende Tiere zu anderen als Ernährungszwecken. - ') Stück. - ') Ausfuhr auch Abfalle für Düngezwecke. - ') Einschl. Zierpflanzen 

usw. - ') Ausfuhr unter »Sonstiges Getreide«. - 7 ) Ohne Wasserfahrzeuge. - 8 ) Ohne Rohstoffe für chemische Erzeugnisse. - ') Außerdem Wasserfahrzeuge zum Zer· 
schlagen, Einfuhr - Stück; Ausfuhr - Stuck. - 10) Einfuhr ausschl. Ausfuhr, r,inschl. zugeschnittener und genahter Wirkwaren. - 11 ) Einfuhr einschl., Ausfuhr ausschl. 
zugeschnittener und genahter Wirkwaren. 
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Noch: Der deutsche Außenhandel (Spezialhandel) im Januar 1936 

Warenbenennung 

Noch: Fertigwaren 1 
Hüte (ohne Strohhüte) ••.... , ... 
Sonstige Textilfertigwaren •...... 
Pelzwaren ................ , .... . 
Schuhe aus Leder ............. . 
Andere Lederwaren •...... , .... , 
Papierwaren ................... . 
Bücher, Bilder u. dgl.. ........... 1 

Holzwaren ...................... ! 
Ka1;1tschukwaren ................ ! 
Steinwaren .................... . 
Ton-, Steingut- und Porzellanwarenl 
Glaswaren ...................... . 
Messerschmiedewaren ............ i 
Werkzeuge, landwirtsohaftl. Gerate 
Sonstige Eisenwaren ........... . 
Waren aus: 

Kupfer und Kupferlegierungen .. 
Edelmetallen; vergoldete und ver-

silberte Waren ....... , ...... 
1 Soustigen unedlen Metallen .... , 

Wer~zeugm~schinen ............. : 
Text1lmaschmen ................ , 
Landwirtschaftliche Maschinen ... , 
Dampflokomotiven ............. . 
Kraftmaschinen ................ . 
Pumpen, Druckluftmaschinen ' 
Fördermittel ............. , ..... , l 

Werte in 1 000 .7l.J( 1 Mengen in dz II 
Einfuhr / Ausfuhr Einfuhr / Ausfuhr 

54 
201 
64 
58 

160 
292 

1 048 
538 
252 

19 
118 
259 

16 
141 
975 

490 

95 
116 
349 
242 
208 

2 
86 

106 
91 

1 

1!~11 
300 

1 483 
5 716 
2 957 
2524 
3 190 

580 
2 706 
5 011 
2 406 
3 885 

23 939 

6 250 

2 210 
1 749 
9 499 
9 814 
1 221 
2 832 
3598 
2 187 
1 018 

3 
853 
33 
47 

136 
667 

3 370 
4 806 
1466 

227 
687 
404 

14 
453 

12 840 

884 

19 
260 
919 
826 
992 
78 

301 
175 
78 

248 
6824 

60 
361 

1417 
62530 
10 242 
17244 
12 565 
13 611 
33 330 
58585 

4 311 
33 710 

466 562 

16 458 

709 
5 760 

59 069 
45 133 
16 262 
31 012 
25 378 
11 394 
11 027 

Warenbenennung 1 Werte in 1 000 .7l.J( 

Einfuhr I Ausfuhr 

Noch: Fertigwaren 1 
Papier- und Druckmaschinen , . . . 5 
Büromaschinen . .. . . .. . . .. .. . .. . 18 
Maschin~n f~r Na~rungs- und Ge-i 

nußm1ttehndustne ............ 1 9 
Sonstige Maschinen ............. 1 850 
Wasserfahrzeuge ................. ' 4 
Kraft- nnd Luftfahrzeuge ........ ; 672 
Fahrrader ...................... i 16 
Sonstige Fahrzeuge ............. 1 1 
Elektrotechnische Erzeugnisse .... 1 1 439 
Uhren • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 760 
Feinmech. u. optische Erzeugnisse. . 357 
Waren aus Wachs od. Fetten; Seifen 69 
Waren aus Zellhorn u. dgl. 85 
Belichtete Filme ....... , . . . . . . . . 182 
Photochemische Erzeugnisse . . . . . 63 

4630 
1 64B 

2 284 
7 584 

272 1) 

6 971 
2 306 
4039 

19 915 
2 270 
6570 
1 063 
2136 

681 
1 960 

Mengen in dz 

Einfuhr I Ausfuhr 

5 
9 

89 
4494 

1 ') 
3589 

51 
26 

2 156 
52 

222 
566 
456 
42 

141 

30829 
1 498 

14000 
57 480 

29 
33 409 
16586 
41 430 
89038 
5 033 
4 456 
9582 
2 836 

161 
3626 

Farbwaren , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 922 62 2 880 
Pharmazeutische Erzeugnisse . . . . . 510 9 464 1 148 5 921 
Kosmetische Erzeugnisse . . . . . . . . 15 410 9 1 637 
Sonsti~e chemische Erzeugnisse.. . 119 1 727 3 296 14 865 
Musikinstrumente ............ , . . 34 2 133 51 4 923 
Spielzeug, Christbaumschmuck . . . 14 1 566 48 9 606 
Sonstige Enderzeugnisse ......... ___ 7_0_8~ __ 2_31_0~ __ 5_42_8~ __ 6_73_3 

Reiner Warenverkehr . . . 363 5761 381 763 \')')41229754\')')44088264 
Gold und Silber 

nicht bearb., Gold- u. Silbermünzen 4 260 9 924 545 217 
1) Stuck, außerdem Pontons bzw. Schwimmdocks, Einfuhr - dz; Ausfuhr - dz. - ') Ohne Pferde. 

Wolle betrug die Zunahme gegenüber dem Vormonat fast 6 Mill. 
.JUt und bei Baumwolle mehr als 3 Mill . .Jl.Jt. Mengenmäßig 
war die Steigerung noch stärker, als die Wertentwicklung ver-
muten läßt. Insbesondere gilt dies für Baumwolle, deren Einfuhr 
dem Wert nach um 11 v H, der Menge nach dagegen um fast 
22 vH gestiegen ist. Der Unterschied zwischen Wert- und Mengen-
entwicklung hängt in diesem Fall damit zusammen, daß der 
Anteil nordamerikanischer Baumwolle, deren Einfuhrdurch-
schnittswerte erheblich niedriger liegen als die Durchschnittswerte 
der meisten übrigen Herkünfte, beträchtlich zugenommen hat. 
Außer bei Textilrohstoffen sind Einfuhrsteigerungen vor allem 
bei Häuten, Kautschuk, Rohphosphaten und Erzen zu verzeich-
nen. Bei Erzen betrug die Zunahme fast 30 vH. Nennenswert 
abgenommen hat lediglich die Einfuhr von rohen Mineralölen und 
im Rahmen der Saisontendenz von Holz sowie Steinen und Erden. 

Die Einfuhr von Halbwaren sowie von Fertigwaren ist gegen-
über dem Dezember gesunken. In der erstgenannten Gruppe 
beruht der Rückgang in der Hauptsache auf einem stark ver-
minderten Bezug von bearbeiteten Mineralölen und Schnittholz. 
Der Rückgang wurde hier durch Steigerungen bei anderen Halb-
waren, insbesondere Metallen, bearbeiteten Textilrohstoffen und 
Stickstoffdüngemitteln, größtenteils ausgeglichen. Im Rahmen 
der Fertigwareneinfuhr hat sich lediglich der Bezug von End-
erzeugnissen vermindert. Neben Textilerzeugnissen waren an 
dem Rückgang in erster Linie Bücher und chemische Erzeugnisse 
beteiligt. 

Der Rückgang der Ausfuhr im Januar ergibt sich fast aus-
schließlich aus einer Verminderung des Fertigwarenabsatzes, 
und zwar hat innerhalb dieser Gruppe lediglich die Ausfuhr von 

Enderzeugnissen abgenommen. In der Hauptsache wurden von 
der Verminderung solche Enderzeugnisse betroffen, deren Absatz 
in den Vormonaten durch das Weihnachtsgeschäft begünstigt war. 
So ist die Ausfuhr von Kinderspielzeug um mehr als zwei Drittel 
gesunken. Beträchtliche Rückgänge weist ferner die Ausfuhr 
von Musikinstrumenten, Uhren, Waren aus Wachs und Zellhorn, 
Glas- und Porzellanwaren, Büchern, Papierwaren, Textil- und 
Lederwaren, Edelmetall- sowie vergoldeten und versilberten 
Waren auf. Am stärksten hat die Ausfuhr von Wasserfahrzeugen 
gegenüber dem Vormonat abgenommen. Allerdings ist hier zu 
berücksichtigen, daß die Dezemberzahl infolge nachträglicher 
Anschreibungen von früheren Lieferungen etwas überhöht war. 
Steigerungen der Ausfuhr sind nur in wenigen Fällen zu ver-
zeichnen. Nennenswert erhöht hat sich die Ausfuhr von Ma-
schinen und Eisenbahnfahrzeugen. 

Die Ausfuhr von Vorerzeugnissen hielt sich im ganzen auf 
dem Stand des Vormonats. Im einzelnen zeigt die Entwicklung 
ein unterschiedliches Bild. Während der Absatz von chemischen 
Vorerzeugnissen, insbesondere Teerfarbstoffen, gesunken ist, 
hat sich die Ausfuhr von Walzwerks- und Gießereierzeugnissen 
aus Eisen erhöht. Die Ausfuhr von Geweben war bei Unter-
schieden im einzelnen insgesamt kaum verändert.. 

Der Rückgang der Rohstoffausfuhr beruht vorwiegend auf 
einer Abnahme des Kohlenabsatzes. 

In der Gruppe Halbwaren war die Ausfuhr insgesamt nicht 
verändert. Eine Steigerung der Ausfuhr von Textilhalbwaren, 
insbesondere Garnen, wurde durch einen etwa gleich großen 
Rückgang bei Eisen und Nichteisenmetallen ausgeglichen. 

Die Bezugs- und Absatzländer im deutschen Außenhandel im Jahr 1935 
Die Bilanz 

Der deutsche Außenhandel schloß im abgelaufenen Jahr 
mit einem Ausfuhrüberschuß von 111,0 Mill. :Jl.J{ gegen-
über einem Einfuhrüberschuß von 284,1 Mill. :Jl.J(, im 
Jahr 1934 ab. Die Aktivierung ergab sich im Warenverkehr 
mit der überseeischen Ländergruppe, der gegenüber sich 
der Einfuhrüberschuß von 903,3 auf 468,4 Mill . .Jl.Jt ver-
ringerte. 

Im Außenhandel mit Europa ging der Ausfuhrüberschuß 
von 627,8 Mill. :Jl.J(, 1934 auf 586,6 Mill. :Jl.J(, 1935 zurück. 

Die Tendenz zum Ausgleich der Handelsbilanzen war 
somit auch im abgelaufenen Jahr wirksam. Das läßt sich 

zahlenmäßig bis zu einem gewissen Grade dadurch zum 
Ausdruck bringen, daß man die Bilanzsalden gegenüber 
Europa und Ubersee in vH der Gesamtumsätze mit den 
beiden Ländergruppen darstellt. Diese Yerhältnisziffer 
betrug im Jahr 1931 im Außenhandel mit Europa 34,8 vH 
und sank 1934 auf 10,9 vH, 1935 auf 10,6 vH. Die Aktivität 
im Warenverkehr mit Europa war damit im abgelaufenen 
Jahr verhältnismäßig ungefähr ebenso groß wie im Jahr 
1928. Im Außenhandel mit Außereuropa hat der Passiv-
saldo der Handelsbilanz, gemessen an den Gesamtumsätzen 
mit der überseeischen Ländergruppe, im abgelaufenen Jahr 
einen bisher nie gekannten Tiefstand zu verzeichnen. Mit 
16,2 v H war die Verhältnisziffer aus Handelsbilanzsaldo 
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und Gesamtumsätzen um rund die Hälfte niedriger als im 
Jahr zuvor. Gegenüber 1928 belief sich der Rückgang auf 
fast 60 vH. 

Mrd.~ 
10 

Europa 
Bflanz des deutschen Außenhandels 

mit Europa und Übersee 
1925 bfs 1935 

8 

-o 

c.. 2 

~ <.;: 4 -~ 
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6 
Mrd.M, , 

1 1 1 1 

' 1 
' 1 
1 1 1 

' ' 1 1 1 1 
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w.uSt.36 

Der deutsche! Europa Außenhandel Insgesamt 
mli Europa 

und tlbersee/ Ein· / Aus- Ein·/ Aus-
1935 fuhr fuhr fuhr fuhr 

Reiner 

Übersee Mrd.U 
6 

:,;r 
C 

4 1/1 ..,, 
§-

2 .., 

6 
: Mrd.JU: 

1925 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

Übersee 
Einfuhr-(-), Ausfuhr-

tiberschuß ( +) 

Ein·/ Aus-
fuhr fuhr Ins- t / Europa /übersee gesam 

Mill. .1Ut 
Warenverk. 4158,7l4269,r470,6

1

3057.2r676.1

1

1207.7

1

+ 111.0
1

+ 586.6
1

- 468.4 
Lebensmittel 995,91 75, 637,9 52,8 346,8 21,7 - 920,9 - 585,1 - 325,1 
Rohstoffe ... 2552,8j 773,81282,9 651,61269,9 118,6-1779,0I- 631,3!-1151,3 
Fertigwaren . 564,8;3418,0 505,42351,5 58,61065,8 +2853,2!+ 1846,1 + 1007,2 

Der Rückgang des Passivsaldos im Außenhandel mit Außer-
europa war im einzelnen im Warenverkehr mit Australien ver-
hältnismäßig am stärksten. Während die Bilanz mit dieser 
Ländergruppe im Jahr 1927 mit einem Passivsaldo von 287,6 
Mill. :Jl.Jt abschloß, war sie 1935 nahezu ausgeglichen. Mehr als 
ein Drittel der Schrumpfung gegenüber 1927 entfiel auf die Ab-
nahme des Passivsaldos im abgelaufenen Jahr. Im Außenhandel 
mit Asien und Amerika ist die Verringerung der Passivität des 
Warenverkehrs zum weitaus größten Teil in den Jahren 1928 
bis 1931 eingetreten. Immerhin haben sich die Einfuhrüberschüsse 
auch von 1934 auf 1935 verhältnismäßig stark vermindert. Fast 
völlig verschwunden ist der Passivsaldo im abgelaufenen Jahr 
gegenüber Britisch Indien, China und Guatemala, während er 
im Warenverkehr mit den Vereinigten Staaten von Amerika 
auf rd. ein Drittel seines Vorjahrsumfangs sank. Die Handels-
bilanz mit Canada, die 1934 mit 41,1 Mill. :Jl.J{ passiv war, schließt 
1935 mit einem geringen Aktivsaldo ab. Verhältnismäßig hoch 
ist der Einfuhrüberschuß noch im Außenhandel mit Afrika. 
Gegenüber 1928 beträgt die Verminderung 1935 rd. zwei Drittel, 
gegenüber 1934 etwa ein Zehntel. Entgegen der Gesamtent-
wicklung hat sich die Passivität im Warenverkehr mit Britisch 
Südafrika und einigen kleineren afrikanischen Ländern im abge-
laufenen Jahr erhöht. 

Im Warenverkehr mit Europa entfiel der Rückgang des Aus-
fuhrüberschusses von 1934 auf 1935 zum größten Teil auf die 
Schrumpfung des Aktivsaldos im Verkehr mit Großbritannien 
(- 58,5 Mill. :Jl.Jt) und der Schweiz (- 36,7 Mill. :Jl.J{) und die 
Steigerung des Einfuhrüberschusses im Verkehr mit Sowjet-
rußland (+ 29,3 Mill. :Jl.Jt). Der Handelsbilanzsaldo gegenüber 
Großbritannien ist damit auf fast ein Sechstel seines Standes 
im Jahr 1931 (680,3 Mill. :Jl.J() zurückgegangen. Immerhin 
gehört Großbritannien neben der Schweiz und den Niederlanden, 
denen gegenüber sich der Aktivsaldo von 377,0 Mill. :Jl.Jt 1931 
bzw. 654,3 Mill. :Jl.J{ 1929 auf etwa zwei Fünftel bzw. ein Drittel 
verringert hat, zu den Ländern, mit welchen im abgelaufenen 
Jahr noch ein Ausfuhrüberschuß von mehr als 100 Mill. :Jl.Jt 
erzielt wurde. Betrachtet man allerdings das Britische Imperium 
als Ganz~_s, so ergibt sich 1935 eine fast ausgeglichene Handels-
bilanz. Ahnlich sinkt der Ausfuhrüberschuß gegenüber dem 

Niederländisehen Gesamtreieh auf rd. drei Fünftel des Aktiv-
saldos mit dem Mutterland. Nahezu ausgeglichen war die Handels• 
bilanz im abgelaufenen Jahr mit Bulgarien, Danzig, Estland, 
Lettland, Litauen, Finnland, Griechenland, Norwegen, Portugal, 
der Tschechoslowakei und dem Irischen Freistaat. Zugenommen 
hat der Einfuhrüberschuß im Außenhandel mit Rumänien und 
Jugoslawien. Ersterem gegenüber war die Handelsbilanz nach 
dem Krieg stets passiv, dagegen waren im Warenverkehr mit 
Jugoslawien bis zum Jahr 1931 teilweise beträchtliche Ausfuhr-
überschüsse zu verzeichnen. 

Der Anteil der Länder-
gruppen am deutschen 

Außenhandel 1 

Einfuhr I Ausfuhr 

192511930 1193411935 192611930 1193411935 -29 -33 -29 -33 

in vH 
1 Europa ........ 52,2 55,0 57,5 59,4173,7 79,5176,5 

Industrieländer') . . . . . . . 24,1 22,9 23,7 20,8 33,8 38,I 36,7 
Agrar- u. Rohatom.')-') 28,1 32,1 33,8 38,6 39,9 41,4 39,8 

71,6 
31,1 
40,5 

Irisch. Freistaat, Island, 
Dänemark, Nieder!. . 

Nordeuropa•) ....... . 
Sildeuropa') ........ . 
Osteuropa') ........ . 
Südosteuropa') ..... . 

Übersee ...... . 
Amerika ..... . 

Ver. Staaten u. Canada .. 
Sild- u. Mittelamerika .. . 

Afrika ....... . 
Asien .•....... 

Australien ..... . 

8,0 8,5 8,4 7,9 
4,0 4,3 5,5 6,9 
5,6 6,3 6,8 8,0 
6,9 8,1 7,5 8,1 
3,6 4,9 5,6 7,7 

47,7 44,6 42,2 40,3 
29,0 24,4 20,6 20,4 
17,5 13,7 9,8 6,1 
11,5 10,7 10,8 14,3 

1 

4,6 5,4 5,8 6,3 
11,4 12,3 12,5 12,6 
2,7 2,5 3,3 1,0 

14,1 14,6 
6,7 6,7 
6,8 6,2 
7,8 10,2 
4,5 3,7 

26,1 20,5 
15,2 11,0 
7,6 5,8 
7,6 5,2 
2,31 2,0 
8,0 7,0 
0,6 0,5 

15,6 13,2 
7,7 8,0 
8,8 9,8 
3,7 3,6 
4,0 5,9 

23,4 28,3 
10,8 13,8 
4,3 4,5 
6,5 9,3 

2,61 2,9 
9,4 10,9 
0,6 0,7 

1) Belgien, Luxemburg, Saarland, Frankreich, Großbritannien, Schweiz, 
Tschechoslowakei, Österreich. - ') Irischer Freistaat, Island, Dänemark, Nieder-
lande. - ') Nordeuropa: Schweden, Norwegen, Finnland. - ') Sildeuropa: 
Spanien, Italien, Brit. Mittelmeer, Portugal. - ') Osteuropa: Danzig, Polen, 
Estland, Lettland, Litauen, Rußland (UdSSR). - ') Südosteuropa: Ungarn, 
Rumänien, Jugoslawien, Griechenland, Bulgarien, Albanien. 

Bilanz des deutschen Außenhandels nach Erdteilen 
Mill.~ bzw.nach Ländergruppen MilJ.U 
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Die Einfuhr ist 1935 gegenüber dem Vorjahr um 6,6 vH 
zurückgegangen. An der Abnahme waren in erster Linie 
die a»ßereuropäischen Länder beteiligt. Die Gesamteinfuhr 
aus Ubersee ist von 1934 auf 1935 um 10,8 vH gesunken. 
Mit Ausnahme Afrikas, dessen Lieferungen sich gegenüber 
dem Vorjahr leicht erhöhten, wurden von der Verminderung 
der deutschen Warenbezüge sämtliche Erdteile betroffen. 
Abgenommen hat vor allem die Einfuhr aus Australien, 
die um mehr als sieben Zehntel niedriger war als im Jahr 
zuvor. Der Einfuhrrückgang aus Asien und Amerika hielt 
sich demgegenüber in engeren Grenzen. Immerhin war 
er verhältnismäßig noch annähernd doppelt so stark wie 
der Einfuhrrückgang aus Europa, der sich auf 3,5 vH 
belief. 
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Fertigwaren, sondern Rohstoffe und Halbwaren (Wolle, Kohle, 
Mineralöle) beteiligt. 

Der Einfuhrrückgang aus Übersee ist zum größten Teil durch 
die Schrumpfung der Einfuhr aus den Vereinigten Staaten von 
Amerika (-132,0 Mill. Jll.Jt), aus dem Australischen Bund 
(- 70,3 Mill . .Jl.Jt), Canada (- 50,5 Mill . .Jl.Jt) und Neuseeland 
(- 31,3 Mill . .Jl.Jt) bedingt. Die Abnahme der Einfuhr aus 
Argentinien, Guatemala, Uruguay, China, Iran, Britisch und 
Niederländisch Indien sowie Französisch Marokko fiel demgegen-
über weniger ins Gewicht. Vermindert hat sich aus den Ver-
einigten Staaten von Amerika vor allem die Einfuhr von Baum-
wolle, Obst und Schmalz, aus dem Australischen Bund und Neu-
seeland die Einfuhr von Wolle und aus Canada die Einfuhr von 
Weizen. Nennenswert erhöht haben sich dagegen die Waren-
bezüge aus Brasilien (Baumwolle), Chile (Wolle, Speisebohnen, 
Kupfer), Columbien (Kaffee), Mexiko (Kaffee, Baumwolle), Peru 
(Baumwolle), aus der Türkei (Baumwolle, Obst, Südfrüchte) 
sowie aus Britisch Südafrika (Wolle). 

Wu,St36 Die Ausfuhr 

Die deutsche Insgesamt aus Europa aus Übersee 
Einfuhr aus 

/ 1 Ver-Europa und 1 1 Ver- 1 1 Ver-Ubersee 1935 1934 . änd. 193511934 . and. 1935 1934 . and. 
1 mvH mvH mvH 

Reiner Waren- Mill . .'ll.J( 
verkehr ...•• 4158.714451,0I- 6.6

1
2470.6

1

2560,5!- J.T 676,1
1

1878,4
1
-J0.8 

Lebensmittel • 995,9i 1 066,9 - 6,7 637,9 629,4 + 1,4 346,8 425,8 -18,6 
Rohstoffe •. , , 2552,8 2600,3 - 1,8 1282,911222,2 + 5,0 l 269,9i1378,11- 7,9 
Fertigwaren .. 564,8 750,5 - 24,7 505,4 675,9 -25,2 58,6 74,2 - 21,0 

Der Anteil Europas an der Gesamteinfuhr erhöhte sich 
infolge dieser Entwicklung von 57,5 vH 1934 auf 59,4 vH im 
abgelaufenen Jahr. Die Gewichtsverlagerung von den über-
seeischen Ländern nach Europa, die hierin zum Ausdruck kommt, 
ist bereits seit längerem zu beobachten. Während Europa im 
Jahresdurchschnitt 1925 bis 1929 mit 52,2 vH nur etwas stärker 
als Übersee an den ausländischen Warenbezügen Deutschlands 
beteiligt war, lieferte es im Durchschnitt der folgenden vier 
Jahre bereits 55,0 vH. Die Anteilssteigerung im Warenverkehr 
mit Europa entfällt auf die Agrar- u~d Rohstoffländer, die Anteils-
minderung im Warenverkehr mit Übersee auf die nordamerika-
nischen und australischen Bezugsgebiete. Die europäischen 
Agrar- und Rohstoffländer waren in der ersten Hälfte der letzten 
10 Jahre mit 28,1 vH, 1934 mit 33,8 und 1935 mit 38,6 vH an der 
Gesamteinfuhr beteiligt. In der gleichen Zeit sank der„ Anteil 
der Industrieländer von 24,1 auf 23,7 und 20,8 vH. In Ubersee 
entfielen auf die Vereinigten Staaten und Canada 1925 bis 1929 
17,5 vH, im abgelaufenen Jahr 6,1 vH der deutschen Gesamt-
bezüge. Für Australien lauten die entsprechenden Ziffern 2,7 
bzw. 1,0 vH. Bei den übrigen außereuropäischen Ländergruppen, 
besonders bei Süd- und l\fittefamerika, sind demgegenüber durch-
weg Anteilssteigerungen zu verzeichnen. 

Im einzelnen ergibt die Einfuhrentwicklung aus Europa von 
1934 auf 1935 folgendes Bild. Niedriger waren die Warenbezüge 
insbesondere aus den Industrieländern Tschechoslowakei (Garne 
und Gewebe, bearbeitete Wolle, Kalbfelle), Belgien-Luxemburg 
(verschiedene Metalle, Rohwolle, Garne, Thomasmehl) und 
Frankreich (Stab- und Formeisen, Wolle, Kunstseide). Aus den 
Agrar- und Rohstoffländern wurden demgegenüber 1935 im 
ganzen mehr Waren als im Vorjahr bezogen. Zugenommen hat 
die Einfuhr insbesondere aus den südost- und nordeuropäischen 
sowie einigen osteuropiiischen Bezugsgebieten. Erhöht hat sich 
aus Jugoslawien vor allem die Einfuhr von Fleisch sowie von 
Bau- und Nutzholz, aus Ungarn von Fleisch und Fleischwaren, 
Schmalz und Rindvieh, aus Rumänien die Einfuhr von Mineral-
ölen, Bau- und Nutzholz, aus Estland von Schweinen und Butter 
und aus Lettland von Bau- und Nutzholz. Aus Norwegen wurden 
größere Mengen Tran, aus Schweden größere Mengen Erze, 
Metalle und Butter bezogen. An der Steigerung der Einfuhr aus 
den Agrar- und Rohstofflandern haben die Niederlande (- 68,0 
Mill . .Jl.J{, = 25,7 vH) und Litauen (-12,5 Mill . .Jl.Jt = 82,8 vH) 
nicht teilgenommen. Die Abnahmen betrafen im ersten Fall 
hauptsächlich Eier, Küchengewächse, Käse, Butter, im zweiten 
Bau- und Nutzholz, Holz zu Holzmasse sowie Fleisch und Fleisch-
waren. Von den Ländern, mit welchen Deutschland in erheblichem 
Umfang industrielle Erzeugnisse tauscht, hat Großbritannien im 
abgelaufenen Jahr mehr Waren als 1934 nach Deutschland 
geliefert. An der Zunahme waren jedoch nicht in erster Linie 

Die Gesamtausfuhr belief sich im abgelaufenen Jahr 
auf 4 269,7 Mill . .71.Jt gegen 4166,9 Mill . .71.Jt im Jahr 
zuvor. Die Zunahme (+ 102,8 Mill . .71.Jt) entfällt aus-
schließlich auf die überseeischen Länder. Der Warenabsatz 
nach Übersee war im Jahr 1935 mit 1 207,7 Mill . .71.Jt um 
232,5 Mill . .71.Jt oder 23,8 v H größer als 1934. Die Ausfuhr 
nach Europa ist im gleichen Zeitraum weiter zurück-
gegangen (- 4,1 vH). Verglichen mit der Entwicklung 
in den beiden vorangegangenen Jahren hat sich jedoch das 
Ausmaß der Abwärtsbewegung erheblich verringert. 

Ische Die deu 
Ausfuhr 
Europa 

nach 
und 

Ubers 88 

aren-

itt~l: 

Reiner W 
verkehr 

Lebensm 
Rohstoffe 
Fertigwa ren .. 

--
Insgesamt nach Europa nach Übersee 

/ 1 Ver-1 1 Ver- 1 1 Ver-1935 1934 . änd. 1935 1934 . änd. 1935 , 1934 änd. 
mvH mvH 1 in vH 

Mill . .'ll.J( 

4269,7l4166.9I+ 2.5

13

057,2

1

3188.3[- 4,T 207.7

1

975,ll+ 23,9 
75,0 117,1 - 36,0 52,8 93,01- 4J,2 21,7 23,6- 8,1 

773,8 790,3 - 2,1 651,6 688,7- 5,4 118,6 99,2+19,6 
3418,0 3255,7 + 5,0 2351,5,2403,91- 2,2 1065,8 851,2 + 25,2 

Im ganzen hat im abgelaufenen Jahr die überseeische Länder-
gruppe für die Ausfuhr an Bedeutung gewonnen. Der Anteil 
Außereuropas an der Gesamtausfuhr stieg von 23,4 vH 1934 auf 
28,3 vH 1935 und war damit größer als in irgendeinem Nach-
kriegsjahr. In den Krisenjahren 1931 und 1932 waren die über-
seeischen Länder nur mit 18,9 bzw. 19,0 vH, im Durchschnitt 
der Jahre 1925 bis 1929 mit 26,1 vH an der Gesamtausfuhr be-
teiligt. Besonders eindringlich spiegelt sich diese Verlagerung 
bei der Ausfuhr nach Asien, Süd- und Mittelamerika wider. 
Während auf die asiatische Ländergruppe in den Jahren 1925 bis 
1929 8,0 vH und 1930 bis 1933 7,0 vH der Gesamtausfuhr ent-
fielen, erhöhte sich der Anteil in den beiden folgenden Jahren auf 
9,4 bzw. 10,9 vH. Die Bezüge Süd- und Mittelamerikas machten 
in der ersten Halfte der letzten 10 Jahre 7,6 vH, 1()35 9,3 vH der 
deutschen Gesamtausfuhr aus. Auch Afrika hatte im abgelaufenen 
Jahr als Absatzgebiet eine größere Bedeutung als jemals nach dem 
Krieg. Dagegen spielen die Vereinigten Staaten von Amerika 
und Canada heute als Absatzmärkte eine erheblich geringere Rolle 
als in früheren Jahren. Zwar hat die Ausfuhr nach den beiden 
Ländern von 1934 auf 1935 zugenommen, die Steigerung blieb 
jedoch hinter der nach den übrigen überseeischen Ländern 
zurück. Der Anteil erhöhte sich infolgedessen nur unerheblich 
und war mit 4,5 vH beträchtlich geringer als in den voraus-
gegangenen Zeitabschnitten. Auf den europäischen Märkten 
ist eine Verlagerung von den Industrie- zu den Agrar- und Roh-
stoffländern eingetreten. Sie hält sich, vergleicht man den Beginn 
und das Ende der Ausfuhrentwicklung im abgelaufenen Jahr-
zehnt, in verhältnismäßig engen Grenzen. 1925 bis 1929 waren 
die europäischen Industrieländer mit 33,8 vH, 1935 mit 31,1 vH 
an der Gesamtausfuhr beteiligt. Im gleichen Zeitraum erhöhte 
sich cler Anteil der Agrar- und Rohstoffländer von 39,9 auf 40,5 vH. 
Gegenüber den Verhältnissen in den Jahren 1930 bis 1933 ergeben 
sich allerdings für die industriellen Absatzgebiete erheblich 
größere Verschiebungen. Gegen 31,1 vH im abgelaufenen Jahr 
entfielen im Durchschnitt der Jahre 1930 bis 1933 38,1 vH der 
Gesamtausfuhr auf Industrieeuropa. 
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Im einzelnen hat sich die Ausfuhr nach Europa wie folgt 
entwickelt. Absolut am größten waren die Absatzverluste im 
Warenverkehr mit den Niederlanden (- 77,6 Mill. Ji'.Jt'). Nach 
der Schweiz, Belgien-Luxemburg und Frankreich ging die Aus-
fuhr erheblich weniger zurück; verhältnismäßig war die Abnahme 
jedoch auch hier beträchtlich. Gesunken ist auch die Ausfuhr 
nach Sowjetrußland, der Tschechoslowakei, Großbritannien, 
Litauen, Danzig und dem Irischen Freistaat. Dagegen hat sich 
der Warenabsatz nach den übrigen europäischen Ländern fast 
durchweg beträchtlich erhöht. Gestiegen ist vor allem die Aus-
fuhr nach den südosteuropäischen Agrar- und Rohstoffländern, 
von welchen Bulgarien mehr als doppelt soviel deutsche Waren 
als im Vorjahr aufnahm und Griechenland bzw. Ungarn ihre 
Bezüge um rd. zwei Drittel bzw. mehr als die Hälfte steigerten. 
Zugenommen hat die Ausfuhr ferner nach den osteuropäischen 

Agrarländern (ausgenommen Sowjetrußland) sowie nach Süd-
und Nordeuropa. Nach der letztgenannten Ländergruppe hielt 
sich die Steigerung allerdings in verhältnismäßig engen Grenzen. 

An der Steigerung des Warenverkehrs mit Amerika (+ 1/ 8) 
waren hauptsächlich die süd- und mittelamerikanischen Länder, 
vor allem Brasilien, Chile, Columbien, Mexiko, Peru, Venezuela 
und Argentinien, beteiligt. Darüber hinaus hat aber auch der 
Warenabsatz nach den Vereinigten Staaten und Canada zuge-
nommen. Fast durchweg höher als 1934 war die Ausfuhr im 
abgelaufenen Jahr ferner nach den asiatischen Ländern. Im 
Warenverkehr mit den afrikanischen Ländern war die Ausfuhr-
entwicklung uneinheitlich. Steigerungen der Ausfuhr nach 
Ägypten und Britisch Westafrika standen Abnahmen der Ausfuhr 
nach Britisch Südafrika und einigen anderen weniger wichtigen 
Absatzgebieten gegenüber. 

Der deutsche Außenhandel nach Ländern 

Länder 
1 

Einfuhr 

1935 1 1 

Ausfuhr I Einrnbr· (-), / Einfuhr I Ausfuhr I Einfuhr, (-), 
lnsfuhrftbersrbnß f +) Linder !nsfuhrnberscbnß ( + l 

~,~ ~,~ _1_N_5_I_U_3_4_~,~ ~1~ 
--11---------;----"------'-"--'----_:c'-......!-.::._::___c--=.::_:___.!..__:.:..::..::_ 

Europa ..... , 
Belgien-Luxemburg . , 
Bulgarien .......... . 
Dänemark ......... . 
Island ............ .. 
Danzig ............ . 
Polen ............. . 
Estland ............ . 
Finnland .......... . 
Frankreich ......... . 
Griechenland ....... . 
Großbritannien ..... . 
Irischer Freistaat ... , 
Italien') ........... . 
Jugoslawien ........ . 
Lettland ........... . 
Litauen ............ . 
Niederlande ........ . 
Norwegen .......... . 
Österreich .......... . 
Portugal ........... . 
Rumänien ......... . 
Schweden .......... . 
Schweiz ........... . 
Spanien') ........ .. 
Tschechoslowakei ... . 
Ungarn ............ . 
Rußland (UdSSR) .. . 
Sonstige Länder .... , 

Afrika ..... , 
Abessinien ......... . 
Ägypten ........... . 
Brit. Ostafrika ...... . 
Brit. Sudafrika ..... . 
Brit. Westafrika .... . 
Algerien .......... .. 
Tunis .. .. .. .. .. .. .. 
Franz. Marokko ... , . 
Franz. Westafrika .... 

1

, 
Madagaskar ........ . 
Belgisch Kongo .... . 
Liberia ............ . 
Portug. Ostafrika ... , 
Portug. Westafrika .. , 
Kanariscbe Inseln ... 
Mand. Dt. Ostafrika .. 
Mand. Dt. Slidwestafr. 
Mand. Dt. Kamerun., 
Mand. Dt. Togo. . . . . . : 

2 470,6 
126,2 
41,4 

118,6 
3,6 

16,1 
59,3 
13,2 
41,l 

154,2 
58,5 

256,2 
6,9 

187,5 
61,4 
31,1 
2,6 

196,1 
93,6 
71,1 
22,7 
79,9 

152,9 
114,4 
118,3 
121,4 
77,9 

215,0 
29,4 

261,5 
0,3 

44,1 
5,6 

68,4 
52,2 

5,9 
1,2 
5,2 

18,8 
2,3 

21,4 
0,9 
3,2 
2,1 

11,1 
3,7 
5,2 
9,1 
0,8 

1 ) Mit Außenbesitzungen, 

2 560,5 
161,0 
33,7 

101,2 
3,4 

24,2 
53,9 

8,2 
42,3 

176,9 
55,3 

205,7 
2,6 

184,7 
36,3 
21,1 
15,1 

264,1 
68,7 
66,3 
19,3 
59,0 

133,8 
116,1 
99,7 

162,3 
63,9 

209,7 
172,0 

258,5 
0,8 

43,6 
6,4 

60,6 
57,7 

8,7 
1,8 

14,2 
17,5 
2,7 

22,3 
0,7 
2,2 
2,4 
6,2 
3,6 
3,2 
3,9 
0,0 

Die Reichsautobahnen 
im Januar 1936 1) 

Mill . .71.lt 
3 057,2 3 188,3 t- 586,6 '. + 627,8 

201,8 235,9 i- 75,6 1 + 74,9 
39,9 19,3 - 1,51- 14,4 

141,9 140,2 t- 23,3 + 39,0 
2,9 2,8 - 0,7 - 0,6 

15,3 16,3 - 0,8' - 7,9 
48,0 38,8 - 11,3 - 15,1 
11,4 7,3 - 1,8 - 0,9 
49,2 43,3 + 8,J T J ,Q 

252,8 281,7 t- 98,6 + 104,8 
49,1 29,3 - 9,4 - 26,0 

374,9 382,9 f- 118,7 + 177,2 
13,1 21,2 1- 6,2 -.- 18,1: 

278,3 245,9 j- 90,8 L 61,2 
36, 9 31,5 - 24,5 - 4,8 
27,9 18,8 - 3,2 - 2,3 
6,7 14,7 + 4,1 - 0,4 

404,2 481,8 f- 208,l l- 217,7 
87,4 79,6 - 6,2 + 10,9 

107,9 106,7 t- 36,8 + 40,4 
29,0 29,2 t- 6,3 -/- 9,9 
63,8 50,9 - 16,1 - 8,1 

206,8 198,3 + 53,9 + 64,5 
256,9 295,3 + 142,5 i- 179,2 
105,7 87,5 - 12,6 - 12,2 
130,0 148,4 ,- 8,6 - 13,9 
62,9 39,6 - 15,0 -- 24,3 
39,3 63,3 -- 175,7 - 146,4 
13,2 77,8 - 16,2 - 94,2 

123,7 
0,4 

38,4 
4,1 

42,2 
10,l 
3,4 
1,6 
4,8 
2,6 
0,3 
1,8 
0,4 
3,0 
1,2. 
3,8 
2,4 
1,6 
1,4 
0,2 

107,1 - 137,8 - 151,4 
0,3 T 0,1 - 0,5 

27,2 - 5,7 - 16,4 
2,5 - 1,5 - 3,9 

45,8 - 26,2 -- 14,8 
4,5 - 42,1 -- 53,2 
4,0 - 2,5 - 4,7 
1,3 t- 0,4 - 0,5 
4,3 - 0,4 - 9,9 
2,1 -- 16,2 - 15,4 
0,6 - 2,0 - 2,1 
1,9 -- 19,6 - 20,4 
0,2 - 0,5 i - 0,5 
2,6 - 0 2 i 1- 0,4 
1,0 - o;9:- 1,4 
4,4 -- 7,3 1 - 1 ,8 
1,7- 13'- 1,9 
1,2 - 3'6'1- 2,0 
0,8 - 7'7 ~ 3,1 
0,1 - o:& + 0,1 

Von den zum Bau freigegebenen Strecken der deutschen 
Kraftfahrbahnen wurden im Januar 1936 weitere 40 km neu in 
Bau genommen. Es handelt sich hierbei um Teilstrecken der 
Linien 

Dresden-Chemnitz-Meerane . . . 
Gera-Weimar ................. . 
Braunschweig-Hannover . . . . . . 
Köln-Wuppertal .... , . . . . 
Karlsruhe-Stuttgart-Ulm . . .. 
Köln-Frankfurt a. M. . ... 

6,0 km 
10,0 » 
5,0 )' 
4,0 

12,0 
3,0 1) 

1 ) Ausführliche Berichte veröffentlicht das Statistische Reichsamt rege!• 
mäßig in der amtlichen Zeitschrift des Generalinspektors für das deutsche 
Straßenwesen ,Die Straße•, 

Asien ...... . 
Brit. Indien ........ . 
Brit. Malaya . . .... . 
Ceylon ............ . 
China ............. , 
Franz. Indien ...... . 
Japan ............. . 
Nieder!. Indien ..... . 
Mand. Palästina , , , . , 
Iran ...... ,, ... , ... . 
Philippinen, .. ,,, .. , 
Siam ....... : ...... . 
Turkei. .. ,, ........ . 
Syrien-Libanon ..... . 
Übriges Asien ...... . 

Amerika .... . 
V. St. v. Amerika ... . 
Canada .......... , .. 
Übr. Brit. Amerika .. . 
Argentinien ........ . 
Bolivien ... , ... , ... . 
Brasilien ........... . 
Chile .............. . 
Columbien ......... . 
Costarika ........ , .. 
Cuba ............. . 
Dominik. Republik .. . 
Ekuador ....... , .. , , 
Guatemala ........ ,, 
Haiti .............. . 
Honduras .......... . 
Mexiko ........... . 
Nicaragua ........ . 
Panama ........... . 
Paraguay ......... . 
Peru ..... , ..... , .. , 
Salvador.. . . .. . . , .. 
Uruguay ........... . 
Venezuela ......... . 
Übriges Amerika ... . 

Australien und 
Polyneslen . .... 

Australischer Bund .. 
Neuseeland ........ . 
Sonst. Australien ... . 
Nicht ermittelte Länder 

und E.lsmeer . ... 
Reiner Warenverkehr 

523,7 
121,3 
26,5 
9,0 

102,4 
3,0 

21,0 
119,5 

5,1 
15,3 
1,9 
1,7 

93,4 
1,5 
2,1 

849,5 
240,7 

12,3 
12,3 

142,7 
6,3 

176,9 
52,3 
20,6 

7,0 
5,0 
2,1 
2,2 

12,6 
1,3 
0,6 

38,1 
2,5 
0,2 
1,5 

35,6 
9,8 

20,7 
8,5 

37,7 

41,4 
35,1 
4,4 
1,9 

557,8 
134,7 
22,5 
11,5 

121,9 
1,4 

21,7 
131,8 
11,9 
24,1 
2,4 
3,2 

67,5 
1,3 
1,9 

917,5 
372,7 

62,8 
21,5 

151,5 
3,1 

77,2 
36,4 
13,4 
9,0 
4,8 
1,8 
2,3 

21,7 
0,5 
2,1 

24,1 
2,8 
0,2 
1,0 

19,4 
12,3 
28,5 

7,2 
41,2 

144,6 
105,4 
35,7 

3,5 

Mill . .7/Jt 
464,9 393,6 - 58,8 - 164,2 
111,3 94,4 - 10,0 - 40,3 

17,3 - 14,8 
6,3 - 9,4 
6,9 - 44,2 
2,3 - 0,6 

62,2 J.. 57,9 

9,2 7,7 -
2,7 2,1 -

95,5 77,7 ·-
0,7 0,8 -

83,2 79,6 + 
35,2 34,8 - 84,3 - 97,0 

15,9 + 4,7 21,0 16,6 1· 

13,5 7,5 - 1,8 - 16,6 
4,9 1- 4,5 6,8 6,9 + 

5,B 4,0 + 4,1 0,8 
67,3 50,9 - 26,1 - 16,6 

4,9 + 3,6 
4,2 + 3,8 

6,4 4,9 + 
6,3 5,7 -l-

588,9 
169,5 
22,9 

3,3 
97,2 
2,4 

118,6 
32,1 
27,7 

4,6 
10,4 
1,5 
3,4 
5,9 
0,7 
0,7 

34,0 
1,9 
0,8 
1,0 

17,6 
4,6 

11,9 
13,8 
2,4 

30,2 
25,5 
3,9 
0,8 

449,0 - 260,6 - 468,5 
157,8 -- 71,2 - 214,9 
21,7 + 10,6 - 41,1 

2,8 - 9,0 - 18,7 
87 ,0 - 45,5 - 64,5 
2,9 - 3,9 - 0,2 

74,5 - 58,3 - 2,7 
11,8 - 20,2 - 24,6 
174 J_ 7,1 -1- 4,0 
2) ~ 2,4 - 6,9 
7,7 5,4 + 2,9 
1,1 - 0,6 -- 0,7 
2,0 1,21 - 0,3 
2,0 - 6,7 1 - 19,7 

2~:~ : ~:: 'i ~ ::! 
0,6 - 0,6 - 2,2 
0,7 + 0,6 1 + 0,5 
1,5 - 0,511 + 0,5 
7,8 - 18,0 - 11,6 
1,5 = 5,21: - 10,8 

11,7 8,8 - 16,8 
6,7 +- 5,31 ·- 0,5 
1,2 --· 35,3 - 40,0 

25,5 - 11,2 I, -- 119,1 
21,5 -- 9,61- 83,9 
3,4 - 0,5 , - 32,3 
0,6 -- 1,1 1 - 2,9 

1 

12,0 12,I 4,8 'I 3,4 - 7,2 ·1- 8,7 
4 158,7 4 451,0 4 269,7 4 166,9 + 111,0 - 284,1 

Infolge der milden Witterung, die im Januar herrschte, konnte 
ferner auf weiteren 131 km der im Bau befindlichen Strecken mit 
dem Einbau der Fahrbahndecken begonnen werden, so daß am 
1. Februar 1936 rd. 715 km Fahrbahndecken im Bau waren. Für 
den allgemeinen Verkehr wurde am 11. Januar die Teilstrecke 
Holzkirchen-Weyam (7 km) der 125 km langen Autobahn 
München-deutsch-österreichische Landesgrenze freigegeben. Mit 
der Eröffnung dieser Strecke wurde gleichzeitig auch die 68 m 
hohe und 320 m lange Brücke über das Mangfalltal (Mangfall-
brücke) befahrbar. 

Die Zahl der unmittelbar beim Bau der Reichsautobahnen 
beschäftigten Arbeiter betrug im Januar 69 744 gegenüber 
70 263 im Vormonat. Zahlungen waren bis zum 1. Januar in 
Höhe von insgesamt 700,6 Mill. Ji'.J{ geleistet, Aufträge in Höhe 
von insgesamt 742,8 Mill. Ji'J{ vergeben. 
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Der Güterverkehr im Dezember und im Jahre 1935 
Nach def starken Ausweitung, die das Jahr 1934 ge.-

bracht hatte1 setzte sich die Entwicklung des Güterverkehrs 
im Jahre ll:135 in etwas gemäßigterem Tempo fort. Die 
Güterbeförderung ist gegen 1934 im Seeverkehr um 4 vH, 
auf den Binnenwasserstraßen um 6 vH und bei der Reichs-
bahn, die mehr als die Schiffahrt mit der Binnenwirtschaft 
verknüpft ist, um 11 v H gestiegen. Bei allen drei V er-
kehrszweigen werden die Ergebnisse des Jahres 1932, in 
dem die Wirtschaftskrise ihren Tiefpunkt erreicht hatte, 
weit übertroffen, beim Seeverkehr um 31 v H, bei der Binnen-
schiffahrt um 38 vH und bei der Reichsbahn um 45 vH. 
Der Verkehr des Jahres 1929, in dem der letzte Höhepunkt 
vor der Wirtschaftskrise erreicht worden war, ist bei der 
Binnenschiffahrt fast wieder erreicht worden; der Verkehr 
von 1935 bleibt nur noch um knapp 2 v H dahinter zurück. 
Auch der Seeverkehr hat so viel wieder aufgeholt, daß er 
nur noch nm 7 vH hinter 1929 zurücksteht. Der Ei~enbahn-
verkehr dagegen, der in den ersten Krisenjahren besonders 
stark in Mitleidenschaft gezogen worden war, hat im Ver-
gleich zu 1929 noch 16 vH aufzuholen. 

Güterverkehr im Deutschen Reich 
1929 bis 1935 
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Reichsbahn 
Im Jahre 1935 wurden 11 vH mehr Güter befördert und 

ebensoviel tonnenkilometrische Leistungen mehr erzielt als im 
Vorjahr. Erstmals seit der Wirtschaftskrise wurden sogar die 
Verkehrsergebnisse des Jahres 1930 übertroffen ( + 2 vH). 

Für den Kohlenversand wurden 1935 in den deutschen 
Fördergebieten 15,1 Mill. Wagen1) gestellt, darunter für Industrie-
kohle 10,7 Mill.Wagen; gegenüber dem Vorjahr ist der Kohlen-
versand um 14 vH, der Versand von Industriekohle allein sogar 
um 17 v H gestiegen. In Auswirkung der agrarpolitischen Maß-
nahmen erreichte der Verkehr mit künstlichen Düngemitteln 
eine Spitzenleistung von 748 000 Wagen (1930: 67± 000, 1932 
532 000 Wagen). Der Versand von Kartoffeln war im Vergleich 
zum Vorjahr reger (264 000 gegen 250 000 Wagen); nur wenig 
verändert war der Verkehr mit Zuckerrüben und Schnitzeln 
(726 000 gegen 733 000 Wagen1)) sowie mit Zucker (93 000 gegen 
98 000 Wagen), während der Verkehr von Brotgetreide und Mehl 
nachließ (von 398 000 auf 356 000 Wagen). Die Transporte von 
Zement erzielten die Rekordzahl von 488 000 Wagen (137 vH 
mehr als 1932). 

Der Verkehrsrückgang im Dezember 1935 (im Vergleich 
zum November) hängt insbesondere damit zusammen, daß 

') Wageneinheiten zu 10 t; bei den anderen genannten Ziffern handelt •• 
8ich jedooh um die tatsachlieh gestellten Wagen. 

einerseits der Abtransport der Zuckerrübenernte beendet und der 
Kartoffelversand nach erfolgter Einmietung nur noch gering war, 
andererseits der Zementverkehr infolge der jahreszeitlich bedingten 
Einschränkung der Außenarbeiten nachgelassen hatte. 

Gilterverkehr der Relehsbahn 
1 

Dez.') 1 Nov.') 1 Dez. l Jahresergebnis 
1935 1935 1934 1935') 1 1934 

Wagengestellung') in 1 000 Wagen') 3 043 3 600 2 868 37717 35 634 
• je Arbeitstag ... 126,B 145,2 119,5 124,3 117,5 

Gilterwagenachskilometer') in Mill. 1 442 1 563 1 329 17 300 15 785 
darunter beladen ............. 994 1 084 918 12 092 11 041 

Beförderte Güter in Mill. t ........ 33,70 41,10 30,27 407,57 365,62 
darunter im öffentlichen Verkehr 30,20 36,75 26,28 360,67 316,39 

Verkehrsleistungen in Mill. tkm .... 5223 5712 4 735 63 465 56 970 
darunter im offentlichen Verkehr 4718 5139 4 154 56 957 50 171 

Mittl. Versandweite in km 
(öffentlicher Verkehr) ....• , , . , . 156 140 158 158 159 

Einnahmen in Mill . .7Ut.•) •••• , •••• 191,18 214,56 174,10 2324,27 2140,01 
• in Jlf'I i• tkm 

(öffentlicher Verkehr)') 4,05 4,18 4,19 4,08 4,27 

1) Vorlauflge Zahlen. - ') Endgtiltige Ergebnisse. - ') Im Januar 1936: 
3 050, je Arbeitstag 117,8. - ') Ausschl. Verkehrssteuer; einschl. Nebenerträge. 

Binnenschiffahrt 
Die Ein- und Ausladungen in den einzelnen Monaten des 

Jahres 1935 waren-abgesehen vom Februar, März und April-
höher als in den entsprechenden Monaten des Vorjahrs. Die 
Verkehrszahlen im ganzen Jahre 1935 erreichten 132,21 ) Mill. t; 
die Zunahme gegenüber dem Vorjahr beträgt 7,8 Mill. t ( + 6,3vH). 
Die Verkehrszahlen des Jahres 1935 übersteigen die jedes einzelnen 
der Jahre 1930 bis 1934 und erreichen beinahe die Höhe des 
Verkehrs im Jahre 1929. 

Bei den Güterarten ist wie im Vorjahr der Erzverkehr am 
stärksten gestiegen; die Zunahme gegenüber dem Vorjahr beträgt 
23 vH. Der Holzverkehr hat um 12 vH, der Verkehr mit Eisen 
und Eisenwaren um 6 vH und der Kohlenverkehr um 3 vH 
zugenommen, während der Verkehr mit Getreide um 17 vH 
und der mit Düngemitteln um 6 vH nachgelassen hat. Unter 
den einzelnen Wasserstraßengebieten weisen die Rhein-
häfen einen Gewinn von 7 vH auf; der Grenzverkehr auf dem 
Rhein bei Emmerich erreichte beim Ausgang sogar eine Zunahme 
von 7,6 vH, während der Grenzeingang gegenüber dem Vorjahr 
fast unverändert geblieben ist. Auf den nordwestdeutschen 
Wasserstraßen, auf denen sich der Verkehr in den Vorjahren 
stärker als im Rheingebiet entwickelt hatte, erreichte die Zunahme 
nur 5,5 vH. In den Häfen des Elbgebiets, die 1933 und 1934 
unter Niedrigwasser sehr zu leiden hatten, zeigte sich wieder 
eine Belebung (7,2 vH), die allerdings die Rückgänge in den Vor-
jahren nur zum Teil wieder ausgeglichen hat. Die Häfen an den 
märkischen Wasserstraßen verzeichnen gegenüber dem Vorjahr eine 
Verkehrszunahme von 9,8vH. Der Verkehr auf der Oder ist zum 
Teil infolge ungünstiger Wasserstände um 3,3vH zurückgegangen. 

Im Dezember 1935 blieb der Verkehr gegenüber dem Vor-
monat auf allen Wasserstraßen saisonmäßig um 1,2 Mill. t oder 
9 vH zurück. Immerhin erreichten die Ein- und Ausladungen 
dank der guten Wasserverhältnisse die für den Dezember unge-
wohnliche Hohe von 12,2 Mill. t. 

Zur Übersicht über den Guterverkehr der wichtigeren Binnen-
haien: Von den nicht aufgeführten Waren sind noch zu nennen: Abgang von 
Erzen im Dezember 488 000 t, im Jahre 1935: 5 271 000 t; Abgang von Getreide 
im Dezember 255 000 t, im Jahre 1935: 2 086 000 t. Die Holzanfuhr betrug im 
Dezember 176 000 t und im Jahre 1935: 2 828 000 t, die Abfuhr von Holz im 
Dezember 63 000 t und im Jahre 1935: 1201 000 t. Die Anfuhr von Dünge-
mitteln stellte sich im Dezember aui 100 000 t und im Jahre 1935 auf 1 060 000 t, 
die Abfuhr im Dezember auf 148 000 t und im Jahre 1935 auf 1 623 000 t. Die 
Zufuhr von Eisen und Eisenwaren erreichte irn Dezember 209 000 t und im 
Jahre 1935: 2117 000 t. 

Seeverkehr 
Im Jahre 1935 wurden in den wichtigeren deutschen Küsten-

häfen 48 Mill. t oder rd. 1,8 Mill. t (3,8 vH) mehr als im Vorjahr 
umgeschlagen. Während der Inlandverkehr um 1,2 Mill. t 
(11,6 vH) und der Auslandversand um 1,3 Mill. t (10,4 vH) 
gestiegen sind, ist der Auslandempfang um 0,7 Mill. t (3,2 vH) 
gefallen. Diese Entwicklung des Seeverkehrs entspricht in großen 

1) Mit den Ergebnis,en der (nach Güterarten und Verkehrsbezirken auf• 
geteilten) Jahres,tatistik der Binnensehiffahrt sind die hier genannten Zahlen 
nicht vergleichbar. Die zwisohen wichtigeren Häfen beförderten Mengen sind 
hier als Ankünfte und Abgange, also doppelt, gezahlt, wahrend der Verkehr der 
minderwichtigen Häfen untereinander und mit dem Ausland hier fehlt. 
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Dezember 1935 Jahr 1935 

Gtlierverkehr Ankunft Abgang Ankunft Abgang Anknnft Dagegen 
der wtohilgeren Blnnenhlfen 

. 1 davon . 1 davon . 1 davon . 1 davon und 1934 in 1000 t mege• mege- mege· ms- Abgang 
samt t!fde I Erze I Kohle samt Kohle I Eisen· eamt t!f.ie I Erze \ Kohle gesamt Kohle \ Eisen· 

waren waren zusammen 

Königsberg i. Pr •..•..........•. 27 2 0 - 3 0 0 558 28 47 0 361 222 7 919 842 
'Obrigee Oetpreußen (6 Häfen} ••. 4 0 - - 6 - 0 512 2 47 196 201 1 4 713 678 
Koeel. ......................... 23 0 8 1 234 211 1 367 0 268 6 2182 2 073 10 2 549 2199 
Breslau ........................ 21 2 0 - 38 - 0 227 24 12 3 307 2 3 534 809 
Mittlere Oder und Warthe (6} ..• 38 0 1 11 74 33 1 347 11 12 92 740 327 4 1 087 1 111 
Stettin und Swinemünde ... : .... 151 23 0 32 177 89 10 1 312 132 1 291 2 255 1 111 101 3 567 3 883 
Berlin insgesamt •............... 609 42 0 228 97 2 2 6393 327 9 2 280 1192 30 23 7585 7120 
Übrige märkisohe Häfen (12) .... 129 3 1 59 192 5 5 1 230 36 5 500 2 345 99 50 3 575 3 041 
Dresden und Riesa ............. 64 17 1 2 38 8 0 548 76 10 9 352 90 4 900 940 
Magdeburg ..................... 98 11 

_i/ 
37 43 12 l 832 99 33 345 504 120 7 1 336 l 220 

Übrige Elbhäfen (9) ............ 90 20 3 88 4 0 740 1531 22 25 8181 30 3 l 558 1396 
Hafen Hamburg ................ 404 68 28 402 73 8 3 176 425 62 221 4096 805 79 7 272 6 849 
Halle .•........................ 20 7 - 19 1 0 157 30 0 - 123 8 0 280 277 
Lübeck •...•••................. 30 0 3 4 11 1 l 304 6 36 22 320 17 6 624 414 
Holstein (5) •••••.••....•.....•• 34 4 - 8 14 0 0 474 66 - 165 213 2 5 687 714 
Ober- und Mittelweser (4) ....... 16 8 0 2 22 6 0 258 72 0 81 353 120 0 611 685 
Bremen ••...••...•..•.••..•.... 139 5 0 44 41 3 2 1 475 24 2 399 527 44 22 2 002 1 685 
Übrige Unterweser (5) .......... 46 1 2 12 33 - l 501 38 5 131 226 1 13 727 598 
Ems-Weser-Kanal (6) ••...•.•... 184 23 15 117 104 - l 1 851 95 88 l 320 l 416 1 22 3 267 2 520 
Rhein-Ems-Kanäle (20} ......... 606 20 347 16 l 352 l 213 55 7403 148 4486 171 14982 13530 604 22 385 21461 
Emden ........•............... 240 0 - 218 242 2 3 2 567 5 1 2 347 2476 35 17 5 043 5 306 
Kehl .......................... 121 16 0 80 34 7 1 1 378 149 

71 
968 432 93 15 1 810 l 968 

Karlsruhe ...•.................. 208 2 1 179 20 - 7 2 324 12 9 1 890 261 6 85 2 585 2648 
Mannheim ..................... 410 58 7 216 70 10 2 4274 352 59 2 246 814 91 42 5 088 5429 
Ludwigshafen .................. 258 13 11 137 117 2 42 2 731 94 194 1413 l 164 17 502 3 895 3 308 
Mainz ......................... 140 l 2 88 47 - 2 1 347 9 40 806 556 - 20 1 903 2 021 
Übriger Mittelrhein (17) ......... 179 12 14 53 317 210 5 2 072 88 97 569 4244 2 557 53 6 316 5 626 
Köln .•...........•............ 127 34 7 6 130 96 13 l 189 187 74 88 1 591 1126 148 2 780 3 007 
Düsseldorf ..................... 122 22 5 1 62 11 17 l 350 205 23 16 7% 185 158 2 146 2 044 
Duisburg-Ruhrort ............... 284 34 38 3 1192 1 039 17 2 973 302 613 39 11656 10415 156 14629 13195 
übriger Niederrhein (14) •....... l 000 32 686 6 720 373 131 10691 237 7 664 96 8070 4234 1 483 18 761 16 476 
Heilbronn und Jagstfeld ........ 26 1 0 11 36 - 1 148 3 0 73 265 - 5 413 104 
Bayerischer Main (3) .•.......... 67 0 0 47 18 0 1 869 13 6 512 210 5 14 l 079 1109 
Frankfurt und Umgegend (4) .... 188 1 3 113 42 0 4 2187 33 51 1 335 460 17 36 2 647 2714 
Saarbrüoken .•••..••....•••...• 10 0 9 - 16 16 - 123 2 109 - 1991 199 - 322 416 
Regensburg und Passau ......... 15 1 0 1 40 1 3 252 75 0 8 357 7 40 609 601 

Alle Hafen 61281 4831 11771 1 763 6091 1 34281 337 651401 3 558, 14092118663 670641376201 3 741 132 204 124414 
Dag. Nov. 1935 bzw. Jahr 1934 6 624 389 1151 1 905 6 825 3 764 
• Dez. 1934 ...•..•......• 5 275 403 1 034 1 573 5220 2 886 

Eingang Auegang 
Grenze Emmerich 

1 6431 1881 7141 156 2352117001 Dag. Nov. 1935 bzw. Jahr 1934 1 499 182 583 168 2 271 1 627 
• Dez. 1934 ...•....••.... 1 466 179 614 151 1 999 1 388 

Zügen der deutschen Wirtschafts- und Außenhandelspolitik der 
letzten Jahre. Den stärksten Aufschwung unter den einzelnen 
Seehäfen verzeichnen Nordenham und Lübeck; bei Lübeck ist er 

Dezember 1935 

362 61192 4 424 11 370 18 806 63222 35 845 3 412 124414 
273 

Eingang Ausgang 
178 1773011658177601 1 907 2429311660511 907 42 023 40440 
168 17869 2264 6560 1 874 22 571 14 985 1 829 40440 
139 

auf den Auslandempfang zurückzuführen, der um über 300 000 t 
gestiegen ist. In Brake hat der Umschlag um 16 vH nachgelassen, 
da der Auslandempfang um 73 v H zurückgegangen ist. 

Jahr 1935 
'---------------------11---~·-------,--------.----------

I
' Gesamter I Inlandverkehr IAuslandverkehr Veränderung des Gesamter I Inlandverkehr IAuslandverkehr Veränderung gegen das Güterverkehr über See 

wlohllger Häfen 
Güter· Gesamtverkehrs Güter· Vorjahr (= 100) 

,
1
, umschlag I an I ab an I ab V t I gleicher umschlag an I ab an I ab Güterverkehr 

0
~ 1°; Yorjahrsmonat 1 ·t d 1 · d 

1 1000 t =lOO 1000 t insges. ~~la:f Ä!sla~~ 

Ostseehäfen .... · I 
Königsberg ............ . 
Elbing ................ . 
Stoipmünde, Rügenwalde 

und Kolberg ........ . 
Wirtschaftsgebiet Stettin 
Saßnitz ............... . 
Stralsund ............. . 
Rostook (Warnemünde) .. 
Wismar .............. ·· 1 
Lübeok ............... . 
Kiel. .................. 

1 Flensburg . . . . . . . . . . . . . . , 

1253,2 
232,4 

11,5 

36,4 
585,0 
31,2 
26,8 
38,6 
14,0 

191,4 
54,8 
31,0 

3 413,7 Nordseehäfen .... II 

Husum................ 5,3 
Rendsburg ............. 1 21,1 
Brunsbuttel . . . . . . . . . . . . 1 26,0 
Hamburg ............. · 1 l 934,9 
Bremische Hafen . . . . . . . 669 ,4 

dar. Bremen.......... (611,7) 
Brake ................. I' 35,5 
Nordenham . . . . . . . . . . . . 82,2 
Wilhelmshaven . . . . . . . . • 18,l 

Em;::t~;~~. ~~.-t~~~~~~~ i :~~~ 1 

November 1935 ......... 

1

! 4 423 

1 

Dezember bzw. Jahr 1934 4 415 
ferner Rheinhäfen . . . . . . 88,6 
Rotterdam ............. 1 1) 2 317 
Antwerpen ............. 1 ') 2 444 

1) Einsohl. Schiffs bedarf. 

301,7 
75,6 
7,3 

7,2 
120,3 

1,3 
4,9 
4,7 
1,9 

43,7 
23,6 
11,3 

259,4 
1,6 
4,3 
0,1 

126,6 
68,1 1 (65,9) 
25,0 
2,1 1 10,2 

21,5 
561 
591 
447 

37,0 

190,4 442,6 
67,0 67,5 

4,3 -

318,5 
22,3 

11,1 10,9 7,1 
57,5 201,1 206,2 
14,3 9,3 6,4 
3,6 3,7 14,6 
5,2 17,7 11,1 
2,3 6,1 3,7 

16,7 89,3 41,8 
7,4 22,1 1,7 
1,1 15,0 3,6 

358,9 1761,4 l 033,9 
1,5 2,2 -
0,4 14,3 2,1 
8,1 17,1 0,7 

91,2 l 181 ,8 535,4 
40,8 227 ,5 333,0 

(38,9) (179,9) (326,9) 
0,7 0,3 9,5 

27,51 8,7 43,9 
6,0 1,6 0,3 

182,7 307,8 109,l 

549 2 204 1 3521 
607 1 826 1 399 
429 2 386 1 153 , 

42,7 3,4 5,5 II 

1 081 1 236 
1 223 1 221 

93 
91 
7' 

92 
87 
92 

113 
75 
65 

106 
137 
139 

111 
161 
159 
120 
108 
130 

(126) 
109 
Ul 

42 
104 

1061 

~~ 1 106 
86 

117 

111 1 12 992 3 294 l 926 5 142 2 630 1107 109 106 
97 2 843 921 652 1 036 235 106 133 85 
78 156 1!2 37 8 0 116 135 33 

73 
112 
101 
189 
105 

88 
163 

99 
105 
lOI 
95 

139 
230 
94 

116 
(112) 

83 
118 
104 
127 
106 
99 

227 
102 
135 

402 73 , 129 124 76 110 122 101 
6 066 1 489 ' 636 2 381 1 560 106 99 110 

356 8 157 100 90 115 120 111 
210 34 50 41 85 106 93 116 
394 48 60 155 132 97 74 109 
203 17 48 103 34 104 94 108 

1 651 336 113 820 383 123 100 134 
477 181 31 252 13 96 108 89 
235 76 14 124 20 96 87 102 

35 008 2 529 3 964 17 405 11 109 103 114 101 
46 12 

149 28 
212 32 

19 963 l 246 
6 505 774 
(5 997) (718) 

312 130 
839 1 28 178 100 

6 805 178 

4~00 5~31 

46 221 5 199 
l 034 401 ! 

1
) 28191 •. 1 1} 23241 

20 14 -
8 101 11 

26 140 13 
l 127 12 219 5 371 

460 1 916 3 356 
(440} (1 539) (3 300) 

15 67 99 
149 86 576 
26 31 19 

2 132 2 831 1 664 
5890122547 

5295 i 23285 
5031 37 
. 15312 
. 11114 

13739 

12442 
93 

12879 
12127 

88 
116 
105 
98 

106 
(108) 

84 
131 
118 
111 

104 ! 

;;, 1 

80 
109 
207 
103 
125 

(123) 
234 
133 
183 
113 

11Z 

162 

117 
117 

88 
98 

103 
(105) 

5' 
131 
61 

109 
102 

165 
103 
111 
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Seit 1929 ( = 100) entwickelte sich der Güterumschlag der 
wichtigeren deutschen Häfen wie folgt: GIUerverkehr 11.ber See 

1 

Inland verkehr I Ausland verkehr 

1935 l 1934 l 1933 l 1932 1935 l 1934 l 1933 l 1932 1930 1931 1932 1933 1934 1935 
92,0 78,7 71,2 77,4 89,9 93,2 

Die Ostseehäfen hatten schon 1934 den Güterumschlag von 
1929 übertroffen und erzielten 1935 weitere Fortschritte ( + 20 vH 
gegenüber 1929; + 69 vH gegenüber 1932). In den Nordseehäfen, 
bei denen der Auslandverkehr verhältnismäßig eine größere 
Rolle spielt als bei den Ostseehäfen und die besonders von der 
Schrumpfung des Auslandeingangs (- 31,5 vH 1935 gegenüber 
1929) betroffen wurden, l!at der gesamte Güterumschlag 1935 
erst 86,5 vH des Umfangs von 1929 erreicht. Unter den 6 größten 
deutschen Küstenhäfen ist der Inlandverkehr in Emden und 
Königsberg am stärksten gestiegen; diese beiden Häfen sind auch 
die einzigen, deren Auslandverkehr gegenüber 1929 zugenommen 
hat. Der Auslandverkehr Hamburgs liegt noch um 35 vH, der 
von Rotterdam um 25,5 vH und der von Antwerpen (trotz des 
bedeutenden Anstiegs von 1934 auf 1935) um 31 vH niedriger 
als 1929. 

Güterverkehr über See 

1 

Ostseehafen Nordseehafen 
naoh Gütergruppen Inland- 1 Ausland· Inland-1 Ausland-
für das Jahr 1935 verkehr verkehr verkehr verkehr 

in 1000 t 
1 an I ab an I ab an I ab an 1 ab 

Güter insgesamt ......... 3 294 1 926 5142 2630 2529 3 964 17405 1110 9 
darunter: 

Tierische Stoffe zur Ernährung 28 7 109 1 9 20 188 44 
Getreide, H tilsenfrüch te ....•. 127 709 52 512 704 156 957 356 

dav.: 
Weizen und Roggen ....... 39' 482 35 397 491 50 148 164 
Sonst. Getreide und Hülsen· aal fruchte ................. 227 17 115 213 106 809 192 

1 

1 6391 
And. pflanz!. Rohstoffe zu 1 

Nahr.- u. Genußmitteln .... 53: 8 63 27 76 127 177 
dar.: 

221 Ölsaaten, Ölfnlch te ........ 6 52 4 22 42 858 73 
Zubereitete Nahr.- u. Genuß- 1 

2341 mitt., Starke, Spirituosen .. 
1631 

77 240 208 257 632 552 
dar.: 

Tier. u. pflanz!. Fette u. Öle. 31 19 14 5 59 j1/ 267 125 
Roggen- u. Weizenmehl .... 36 80 1 79 47 12 31 

Futtermittel ................ 1071 13 82 28 40 177 653 317 
dar.: 

Ölkuchen ................. 75 5 29 21 14 119 403 256 
Nicht besond. genannte tier. u. 1 

pflanz!. Rohstoffe ......... 12 9 29 4 13 23 421 107 
Erze ....................... 3 36 983 33 34 4 3282 43 
Kohlen, Torf ............... 1 783 220 1 525 1 104 552 2157 2 515 3 769 
Mineralöle, -derivate ......... 135 15 156 8 195 359 3 034 402 
Steine, Erden, Bindemitt ..... 319 67 199 32 59 291 70 223 
And. mineral. Rohstoffe ...... 153 155 139 165 28 10 608 365 
Chemische Erzeugnisse, außer 

Dimgemittel . . . . . . . . . . . . . 39 II 31 56 36 29 184 445 
Düngemittel ................ 38 1 212 31 12 34 2% 1 181 
Rohstoffe u. Halbwaren der 

Lederwirtschaft ........... 2 3 3 2 3 41 226 74 
Rohstoffe u. Halbwaren der 

3~1 
871 Textilwirtschaft ........... 3 28 9 67 938 139 

Holz und Holzwaren ........ 60 1 192 12 72 
561 

817 257 
Zellstoff, Papier ............ 

~1 
271 36 94 207 15 392 726 

Kunststein-, Ton-, Glaswaren .. 21 16 36 28 21 7 234 
Eissn u. Stahl u. -warsn ..... 1021 36 182 185 112 761 139 1 316 
N.E.-Metalle und N.E.-Metall-

waren ................... 9, 7 8 14 40 41 '::I 144 
Fahrzeuge aller Art ......... 

5~1 
2 3 6 1 0 32 

Sonst. Industrieerzsugnisse ... 38 15 31 22 15 52 192 
Umzugsgut, gebraucht• Ver-

11 packungen ................ 2 3. 2 10 4 33 16 
Landwirtschaft!. Erzeugnisse .. 491[ 979 412[ 811 1 050 759 4 490\ 1 553 
Minsral. Rohstoffs .......... 23921 493 3 00211 341 868 2822 9 50914 801 
And. Rohstoffe u. Industrie-

erzeugnisse ................ 4111 454 1 728 478 611 383 3 406[ 4 755 

Der Anteil des Inlandverkehrs am Gesamtverkehr der wich-
tigeren deutschen Häfen ist von 10,6 vH (Ostseehäfen 21,4 vH, 
Nordseehäfen 7,9 vH) im Jahre 1929 auf 23,4 vH (Ostseehäfen 
38,5 vH, Nordseehäfen 18,1 vH) im Jahre 1935 gestiegen. 

Beim Güterumschlag von 1935 (48 Mill. t) nehmen die mine-
ralischen Rohstoffe mit 25,2 Mill. t (darunter Kohlen 13,6 Mill. t 
Erze 4,4 Mill. t und Mineralöle 4,3 Mill. t) den größten Platz ein. 
An anderen Rohstofüm und Industrieerzeugnissen wurden 
12,2 Mill. t ( darunter 2,5 Mill. t Holz, 2,1 Mill. t Eisen und -waren 
und je 1,8 Mill. t Düngemittel und Zellstoff) umgeschlagen. Der 
Verkehr mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen erreichte 10,6 
Mill. t, wovon 3,6 Mill. t auf Getreide und Hülsenfrüchte kamen. 

Der Rhein-Seeverkehr belebte sich 1935 sehr stark. Mit 
einem Güterverkehr von über 1 Mill. t übertraf er den Umfang 

(1929 - 100) 

Den lache Häfen 1) '). : • { :b 217,5 197,2 168,6 131,7 72,8 75,3 62,8 59,7 
194,1 174,3 152,9 128,6 94,8 85,6 77,7 73,9 

Ostseehäfen') ........... 215,9 199,9 155,2 119,9 94,0 88,2 69,8 57,7 
Kijnigsberg-Pillau ...... 277,8 208,9 145,4 138,9 110,1 129,8 114,3 76,3 
Stettin .............. 229,9 231,9 186,0 122,4 98,6 89,6 68,6 55,2 
Lübeck ............... 118,4 118,5 99,9 75,3 84,2 62,7 43,2 43,9 

Nordssehäfen ') ......... 198,0 175,2 163,8 136,9 76,9 76,6 67,1 65,6 
Hamburg........ . . . . . 151,6 147,6 137,8 121,0 65,l 66,7 64,5 66,4 
Bremische Häfen ...... 1166,6 133,6 124,0 97,9 92,1189,7 66,31 

62,8 
Emdsn ............... 289,2 255,2 245,0 197,9 143,0 131,0 86,9 57,8 

Rottsrdam.............. • 74,5 72,2 59,5 54,6 
Antwerpsn.............. • 68,9 61,9 56,1 51,6 

1) Wichtigere Hafen ohne die 1935 neu aufgenommenen, jedoch einschl. 
Pillau; bsi Saßnitz nur Eissnbahnfährverkehr. - ') Wichtigere Hafen ohns die 
1935 aufgenommenen und ohne Rheinhäfsn, Rendsburg und Wilhelmshaven. 

des Vorjahrs um fast 400 000 t, wovon 200 000 t auf den lnland-
versand, 150 000 t auf den Inlandempfang und 50 000 t auf den 
Auslandverkehr entfielen. 

Im Massengüterverkehr des Kaiser-Wilhelm-Kanals 
brachte das Jahr 1935 eine Steigerung der Durchfuhr um über 
1 Mill. t (8 vH). Die Durchfuhr von Holz in der Richtung Ost-
West nahm um rd. 0,5 Mill. t (40 vH) gegenüber 1934 zu. Die 
von deutschen Schiffen beförderten Massengüter haben sich um 
10 vH, die von fremden Schiffen beförderten Mengen um 4 vH 
vermehrt. 

Massengüterverkehr 1935 1 1935 
1 11934 

Im Dez. f Nov. / 1. Vj. l 2. Vj. l 3. Vj. 1 4. Vj. II zus. 
Kalser-WUhelm•Kanal 

1000 t 

auf deutschen Schiffen 89711 029 1 83711 871 2670 2 880 9 258 8 415 
auf fremden Schiffsn 687 644 961 953 1 349 1 905 5 168 4961 
Insgesamt { West-Ost 673 668 1320 1382 1 613 2005 6320 5843 

Ost-Wsst 911 l 005 1478 l 442 2406 2 780 8 106 7 533 
Kohlen .. {West-Ost 353 362 639 645 784 1 071 3 139 2 758 

Ost-West 204 295 521 451 658 732 2362 2 359 
St . { W sst-Ost 16 15 13 35 54 48 150 59 

eme · · · Ost-Wsst 7 II 10 24 45 32 111 73 
E" { W sst-Ost 27 29 51 58 55 77 241 263 

issn · · · · Ost-Wsst 4 2 15 II 9 9 44 48 
H I { West-Ost 1 1 4 4 8 3 19 4 

0 z. · · · · Ost-West 195 240 80 340 709 627 1 756 1 258 
G 'd { West-Ost 35 17 91 71 46 66 274 336 

strei 8 • Ost-West 187 154 345 199 350 495 1 389 l 298 
{Wsst-Ost 36 II 47 50 58 82 237 154 

Erz· · · · · · Ost-West 190 197 340 264 484 588 1 676 1 752 

Im Dezember 1935 ist der Verkehr der Berichtshäfen 
gegenüber November um 244 000 t (5,5 vH) gestiegen. Der 
Inlandverkehr ist um 88 000 t (7,3 vH), der Auslandversand um 
47 000 t (3,4 vH) gesunken, währe~~ der Auslandempfang um 
378 000 t (21 vH) gestiegen ist (Olfrüchte + 60 000 t, Erze + 150 000 t, Kohlen + 40 000 t, Mineralöle + 46 000 t, Roh-
stoffe der Textilwirtschaft + 29 000 t, Holz - 58 000 t). 

Die See- und Binnenschiffahrtsfrachten 
im Januar 1936 

Der Rückgang der Seefrachten im deutschen Verkehr hat sich 
im Januar, von einigen Ausnahmen abgesehen, fortgesetzt. 
Die Gesamtindexziffer beträgt 65,6 (1913 = 100); sie ist um 
1,1 vH niedriger als im Vormonat, dagegen um 13,1 vH höher 
als im Januar 1935. Hauptsächlich fielen die Raten im europä-
ischen Trampschiffsverkehr, da die Ladungsangebote saisonmäßig 

Indexziffern der Seefrachten 
Im deutschen Verkehr 

(1913 = 100) 

Küstenverkehr ............• 
Europa .................... 

Südeuropa ..............• 
Nordsuropa .............• 

Außerenropa •.............• 
Amerika ................. 
Asien/ Afrika ............. 

Gesamtindsx .............. 

1 

Jan. 1935 1 
Vsr- Emp-
sand I fang 

7b,6 1 
1 

52,91 63,5 
40,9 64,5 
56,8 63,1 

68,0 1 45,6 
56,0 42,6 
93,1 51,0 

58,0 

Dez. 1935 1 J a.n. 1956 

Vsr- Emp- Ver- Emp· 
sand I fang sand I fang 

1 1 
86,6 86,0 

65,5 70,0 63,6 68,7 
50,1 73,0 43,2 70,5 
70,5 68,9 70,2 68,0 
67,9 53,6 70,5 54,1 
55,7 51,5 58,9 50,6 
93,5 57,5 94,7 60,3 

66,3 65,6 
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geringer als im Dezember waren. Aus dem gleichen Grunde gaben 
auch die Frachten des Küstengebiets leicht nach. Im Versand 
von Deutschland nach außereuropäischen Häfen, der fast ganz 
durch die Linienschiffahrt bedient wird, zogen dagegen die Raten 
für eine Reihe von Chemikalien, Halbfabrikaten und Fertigwaren 
an. Höher als im Dezember 1935 lagen auch die Sätze für die 
Heimfahrt von Asien und Afrika, während die Raten für den 
Güterempfang von Amerika, die seit Juni 1935 ununterbrochen 
gestiegen waren, leicht nachgaben. 

Seefrachten 
Im Januar 1936 

von-nach 

Königsberg-Hamburg ••• · I 
Emden, Rotterdam-Stettin 
Rotterdam-Westitalien .•• 
Hamburg, Bremen-London 
Huelva-Rotterdam ..•••• 
Südrußland-Nordseehafen 
Tyne-Stettin ••.••••.•.•• 
Rotterdam-Buenos Aires •• 
Hamburg-Buenos Aires ... 

• -Rio de Janeiro •. 
• -New York ..... 
, -Kapstadt ....• 
• -Japan. China .. 

Ob. La Plata-Nordseehäfen 
Santos-Hamburg •..•••.. 
Veremlg\e Staaten, AU -Hf -Hamburg • 

» » Galv"5l0n-B1'f'men • 
» ,, flotrb-~ord!:f'PbJftn 

Madrasküste-Nordseehafen 
Dairen-Nordseehafen ..•.. 

Mittlere Fracht 
Güter-

art 

Getreide 
Kohlen 

5,00 .!'l.K Je 1000kg 1 5,00 
3,70 • 3,70 

6/6'/, sbJe toffikg 1 3,97 
Salz 
En 

Getrt>lde 
Kohlen 
Kohlen 

13/6 Sb JO 1000 kg 1) 8,29 
6/48/, shJe10{6kg 3,87 
9/41/, • 5,67 
5/6 • 3,33 

Papler 2) 14/- shje {000 kg 3) 
'lemenl 9/- » 1) 

Kalnu •1 4,00 $ Je 1000 kg 
hl.-Elsenw 70/- sh je 1016 kg 
lascb -Teile 72/6 sbje 1015kg 
Getreide') 18/- sb Je tolfi kg 

laflee 60,- sb Je 1000 kg 
Getreide 10.00 e~ je 100 lbs 

Bamuwollt 140.00 " 
Pftrol,um 13/10'/, sbje 1016 kg 
Olkem,•1 26/- • 

Sojabohnen 6) 26/81/ 2 • 

14,30 
9,19 
9,91 

42,33 
44,54 
10,89 
36,86 
5,46 

21,85 
8,40 

15,72 
16,15 

1,

1 Januar 1936 
gegen 

100 
100 
86 

100 
93 
93 

100 

100 
100 
100 
100 
102 
100 
100 
100 
100 
95 

101 
101 

116 
106 
112 
119 
91 

130 

100 
120 
99 

101 
102 
120 
101 
142 
110 
124 
106 
133 

*) Umgerechnet über Mittelkurs Berlin. - 1) Plus 10 vH Währungszuschlag 
minus 10 vH Rabatt. - ') Zeitungsdruckpapier auf Rollen. - ') Goldbasis. -
') Kontraktraten. - ') Nur in Trampschiffen. Ladetermin Januar. 

Das Frachtgesehaft im Verkehr Deutschlands von und nach europäischen 
Häfen beschrankte sieh hauptsachlieh auf den Transport von Kohlen, Erzen und 
Stückguteru. Die Holz- und Getreideverschiffungen im Gebiet der Ost- und 
Nordsee gingen trotz der milden Witterung teilweise betraehtlich zurück. Die 
Frachten der Tour~ und Linienreedereien blieben im allgemeinen unverandert; 
für die Strecken Hamburg-Aarhus und Hamburg-Kopenhagen wurden sie, ent-
gegen der Saisontendenz, erhobt. Starker war der Rückgang der Frachten nach 
und von Südeuropa. Er beruht auf zunehmendem Ladungsmangel, der sich 
zeitweise auch auf das kontinentale Kohlenfrachtgeschalt mit Italien und anderen 
Mittelmeerländern ubertrug. Die Raten für Kohlen von Rotterdam nach Genua 
gaben im Januar um weitere 14 vH nach und waren damit betraohtlich niedriger 
als vor Ausbruch des italienisch-abessinischen Konfükts. Das Rückfrachtgeschalt 
wurde erneut eingeengt, da im spanischen Erzhandel die Neuaultrage ausblieben 
und die Stockungen im Getreideverkehr von Rumanien und Südrußland nach 
Nordeuropa weiter anhielten. Die wichtigeren Frachten aus diesen Bezirken 
gaben daher abermals um durchschnittlich 7 vH gegenuber Dezember nach. 

Der leichte Rtickgang der Gruppenindexziffer ftir das Küstengebiet war 
hauptsachlich durch niedrigere Raten !ur Getreide und Futtermittel von und 
nach deutschen Ostseeplatzen bedingt. 

Bei den von Deutschland ausgebenden Linienfrachten nach außereuropä-
ischen Ländern wurden nachstehende bedeutsame Änderungen vorgenommen: 
Die Nordatlantik-Konferenz erh6hte mit Wirkung vom 1. Januar die Raten 
nach New York, Philadelphia, Baltimore, den Golfhafen der Vereinigten Staaten 
sowie den Platzen an der kanadischen Ostküste um durchschnittlich 10 vH; 
nur für besonders wichtige Guter, die dem Wettbewerb der Außenseiterreedereien 
stark ausgesetzt sind, wie Kainit, Holzschliff, Stahl und eiserne Bleche, blieben 
die Sätze unverändert. Der Schnelldampferzuschlag, der bisher in Hohe von 
26 vH zur Fracht für alle mit den Dampfern »Bremen«, ,Europa• und »Le-
viathan• ausgeführten Transporte erhoben wurde, fiel fort; dafür ist nunmehr 
für jede Ladung eine Mindestfracht von 7,50 $ je cbm zu zahlen. Auch nach 
Cuba und Mexiko wurden die Raten um rd. 10 bis 15 vH heraufgesetzt. In 
ähnlichem Maße - jedoch nur fur bestimmte Gl.iter - stiegen mit Wirkung vom 
15. Januar 1936 die Satze nach den großeren Hafen der Pazifikktiste Nord· 
amerikas. 

Im Verkehr von Deutschland nach Südamerika waren die Raten für Eisen, 
Stahl und Bleche nach Mittelbrasilien um 6 pence je 1000 kg höher als im Vor-
monat. Beträchtlich stärker-um 4 sh je t gegen Dezember- zogen die Frachten 
für eiserne Platten und Bleche nach Atlantisch Columbien an. Außerdem wurden 
im Rahmen der in letzter Zeit allgemein durchgeführten Frachterhöhungen für 
Zement nach der Ostküste Südamerikas die Sätze für Portland-Zement in Fassern 
nach La Gueira (Venezuela) um 2 sh auf 18 sh je t heraufgesetzt. Günstiger für 
die Schiffahrt gestaltete sich auch die Lage der Frachten von kontinentalen Nord-
seehäfen nach Madeira und den Kanarischen Inseln. 

Das Rückfrachtgeschalt mit Getreide von außereuropaiscben Häfen kon-
zentrierte sich wieder starker auf die australischen und westkanadischen Märkte, 
wo die Raten zeitweise leicht anzogen, da Schiffsraum schwächer angeboten war. 
Auch in Ostasien und in Indien war Tramptonnage knapp, so daß die Frachten 
großtenteils etwas Mher als im Dezember lagen. Die deutsche Linienschiffahrt 
setzte die Raten für Zinn von Singapore nach ·Hamburg von 85 sh auf 93/6 sh 
je t und ftir Baumwolle von Bombay und Karachi nach Bremen von 25 sh auf 
26 sh herauf. Nur auf den Tankfrachtenmarkten hatten die Sätze für reines 
Erdol und Benzin allgemein schwach sinkende Tendenz; von nordamerikanischen 
Hafen nach dem europäischen Kontinent lagen sie um etwa 5 vH unter dem 
Stand des Vormonats, worauf auch hauptsächlich der leichte Rückgang des Ab-
schnittsindex Amerika-Empfang beruht. 

Die Binnenschiffahrtsfrachten haben sich im Durch-
schnitt des Januar saisonmäßig leicht gesenkt. Die Gesamt-
indexziffer zeigt mit 94,2 (1913 = 100) einen Rückgang um 2,3 vH 
gegenüber dem Vormonat und um 7,1 vH gegenüber Januar 1935. 

Da Weser, Elbe und Oder vollschifflg waren und der Rhein zeitweise Hoch-
wasser führte, war die Ausnutzungsmöglichkeit der Transportmittel erheblich 
größer als im Dezember. Jedoch nahmen die Ladungsangebote der Jahreszeit 
entsprechend, in einigen Verkehrsbeziehungen ab. Die Frachten waren daher 
vorwiegend etwas niedriger als im Dezember und gingen am starksten im Rhein-
gebiet zurück. So sanken die Satze für Getreide von den niederlandisch-belgischen 
Seehäfen nach Dlisseldorf, Koln und Mannheim um durchschnittlich 13 bis 17 vH, 
während die Kohlenfrachten der Partikulierschiffer im Rhein-Bergverkehr nur 
leicht nachgaben. Unverändert blieben die Raten !ur die Kohlen· und Erzver-
schiffungen im Wechselverkehr zwischen den Ruhrhälen und Rottcrdam, da das 
Transportgeschaft in diesen Gütern weiter lebhaft war. Auf der Eibe sanken 
die wichtigsten Raten des Massengutverkehrs bis zu etwa 6 vH. Dagegen wurden 
im Gebiet der märkischen WasserstraDen die Sätze für Kies von Parey nach 
Berlin um 10 vH auf 2,42 Jl!.J( je cbm heraufgesetzt. 

Blnnensehlffahrlslraohten •) 
Güterart \ 19131 

1935 1~ 
Jan. Dez. Jan. von-nach 

.K bzw . .!'l.J( je t 
Rotterdam-Ruhrhälen ••••••• Eisenerz 0,92 0,76 0,64 0,64 

• -Köln •.•••••••••• Getreide 1,39 1,43 1,56 1,39 
• -Mannheim •.•...• • 3,06 2,91 2,44 2,03 

Rubrbäfen')-Rotterdam ..... Kohlen 1,02 1,00 1,00 
• ')-Antwerpen ••.•• 1,43 1,52 1,42 1,30 

Rhein-Herne-K.')-Mannheim .. . 2,59 2,40 2,27 
Mannheim-Rotterdam .•..••• Salz, Abbrände 1,63 1,94 1,81 1,81 
Hamburg-Magdeburg ..•••.•• Massengut 2,19 5,16 4,50 4,32 

• -Halle (Transit) •.•• 4,05 8,40 6,80 6,62 
-Riesa ............. 

1 

4,15 9,16 7,50 7,32 
• -Tetschen .......... • 5,10 12,16 9,50 8,97 

Magdeburg-Hamburg .•..•..• Salz 1,70 1,70 1,70 1,70 
Kosel-Berlin, Oberspree •••••• Kohlen 5,54 5,90 5,90 5,90 

, -St•ttin ............... 4,58 4,10 4,10 4,10 
Breslau, Maitscb-Stettin .•••• • ')! 2,90 2,18 2,18 2,18 
Tilsit-_Königsberg ....••.••.•• Zellulose 2,50 

Indexziffern der Binnenschiffah,tslrachten 
Alle Wasserstraßen ....................... 1 100 1 101,4 1 
Rheingebiet.:............................ 100 98,5 
Elbe-Odergebrnt., ....................... , 100 110,8 

96,4 1 94,2 
91,7 89,2 

106,8 105,2 
Pegelstände in cm 

') 
Rhein bei Caub ........................ ,, 1 237 1 1541 2531 
Elbe • Magdeburg ............ ,....... • 144 1 44 1) 152 

• • Dresden ...................... , - 91 - 170 ') 155 

394 
193 
193 

1 ) Kahnfrachten einschl. Schlepplöhne. - ') Durchsohnittsfraehten aus 
Notierungen der Schifferbörse Duisburg. - ') Niederschlesische Kohlen. -
') Durchschnitt aus den Jahren 1896-1930. - 6 ) Ohne Kleinwasserzuschläge. -
') Nullpunkt ab 1. November 19% um 100 cm gesenkt, daher Pegelablesung 
um 100 cm hoher. - ') Nullpunkt ab 1. Dezember 1935 um 300 cm gesenkt, 
daher Pegelablesung um 300 cm hoher. 

PREISE UND IDHNE 
Die Großhandelspreise in der ersten Februarhälfte 1936 

In der ersten Februarhälfte 1936 haben sich die Groß-
handelspreise im Durchschnitt wenig verändert. Seit 
Anfang des Jahres bewegt sich die Gesamtindexziffer der 
Großhandelspreise bei kleinen Schwankungen zwischen 
103,5 und 103,7. 

An den industriellen Märkten haben sich sowohl die 
Rohstoffpreise wie die Fertigwarenpreise seit Anfang des Jahres 

im Durchschnitt leicht erhöht. In der Indexziffer für indu-
strielle Rohstoffe und Halbwaren wirkten sich vor allem 
Preiserhöhungen für Häute und Leder, für Kautschuk und -
seit Anfang Febmar - auch für Schreib- und Druckpapier aus 
(vgl. Heft 3 S. 109). An den Märkten der Fertigwaren handelte 
es sich in der Hauptsache um die durch die Erhöhung der Roh-
stoffpreise bedingten Preissteigerungen für Lederschuhwerk 
sowie um ein weiteres Anziehen von Preisen einzelner Textil-
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Großhandelspreise 1936 

in J'Ut*) l···g·l~~1 Februar 
22. 1 29. 6. 12. 19. 

1. Lebens·, Futter· und Genußmittel 
Roggen, ~ä!k., frei _Berlin ..... · 1 1 t 171,00 171,00 173,00 173,00 173,00 

,, mland., frei Breslau .... 163,00 163,00 165,00 165,00 165,00 
» inland., frei Mannheim .. 1 179,00 179,00 181,00 181,00 181,00 

Weizen'), mark., frei Berlin . 208,00 208,00 210,00 210,00 210,00 
inländ., frei Breslau .•. 200,00 200,00 202,00 202,00 202,00 
rheinischer, frei Köln , .... 214,00 214,00 216,00 216,00 216,00 
Manitoba II, elf Hamburg,. 95,30 95,30 92,80 90,301 91,10 
Barusso, cif Hamburg .. 92,80 92,80 92,80 92,80 92,00 

Gerste, Brau-, gute } Berlin, ab 215,00 213,00 211,00 211,00 210,00 
" Industrie· (SommPr-) mJrk. Station 210,50 206,50 205,50 205,50 200,50 

Hafer, Futter-, frei Berlin2) •••••• 193,00 193,00 194,00 194,00 194,00 
» Industrie-, frei Berlin 11 ) •• , 203,00 202,50 200,00 199,00 198,00 

Mais, La Plata, eil Hamburg .... 45,60 45,60 44,70 45,60 45,60 
» » » Monopolverkanfspr.a}, llbg • 1)189,90 189,90 191,90 191,90 191,90 

Roggenmehl, Type 997, frei Berlin lO~kgl 22,95 22,95 22,95 22,95 22,95 
Weizenmehl, Type 790, frei Berlin 29,10 29,10 29,20 29,20 29,20 

Erzengerpr 
50tgl 

2,65 2,65 2,75 2,75 2,75 Kartoffeln, gelbll Speise·, Bin. } frachtfr. 
" welßO.rotscbal. » » Vollb _ 2,35 2,35 2,45 2,45 2,45 
"' » welßsehal. » Bresl. Empf -Stat 2,35 2,35 2,45 2,45 2,45 
» Fabnk-, Bresfau, frei Fabrik, ••. , , , • 

') 1 0,095 0,095 0,099 0,099 0,099 
Hopfen, Hallert. m. S., prima, Nt1.rnberg 100kg 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 
Zucker, gern. Melis, Magdeburg .. 50 kg 20,55 ')20,63 20,68 20,75 7)20,65 
Erbsen, Viktoria-, Berhn, all St.tl •••• lOOkgl 44,00 42,00 41,00 41,00 39,00 
Trockenschnitzel, Berlin, ab Fabr. , 1 8,92 8,92 9,04 9,04 9,04 
Sojaschrot, Berlin, ab Stat ....... . : 15,70 15,70 15,70 15,70 15,70 
Leinkuchen, Berlin, ab Hamburg. 

50.kg 1 

17,30 17,30 17,30 17,30 17,30 
Ochsen, au. b, vollfl., Berlin .... 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 

» a, vollfl., M tinchen ...... » 1 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 
Kühe, a u. b, vollfl., Berlin ...... • 1 42,00 42,00 42,00 42,00 42,CO 

a, vollfl. junge, Breslau ... . 
1 

41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 
Schweine, 80-100 kg, Berlin .... » 

1 

48,50 48,50 48,50 48,50 48,50 
100-120 » » 50,50 50,50 50,50 50,50 50,50 
80-100 » l'ran\durt a. M 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 

Kalber, b, c, d, Berlin .......... 43,80 38,80 38,20 45,00 45,00 
b u. c, M Li neben ........ 52,80 54,30 55,50 62,00 58,00 

Schafe, c u. e, Berlin ........... 43,50 41,00 43,00 41,80 43,80 
Ochsenfleisch, beste Qnahtät, Berlin . 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 
Schweinefleisch, in halbenSehwemPn.Berlin • 71,00 71,00 71,00 71,00 71,00 
Milch, Trink-, anbearb. bei 3,1 °/0 fett-; 

14,60 14,60 14,60 geh 111, frei Empf.-Stat, Berlin , , • , ••••• 1100 1 14,60 14,60 
Butter, dentsehr. feine Molkr>rei•, m Faß, Bin 100kg 254,00 254,00 254,00 254,00 254,CO 
Schmalz, deutsches Braten-, Hbg. 8), 184,00 184,00 184,00 184,00 184,00 
Speck, inl., gerauch., fetter, Berlin • 200,00 200,00 200,00 200,CO 200,00 
Eier, inl., ,oll!rlsehe, ä!'i Ms unter 60g, Berlin 100 St. 10,00 10,00 10,00 8,25 8,25 . inl., fri'>ehe, !iä bis unler 60 g, Koln,. 9,75 9,75 9,75 8,00 8,00 
Reis, Ranioon·, Tafel·, geseh, verz., Hamburg 100kg 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 
Kaffee, floh·, Sa11tos sup., unven, Hamburg •• 50kg 34,00 35,00 35,00 36,00 36,50 

» » la gew. GuatemaL1, unverz , Hbg 1 .., 52,00 52,00 52,00 53,00 54,00 
Kakao, ltoh-. Accra ,ood ferm , unvcrz . llb< l 100kgl 45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 

» " Arrlbasupcr. epoca. unm,., llbg » 1 66,00 66,00 64,00 64,00 64,00 
Erdnußöl, ra!l., o. Faß, Harburg.. • 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 
Sojaöl, " " ,, 1• • • » 47,ool 47,00 47,00 47,00 47,00 

2. Industrielle Rohstoffe und Halbwaren 

Sahrott, Stahl·, Ia} rr. rh-westr. Ver-: 1 t 41,00141,00 41,001 41,00 41,00 
" Kern·, Ia brauchsw j • 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 
, ,, • wgfr. Vers:mdstatfon9) • 28,55 28,55 29,15 28,65 28,65 

Maschinengußbruch Ia, Berlin ... 
1

1 • 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 
Kupfer, Elektrolyt-, cU Hambnrg, Berlin ... 100kg 49,751 50,25 49,751 50,25 51,50 

Blei Termfnprelse rnr Berlin 19,25 20,75 20,75 20,50 21,00 
} 

} 
44,00 44,50 44,00 44,50 45,75 

Zink nächste Sicht 18,75 19,75 19,50 19,00 20,00 
Zinn Hamburg 282,00 274,00 276,50 274,50 279,00 
Messingschraubenspane, Berlin . . • 30,50 31,00 31,00 30,50 32,00 
Silber, Fein-, Berlin ab Lager ... 1 kg 38,50 38,75 38,50 38,50 39,00 

::~!~.~:rtt::e!!;t::~\~1;:r~:~0°L;;e~ri80
): 12)- lO) ~:r~ lO) ~:I~ 

» Bueno~ Aires D 1. loco l,agerort: » 3, 11 3, 11 
Baumwolle, amer. mlddl ,nniv.,loeol!r1_1mrn'tookg 75,71 74,95 73,34 73,38 74,15 
Baumwollgarn, Nr. 20, Augsburg, ab Fabn.kl 1 kg i 1,48 1,48 - - -

1 1") ") ") 11) ") 
Flachs, russ. BKKO, cif dtsch llafen, Be,hn ·i100kg, 112,37 112,37 108,28 108,28 106,24 
Leinengarn, Flachsg. Nr. 30 engl..! a, Ucrlm, 1 kg : 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 

:::;~i:::::~;t;g~.:;q;_~,:;;,
1r:,1~:::::\

1

,1o~k) 1~~'.~~ 1~~'.~~ 1~~'.~~ 1~~'.~~11~:~~ 
Jute, Roh-, 1. Sorte, eil Hamburg » i 24,60 23,80 23,40 23,20 22,80 
Jutegarn, SSchuß,3.6mclr,abWcrk.. • 1 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 
Ochsen- u. Kuhhaute, ges. m K. Berlm 1/ 2 k~ 1 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 
Rindshaute,deuis,he,ges o K ,Frankfurta M • 

0

1 0,34 0,34 0,34 0,341 0,34 
» trockrn, Bueno,; Aues, Hamburgl » 1 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 

Kalbfelle, gesalz. m. Kopf, Berlin: • 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 
» gute, gcsalr m lopf, lunchen .. ! , I 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 

Benzin, in Kesselwagen, Berlin .. 1100 1, 26,80 26,801 26,80 26,801 26,80 
Leinol, roh, o. Faß, Harburg .... llOOkgl 35,00 35,00 35,00 35,00 35.00 
Kautschuk, nhb. smok. shcets, llamburg · 1 • 1 80,50 81,25 82,00 85,75 85,75 
Mauersteine, m,1rk., Berhn, ab Werk •• ,. 1000St 23.45 23AO 23,55 23,55 23,55 

*) Nähere Angaben uber Sorte, Qualitat und Handelsbedingung sowie 
die mit den obengenannten Preisen vergleichbaren Vorkriegspreise s. Jg. 1936 
Nr. 3 S, 110. Soweit in der vorstehenden Übersicht andere Preisreihen als 
in der Übersicht der Monatsdurchschnittspreise gefuhrt werden, lauten die 
Preise !ur 1913 wie folgt: Terminpreise !ur Kupfer 137,30, Blei 38,95, Zink 
46,00 und Zinu 407 ,95 Jt; Leinol ohne Faß, Harburg 49,64 .J(. - 1 ) Von den 
l\!uhlen ist fur jede verarbeitete Tonne inlandischen Weizens eine Ausgleichs-
abgabe von 6 .1/.lt je t !ur eine Roggenmullerausgleichskasse an die Wirtschaft-
liche Vereinigung der Roggen- und "\Veizenmilhlen zu zahlen. Fur die Zeit 
vom 15. September 1935 bis 15. September 1936 wird auf die Weizenvermahlung 

waren. Die Preiserhöhungen für Textilwaren dürften, da die 
Preise der Textilrohstoffe zum Teil merkliche Steigerungen nicht 
aufwiesen, in erster Linie auf die zunehmende Verwendung der 
etwas teureren Mischgewebe zurückzuführen sein. 

Die Indexziffer für Agrarstoffe, die in der zweiten Hälfte 
1935 aufwärts gerichtet gewesen war, neigt seit Anfang des 
Jahres im ganzen zur Abschwächung. Zwar sind die Preise 
wichtiger pflanzlicher Nahrungsmittel, wie insbesondere Ge-
treide, Kartoffeln, Weizenmehl, Zucker infolge der zur Deckung 
der Lagerkosten dienenden saisonmäßigen Staffelung der ge-
setzlichen Preise von Monat zu Monat etwas gestiegen. Dem 
standen jedoch Preisrückgänge für viehwirtschaftliche Er-
zeugnisse gegenüber. Im Januar hatte es sich dabei vor allem 
um Preisnachlässe für Schlachtvieh gehandelt, im Februar sind 
insbesondere die Eierpreise gesunken. Bei dem Rückgang der 
Schlachtviehpreise hatte es sich in erster Linie um Rückschläge 
bei den in den vorangegangenen Monaten stark gestiegenen 
Preisen für Kälber und Schafe gehandelt. In der ersten Februar-
hälfte zeigten die Preise beider Schlachtviehgattungen allerdings 
wieder eine festere Tendenz, doch lagen sie Mitte des Monats 
noch erheblich niedriger als Anfang Januar (Kälber im Durch-
schnitt um 10 vH, Schafe um 17 vH). 

1913 - 100 
Indexziffern der Großhandelspreise I Januar 1936 1 Februar 1936 

Indexgruppen 122-1~1 5. 12. 19. 

Agrarstoffe 
1 1. Pflanzliche Nahrungsmittel. ... 113,7 113,5 114,2 114,2 114,0 

2. Schlachtvieh ................ 1 89,8 89,l 89,6 90,0 90,2 
3. Vieherzeugnisse .............. 1 110,3 110,4 110,4 107,2 107,2 
4. Futtermittel ..... , .......... 1 107,4 107,4 108,3 108,4 108,4 

Agrarstoffe zusammen .... 1 105,1 104,8 105,3 104,7 104,7 
5. Kolonialwaren ............... 1 84,4 84,5 84,4 1 84,7 84,9 

1 
Industrielle Rohstoffe 1 

und Halbwaren 1 

6. Kohle ...................... 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 
7. Eisenrohstoffe und Eisen ..... 102,4 102,4 102,5 102,4 102,4 
8. Metalle (außer Eisen) ........ 49,0 49,6 49,5 49,4 50,3 
9. Textilien ....... , ............ 88,3 88,2 88,1 88,0 88,0 

10. Haute und Leder ............ 65,7 65,9 65,9 66,2 66,3 
11. Chemikalien ................. 1)101,5 ')101,5 2)101,4 ') 101,4 ') 101,4 
12. Künstliche Düngemittel ...... 68,9 68,9 69,8 69,8 69,8 
13. Kra!tole und Schmierstoffe ... 94,8 94,8 94,8 94,8 94,8 
14. Kautschuk .................. 13,2 13,4 13,5 14,1 14,1 
15. Papierhalbwaren und Papier .. 1 101,7 101,7 102,3 102,3 102,3 
16. Baustoffe ................... 111,0 110,7 110,7 110,7 110,7 
Industr. Rohst. u. Halbwaren zus. 93,5 93,5 93,6 93,6 93,7 

Reagible Waren •••• 73,2 73,8 73, 7 73,5 74,0 

Industrielle Fertigwaren') 
17. Produktionsmittel. ........... 113,1 113,l 113,01 113,0 113,0 
18. KonsumgLiter ................ 124,7 124,9 125,0 125,1 125,2 
Industrielle Fertigwaren zusammen 119,7 119,8 119,81 119,9 119,9 

Gesamtindex .... 103,6 103,5 103,7 103,5 103,6 
1 ) Monatsdurchschnitt Dezember. - 2 ) Monatsdurchschnitt Januar. -

') Die wochentlicbe Indexziffer der Fertigwarenpreise gibt die von einem Viertel 
der Berichtsstellen in der Berichtswoche gemeldete Veränderung der Preise 
gegenüber dem Stand vor einem Monat wieder; sie laßt nur die jeweilige l\!onats· 
tendenz der Preise erkennen. 

Die Eierpreise sind durch die Verordnungen vom 6. Fe-
bruar 1936 (RNVbl. 1936 Nr. 12) für Erzeuger, Großhändler 
und Verbraucher neu geregelt worden, Die Erzeugerpreise, 
die bisher 1,40 bis 1,50 :Jl.J{ je kg betrugen, sind für Ostdeutsch-
land und Bayern auf 1,15 bis 1,20 :Jl.J{ und im übrigen Deutsch-
land von 1,20 bis 1,25 .JU{ je kg ab Hof des Erzeugers herab-
gesetzt worden. Die Großhandelspreise wurden für vollfrische 
Eier der Größe 

S (tlber 65 g) ................. , 
A (60 bis 65 g) ..... . 
B (55 ,, unter 60 g) 
C (50 ,, 55 g) 
D(45» 50g) 

von 11,50 auf 9,25 .1/p/ je Stuck 
10,75 ,, 8,75 ,, 
10,00 » 8,25 >' 
9,00 • 7,75 • 
8,50 » 7,25 , 

Fortsetzung der Anmerkungen zu nebenstehender Übersicht. 
außerdem eine zusatzliche Ausgleichsabgabe erhoben, die fur die Zeit vom 
1. November 1935 bis 15. Juli 1936 zur Gewahrung von Zuschussen !Lir die 
Roggenvermahlung verwandt wird; sie stellt sich ftir die Muhlen, die nur ,veizen 
vermahlen oder deren Roggenkontingent nicht mehr als 10 vH ihres Gesamt-
kontingents betragt, auf 2 .11.lf, !ur die ubrigen Mul\len auf 1,45 !11.Jf Je t. In 
Einzelfällen kann der zusatzliche Ausgleichsbetrag auf mehr als 2 .1/,lt bis zum 
Hochstbetrag von 3 .11.lt festgesetzt werden (Anordnung vom 18. November 
1935 und 18. Januar 1936). Diese Abgaben sind in den angegebenen Preisen 
nicht enthalten. - ') Nach Angaben einer Firma. - ')Einschl.Zoll (25 !11.Jf) 
und Ausgleichsteuer (0,90 .11.f{). - ') Nach der Verordnung vom 14. Februar 
1936 (Deutscher Reichsanzeiger Nr. 40 vom 17. Februar 1936) rl!ckwirkend für 
die Zeit ab 1. August 1935 festgesetzt. - ') 1 /, kg Starke. - ') 30. Januar. -
') 18. Februar. - ') Neue Preisreihe. - ') Durchschnittliche Werkseinkaufs· 
preise des mittel· und ostdeutschen Einkaufsgebiets. - 10) Ohne Rückvergütung. 
- 11 ) Nominell. - 12 ) 8. und 15. Januar 5,10 und 5,16 $.Jt. 
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gesenkt. Die Preisunterschiede zwischen den einzelnen Gewichts-
klaasen sind damit etwas verringert worden. Das vollfrische 
Ei der Größe S ist nicht mehr wie bisher um 3 .1ltr/, sondern 
nur noch um 2 .7lpt teurer als das vollfrische Ei der Größe D. 
Um dem Handel den Absatz der vor der Preisermäßigung einge-
kauften Eier zu den alten Preisen zu ermöglichen, sind die neuen 
Preise auf den einzelnen Handelsstufen nicht gleichzeitig, sondern 
in gewissen Zeitabständen in Kraft getreten, und zwar für den 
Erzeuger ab 6. Februar, für den Großhandel ab 10. Februar 
und für den Einzelhandel ab 17. Februar. Diese Preissenkung 
soll in diesem Jahre die gesamte saisonmäßige Preisherabsetzung 
für Eier darstellen. Im Vorjahr wurden die Eierpreise im Früh-
jahr mehrmals ermäßigt. Vergleichsweise stellte sich die Preis-
entwicklung im Großhandel für das vollfrische Ei der mittleren 
Größe (G 1, B) in den Frühjahrsmonaten 1935 wie folgt: 

bis 17. Januar 1935 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,00 .111'1 je Stück 
ab 18. Februar 1935 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 • 
• 28. Februar 1935 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 8,50 • 

4. März 1935 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 8,00 • 

Die Großhandelspreise für Eier gelten nicht mehr, wie bisher, durchweg 
»frachtfrei Empfangsstation•, sondern nur noch für Eier, die im Gebiet des 
betreffenden Wirtschaftsverbandes verbleiben. Bei Versand in einen anderen 
Wirtschaftsverband gelten die Preise »ab Verladestation•. Hier werden dem 
Käufer, wenn es sich um einen Bezug von mehr als 5 000 Stück je Woche 
handelt, die Frachtkosten von der Hauptvereinigung der Eierwirtschaft erstattet, 
die hierfür einen Frachtausgleichsfonds schafft. Durch diese Regelung soll 
erreicht werden, daß in den Überschußgebieten die Eier nicht über das erforder-
liche Maß hinaus im Gebiet des eigenen Wirtschaftsverbandes verbleiben, 
sondern den Zuschußgebieten zugeleitet werden. 

Neben den Inlandseiern sind auch die Preise der Einfuhrware 
neu geregelt worden, und zwar beträgt hier die Preissenkung im 
Großhandel 1/ 2 Pfennig mehr als für Eier inländischer Herkunft. 

So ist der Preis für dänische Eier von 60 bis unter 65 g mit Wir-
kung vom 10. Februar von 10,75 auf 8,25 .1/pt d. h. also um 
2,5 .Jlpt je Stück gesenkt worden, während beim Inlandsei der 
gleichen Gewichtsklasse die Preisermäßigung 2 .1/pt beträgt. 
Die neuen Preise der Auslandseier entsprechen im ganzen der im 
Frühjahr 1935 geltenden Preislage. 

Am inländischen Getreidemarkt war die Geschäfts-
tätigkeit gering. Das Angebot an Brau- und Industriegerste 
sowie an Industriehafer hatte sich etwas verstärkt. Da die 
Industrie verhältnismäßig gut versorgt und zurückhaltend in 
ihrer Nachfrage war, haben die Preise etwas nachgegeben. 

Mit Wirkung vom 14. Februar sind die Monopolverkaufspreise für Mais 
neu geregelt worden (Reichsanzeiger Nr. 40 vom 17. Februar 1936). Bis zum 
31. Juli v. J. wurden die Monopolverkaufspreise für Mais aus dem jeweiligen 
Cifpreis zuzüglich des Zolls (25 .1{.J(, je t), der Monopolabgabe (65 .1{.J(, je t) 
und der Ausgleichsabgabe (0,90 .1{.Jf, je t} berechnet. Durch die Bekanntmachung 
der Reichsstelle für Getreide vom 27. Juni 1935 (RNVbl. 1935 Nr. 48) wurde 
die weitere Regelung der Monopolverkaufspreise für Mais vorbehalten; eine 
Einfuhr von Mais durch die Reichsstelle fand seit dieser Zeit nicht statt. 

Nach der Verordnung vom 14. Februar stellen sich die neu 
festgesetzten Monopolverkaufspreise für Mais frei Grenze für 
1000 kg in .7l.Jt, die formal rückwirkend für die Zeit ab 1. August 
1935 gelten, wie folgt: 

Zeit der Gültigkeit 1 Preis Einfuhr- t Ausgleichs- ! Inlandspreis 
unverzollt zoll steuer frei Grenze 

1. 8. 35 bis 31. 1. 361 164 25 0,90 189,90 
1. bis 29. 2. 36 . . . . . I 166 25 0,90 191,90 
1. • 31. 3. 36 ..... 168 25 0,90 193,90 
1. • 30. 4. 36 •.... 1 170 25 0,90 195,90 
1. • 31. 5. 36 ..... 1 172 25 0,90 197,90 
1. 6. bis 15. 7. 36 . . . , 174 25 0,90 199,90 

Die Tendenz der Weltmarktpreise 
Der langsame Wiederanstieg der Preise an den Welt-

rohstoffmärkten, der Ende Dezember 1935 einsetzte, hat im 
neuen Jahr zunächst angehalten. Im Monatsdurchschnitt 
Januar 1936 war die vom Statistischen Reichsamt berechnete 
Indexziffer der Weltmarktpreise für Rohstoffe und Halb-
fabrikate mit 38,2 (1925/29 = 100) um 0,5 vH höher als im 
Vormonat. Von Ende Januar an gaben die Preise im ganzen 
wieder nach, und auch gegenwärtig weisen sie noch einen 
Rückgang auf, obgleich sie sich Mitte Februar bereits aufs 
neue befestigten. Die in den Schwankungen der Preise zum 
Ausdruck kommende Unsicherheit an den Weltrohstoff-
märkten hängt weitgehend mit dem Urteil des Obersten 
Gerichtshofes der Vereinigten Staaten von Amerika vom 
6. Januar zusammen, durch das die landwirtschaftliche 
Marktregelung der amerikanischen Bundesregierung ein-
schließlich der zu ihrer Finanzierung erhobenen Verarbei-

Indexziffern 
der Weltmarktpreise 

1925/29 = 1001) 
1 

1934 1 1935 11936 

Nov. ) Dez. Jan. ) Sept.) Okt. ) Nov. ) Dez. Jan. 

Auf Grund von Preisen in Reichsmark 
Getreide ............. . 
Genußmittel ......... . 
Fleisch .............. . 
Vieherzeugnisse ....... . 
Ölfrüchte u. Ölsaaten .. 
Eisen und Stahl ..... . 
Nichteisenmetalle ..... . 
Kohlen ............. . 
Erd6lerzeugnisse ..... . 
Textilrohstoffe ....... . 
Häute und Felle ..... . 
Kautschuk •.......... 
Holz .....•........... 
Landwirtsch. Erzeugn .. . 
Industrielle Erzeugn ... . 
Lebensmittelrohstoffe') . 
Industrierohstolle') .... 

Insgesamt 

32,0 
32.4 
46,1 
37,4 
28,8 
55.21 38,3 
50,7 
29,8 
29,8 
27,1 
20,3 
47,2 
33,0 
42,7 
34,6 
36,2 
35,31 

32.2 31,5 
32,7 32,9 
48,4 48.9 
36,6 34,6 
31,2 34,0 
55,0 55,0 
38,2 38,2 
51,4 50,9 
31,4 33,5 
30,7 31,4 
27,2 27,2 
20,2 20.5 
47,5 46,5 
33,6 33,6 
43,3 43,7 
34,8 34,3 
36,8 37,1 
35,9 36,ol 

35,11 
36.01 

33,9 35,9 
49,4 50,4 
40,1 44,0 
33,3 36,5 
54,9 54,9 
44,5 45,7 
49,6 51,7 
32,2 32,4 
31,9 :il 31,0 
17,9 19,7 
43,8 43,6 
34,7 36,31 44,7 45,7 
37,1 38,8 
37,4 38,5 
37,11 38,61 

33,9 
34,6 
48,5 
43,1 
35.0 
55,3 
45,6 
53,2 
32,9 
34.5 
34,8 
20,4 
44,1 
35,9 
46,3 
37,2 
39,3 
38,41 

34,6 
33,9 
47,8 
41,5 
36,0 
55,4 
42,9 
54,0 
33,9 
33,6 
32,3 
20,4 
44,6 
35,5 
46,0 
36,9 
38,9 
38,0 

35,3 
35,0 
49 1 
38,8 
38,I 
55,5 
39,2 
54,5 
34,1 
33,5 
33,7 
22,1 
45,4 
36,0 
45,2 
37,3 
38,7 
38,2 

Gesamtindexziffern auf Grund von Preisen in fremden Wahrungen 
englisches Pfund Ster!.. 1 57,81 59,3) 59,91 61,4) 64,21 63,71 62,9j 63,2 
amerikanischer Dollar.. 59,4 60,4 60,4 62,4 64,9 64,6 63,9 64,6 

1) Angaben über den Aufbau vgl. »W. u. St.•, 15. Jg. 1935, Nr. 6, S. 218. -
') Ohne Ölfrüchte und Ölsaaten. 

Amtliche Indexziffern der Großhandelspreise wichtiger Länder 
Bei dem Vergleich der Indexziffern für verschiedene Länder ist zu beachten, 
daß Höhe und Bewegung der Indexziffern durch die unterschiedlichen Berech-
nungsmethoden (zeitliche Basis, Art und Menge der berücksichtigten Waren, 

Wägung der Preise} beeinflußt sind. 
: 

Land 1 Basis 
: (=100) 

Dtseh. Reich 1913 
Belgien • . . . IV.1914 
Bulgarien . . 1916 
Dänemark .. 

1 
19!3 

• •• 19312) 
Finnland .... 

1 
1926 

Frankreich .. 1 1913 
Großbritann. 1930 ') 
Italien. . . . . . 1928 ') 
Jugoslawien. 1926 
Niederlande 1913 

• 1916-30') 
Norwegen ... , 1913 
Österreich ... '1. II. IOfl 
Polen ...... 1 ms 
Schweden .. 1 1913 
Schweiz .... :' Hf. !OH 

""""""'·f '"" ngarn..... 1913 
rit. Indien 
(Kalkutta) Vll.19U 

hina 
{Shanghai)I Im 

T u 
B 

C 

J 
A 

apan . . . . . 1913 
ustralien .. 

1 
(Melbourne)I 1913 

Canada .... 19!6 
er. Staat. v. 
Amerika . 1926 

V 

Zeit-
pnnkt 
*) 

D. 
2.H. 
D. 
D. 
D. 
D. 
E. 
D. 
D. 
E. 
D. 
D. 
M. 
M. 
E. 
D. 
E. 
E. 
E. 

E. 

M. 
D. 

D. 
D. 

D. 

Jahres-
Jan.1 Dez. durch- Jan. 

schnitt 
193411935 1936 1936 

In der Landeswährung 
98,4 101,8 101,1 103,4 103,6 

473 537 472 579 581 
63,6 "'}64.9 64,5 ') 66,9 

132 134 135 139 
119 122 122 126 126 
90 90 90 91 

376 339 350 354 359 
88,1 88,9 88,3 91,4 91,8 

62,0 62,0 '} 69,1 
63,2 65,9 64,5 71,6 71,1 
78 76 78 78 -
63,0 61,5 61,7 62,5 62,4 

124 127 125 131 131 
109,9 109,7 109,5 108,5 108,3 
55,8 53,1 52,7 52,7 

114 116 115 118 118 
89,8 89,8 88,3 92,1 91,l 

678 705 698 711 
79 90 86 95 

89 91 94 92 

97,1 %,1 99,4 103,5 
134,2140,2 137,2 145,0 144,9 

135,2 • 134,1 '}137,7 
71,6 72,I 71,4 72,6 

74,9, 80,0 78,8 80,9 80,4 

Jahres-
Jan.1 Dez. durch- Jan. 

schnitt 
193411935 1935 193 6 

In Gold') 
- -

68,1 60,2 

66,1 65,0 
59,6 59,1 
47,5 45,8 
76,4 68,8 
54,4 53,2 
60,2 
48,4 50,6 - -
- -

69,9 69,4 
85,8 85,6 

65,7 64,9 
- -

83,9 85,9 
53,9 54,9 

61,7,61,4 

41,0143,3 
47,8148,0 

66,81. 43,1 42,6 

44,7 47,5 

-
68,0 

65,6 
59,3 
46,3 
71,1 
52,9 
59,9 
49,6 --
67,8 
85,6 

64,6 -
85,1 
53,7 

64,0 

42,2 
46,8 

64,3 
42,7 

47,0 

~t~3 
67,9 -
61,5,61,6 
46,6 
71,9172, 
55,055, 

9 
3 

7)64,0 -
55,054, 7 - -- -
71,9 72,1 
84,8 84,6 - -
66,5 66, 6 
- -
86,7 -
56,8 -
62,8 

37,6 
49,7 49,9 

8)66,1 
42,8 

48,1 47,6 
*) M. = Monatsmitte, E. = Monatsende, D. = Monatsdurchschnitt, 2. H. = 

2. Monatshälfte. - 1) Paritat des Basisiahrs der Indexziffer. Die für die Um· 
reehnung auf Gold benutzten Goldwerte der Valuten sind bis Ende 1932 auf 
Grund der Devisennotierungen in New York, ab Januar 1933 auf Grund der 
Devisennotierungen an anderen Platzen, hauptsächlich in Paris, Amsterdam 
und Zurich, errechnet worden; seit April 1935 erfolgt die Umrechnung auf Grund 
des Goldpreises in London. - ') Neue Berechnung. 161 Preisreihen gegen 118 
der alten Indexziffer. Die Wägung entspricht den Umsatzwerten des Jahres 
1934. - ') Neue Berechnung auf Grund des Produktionszensus von 1930, 
200 Preisreihen. - ') Landesdurchschnitt, Gewogen, 125 Waren, 1600 Notie-
rungen. ') Gewogene Indexziffer, etwa 270 Preisreihen. - ') Die amtlich 
für den Monatsanfang berechnete Indexziffer ist hier zur besseren Vergleich-
barkeit jeweils als Indexziffer fur Ende des Vormonats eingesetzt. Von der 
bearbeitenden Stelle gegebene Goldziffer. Gegebene Jahresdurchschnitte, er-
rechnet aus 13 Monaten 1. Jan.-1. Febr. - ') August. - 8) Oktober. -
'} November. - ") 11 Monate. 
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tungssteuern für unges-etzlich erklärt worden ist. Welche 
Auswirkungen die Aufhebung der Agricultural Adjustment 
Act auf den Binnenmarkt der Vereinigten Staaten und 
mittelbar auch auf die W eltrohstoffmärkte haben wird, läßt 
sich noch nicht übersehen. Standen die Warenmärkte zunächst 
unter dem Eindruck, daß die Beseitigung der Verarbeitungs-
steuern den Verbrauch anregen würde - die Preisbefestigung 
im Januar wurde daneben auch durch eine Abschwächung 
des Dollars und Inflationsbefürchtungen unterstützt -, so 
sind zuletzt die nachteiligen Folgen des Gerichtsurteils 
stärker in den Vordergrund getreten. Insbesondere wird 
damit gerechnet, daß die Erzeugung nach dem Fortfall der 
Einschränkungsmaßnahmen stark zunehmen und dadurch 
zu erneuten Absatzschwierigkeiten führen wird. Trotz der 
Beunruhigung durch die Vorgänge in den Vereinigten Staaten 
von Amerika haben die Weltmarktpreise im ganzen den 

Stand von Ende 1935 nur vorübergehend unterschritten, 
da den Preisrückgängen für Getreide, Vieherzeugnisse, 
Ölfrüchte, Metalle und Textilrohstoffe auch Preissteigerungen 
gegenüberstanden, wie für Genußmittel, Fleisch, Kohlen, 
Häute und Felle, Kautschuk und Holz. 

An den Getreidemärkten unterlagen die Preise zu Beginn 
des Jahres nur geringen Schwankungen. Trotz günstiger Absatz-
verhältnisse hat Kanada im Interesse eines möglichst schnellen 
Abbaues seiner Weizenüberschüsse von einer Heraufsetzung der 
Forderungen bisher abgesehen. Im Februar gaben die Weizen-
preise unter dem erneuten Druck argentinischer Angebote sogar 
etwas nach. Der Rückgang war jedoch nicht sehr stark; gegenüber 
dem Stand von Ende Dezember 1935 beträgt er etwa 4 vH. Auch 
die Preise für Weizenmehl, Roggen, Hafer und Mais sind etwas 
zurückgegangen. Dagegen liegen die Preise für Gerste und Reis 
Mitte Februar geringfügig höher als am Ende des Vorjahrs, ob-
gleich sie zuletzt ebenfalls nachgegeben haben. 

Großhandelspreise an ausländischen Märkten im Januar 1936 

Ware 
Be-

richts· 
Marktpreise Preise in Jl'.K*) 

je 100 kgl) 

L':!d Menge I Wäh· f Dez. 1 Jan. rung 1935 1936 
Dez. 1 Jan. 
1935 1936 

Weizen, elnh. ga, aver .. ·1 London l 112lbs s d .[! 5 81/, 6 2 6,90 
., nächste Siebt Liverpool i lOOlbs s d . 6 31/, 6 6'/1 8,53 
" North. Man.III London 480\bs s d i 32 8 33 68 / 8 9,23 
" , , 1I Wlnnlpeg 60lbs cts 1

1 

81,69 82,53 7,43 
ausland. . . . . Rotterdam 100kg fl 5,15 5,45 8,71 

., Hardw.II ... ' NewYork 60lbs cts 128,38 130,91 11,78 
, Plata . . . . . . . London 480lbs s d · 28 41/ 8 - 8,01 
, nächste Sicht Bnenos-A. 100kg Pap. Pos [ 9,44 10,17 7,73 

Weizenmehl,sland.exmlll. London 280lbs s d [ 26 11 28 13/, 13,04 
» eanad. Ansf NewYork 196lbs $ , 4,49 4,54 12,61 
» amer. Hardw. , New York 196lbs $ 1 5,92 5,94 16,63 

Roggen, einh~im. . . . . Posen 1100kg Zloty 12,04 12,42 5,67 
" ausland. . . . . Rollerdam 100kg fl · 3,40 3,52 5,74 
» Western II .. \ NewYork2) 56lbs cts 58,55 64,41 5,76 

Hafer, Plata, f. a. q. . . London l 320lbs s d 13 7 14 41 / 8 5,76 
Gerste, Plata........ London 400lbs s d 14 11'/, 15 8'/8 5,08 

» ausland. . . . . . Rotterdam \ 100kg fl 3,04 3,18 5,13 
Mais,Plata,gelb ..... London 480lbs s d 16 01/1 1511'/, 4,53 

" Plata .......... lopenhagen 100kg Kr 12,29 12,69 6,75 
" nächste Swht.. . Bnenos-i. 100kg Pap. Pos 4,49 4,50 3,69 
" mixedII ....... NewYork 56lbs cts 78,52 81,52 7,72 

Reis, Burma II ...... i London 112lbs s d 7 51/, 7 5 9,03 
, Saigon ......... 

1

. Marseille 100kg fr 53,19 56,56 1 8,74 
,, Japan I........ New York 1 lb cts 4,75 4,35 26,11 

Rinder, Kühe, altere II Kopenhagen 100kg Kr 32,00 32,00 17,57 
, Färsen n Ochsen . . Kopenhagen 1100 kg Kr 60,50 60,50 33,22 

Schweine, leichte..... Chicago 100lbs $ 9,63 1 9,91 53,06 
Rindfleiech, K•hl·, arge11t London 8 lbs s d 3 111 /, 3 11 66,99 
Hammelfleisch,Gelr.·,neus I London 8 lbs s d 3 71/ 1 3 91/, 61,64 
Schweinefleisch ...... Kopenhagen ·11 kg Ore 160,00 I 160,00 87,87 

" elnh... London 8 lbs s d 5 2 , 5 1'/8 87,54 
" neuseel. London 8 lbs s d 4 8 4 7 79,10 

Bacon, dän. . . . . . . . . . London 
1
112lbs s d 82 0 87 2'/, 99,28 

Schmalz, p. Western .. , New York 11 lbs cts 11,62 10,53 63,98 
Butter, Molkerei ..... 1 Kopenhagen 100kg Kr 226.00 210,40 124,12 

» •••• • ••••••• ·ILeenw. (Holl) 1 kg fl 0,57 0,57 96,18 
" danische ..... 

1 

f.ondon j 112lbs s d 127 3 119 II'/, 154,07

1 

,, neuseel. . . . . . I.ondon 112lbs s d 90 1'/,1 96 0'/, 109,12 
Eier I .. .. .. . .. .. . .. lopenhagen 

1

120 St Öre 230,00 201,00 6,32 
,, . . . . . . . . . . . . . . Roermood 100 St fl 4,60 4,04 7, 76 
" danische ..... ·1 London 120St s d 16 81/, 13 11 3/, 8,55 

Zucker, Kuba96° nnverz. NewYork . 1 lb cts 

1 

2,23 2,36 12,32 
» Java, w. e,f. lnd London l 112lbs s d 6 71/ 8 - 7,98 
» tschech. . ... · 1 Hamhurg2) 112 lbs s d 6 6 6 6 7,86 
» Br. W. I., 96° London 112lbs s d 8 103/, 8 11'/, 10,78 

Ka!!ee, Rio VII. . . • . . New York 1 lb cts 6,41 6,61 35,28 
» Santos IV . . . . New York 11 lb cts 8,44 8,88 46,48 
» » sup ... ,1 London 112lbs s d 34 101/ 1 37 2'/, 42,22 
» Costa-Ricam.g London 112lbs' s d 62 4 58 6 74,94 

Kakao, Accra . . . . . . . New York I 1 lb cts 5 23 5,39 28,80 
" » ff.n.Sicht London 112lbs s d 22' 5'/, 23 1'/, 27,22 

Tee, IndianPekoe,good London 11 lb s d O 11 1/ 1 1 0 130,61 
Leinsaat, Plata . . . . . . Holl lt l: s d 10 9 6 11 1 7 12,68 
Baumwollsaat, ag. schw. Holl . lt ll s d 6 9 11 6 13 7 7,86 
Kopra, Straits F.M... London : lt ll s d 14 15 11 16 4 6 17,91 
Palmkerne . . . . . . . . . . f.ondon l lt ll s d 11 5 1 12 4 0 13,63 
Sojabohnen, maudschur.. . Londoe lt l ll s d 7 15 8 7 15 4 9,42 
Ölkuchen aus Leinsaat Kopenhagen 100kg Kr 14,13 14,50 7,76 
Kohle, North, unser.!') Newcastle 2) 

1 

lt , s d 114 3 15 0 8,63 
, lent ven. •0/,, mm fett Donat') t I fr 100,00 100,00 16,45 „ grains, halbfett Belgien t fr 160,00 160,00 13,44 

_»_B_un_k_e_r_._._ .. _._._. _R_ou_er_da_m_2) __ t_~_fl ___ 6_,_05 ___ 6~,l-5 __ 10,21 

7,48 
8,87 
9,49 
7,53 
9,20 

11,94 

8,36 
13,64 
12,71 
16,58 
5,84 
5,94 
6,30 
6,08 
5,34 
5,37 
4,51 
6,98 
3,69 
7,97 
8,99 
9,30 

23,80 
17,60 
33,27 
54,26 
66,43 
63,90 
87,99 
86,42 
77,69 

105,72 
57,69 

115,70 
96,18 

145,43 
116,45 

5,53 
6,82 
7,18 

12,96 

7,88 
10,84 
36,20 
48,61 
45,08 
70,91 
29,54 
28,04 

135,11 
13,43 
8,10 

19,67 
14,79 
9,41 
7,98 
9,09 

16,45 
13,44 
10,38 

richts· Ware 

1 

Be· 1 Marktpreise 

, L
0
..1:d I Menge I!~~ 1 Po~z5 1 t ::a 

Koks, Durham ...... ·! Gr. Brlt. 4
) [ lt I s d 1 17 0 

" Hochofen ..... Frankreich 4) t fr 95,00 
, ,, ..... Belgien 5)1") t fr 132,00 
» ,, •••. ·1V.St.v.A.'J'> sht $ i 3,54 

Erdöl, Pennsylv. Rohöl .... V. St. v. A. 1') bbl $ 1 2,03 
Leuchtöl, stand. whlle. . . . New Orl. 2) am. gall. cts -
Benzin,"%2 Beaume„ NewOrl.2) • • cts 1· 546 
Roheisen, ClevelandIII Gr. Brlt. 2>') lt s d 10' 0 

„ P. L. III ... Franl!retch") t 

I 
fr 260,00 

» Vonle d. m.111 lnl. Belgien') t fr ' 385,00 
» 2 X East Pa. Phlladel. '> lt 

11 
$ 1 21,56 

Knüppel, Thomasgute, 

Stabeisen, S.ll.S/8-; In. In\. Gr. Brlt 5)8) lt !: s d 8 12 0 
, , » Ausf. Gr.Brlt.2) lt l:s d 710 0 

17 0 
95,00 

132,00 
3,65 
2,13 

5,57 
70 0 

260,00 
385,00 
21,56 

2 7 0 
812 0 
710 0 

2-21/4 p ........... Antwerpen'> lt l")llsdl 2 7 0 

» ThomasgUte Frankreich 
3) 10) 13) t fr 1 560,00 560,00 

,, , lnl. Belgien°) t Ir , 600,00 600,00 
,, , Ansr.l'J Antwerpen 2) lt 18)llsdl 3 3 9 3 3 9 
, ........... V.Sl.v.A.11) llb cts 1,85 1,85 

Bleche, Grob·, 1/ .'' Aus!. Antwerpen 2> lt 18)!:sd\ 4 2 6 4 2 6 
» Weiß· ....... Gr.Brlt.12) box s d 1 1811'/, 18111/, 

Schrott, heavy steel .. Nordengland lt ll s d 2 13 9 2 18 0 
» heavJ me!Ung steel V.St.,.!.•) lt $ 14,13 14,44 

Kupfer, slandard, per Kasse. London 1 t ll s d 35 2 10 3414 10 
„ elektro!. .. . .. London lt ll s d 39 11 3 39 0 5 
, , spot. . New York 1 lh cts 8,52 8,44 

Zinn, per Kasse . . . . . . London I t ll s d 220 5 10 209 18 10 
, New York 1 lb cts 49,74 47,21 

Zi~k, ~~~:~~~~~::::: :1 N~;n;:;k 1lfb llc1sd 15 !,: 14 t: 
Bl~i, ~~~ -~~~~e-:::::: 1 N~;n~::k lfb \tsd 16 't5g 15 t5g 
Aluminium, . . . . . . . . . New York 1 lb cts 20,00 20,00 
Silber, stand 915 Fein·.. . . London 1 oz d 25,56 20,28 
Baumwo!le,osllnd Gnrt.F.G Liverpool 1 lb d 6,32 5,97 

» amer. mlddl. . . . Liverpool 1 lb d 6,50 6,30 
» oherägypl. F. G.. . Liverpool 1 lb d 7,71 7,34 
, ;g. Sakellar. F.G.F. Liverpool 1 lb d 9,74 9,62 
, middl. upl... JewYork llb cts 11,99 11,91 

Baumwollgarn 32' .. · 1 Manchester 1 lb d 10,75 10,25 
Wolle, N. S.W. gr. sup. London 1 lb d 14,00 14,75 

» gr. mer. 60's 171 London 1 lb d 12,50 13,00 
, gr.crossbr.l6'sl7) .. London llb d 7,75 8,25 
, tops 64's ...... ' Bradlord llb d 31,00 31,67 
, Buenos-A. cour · I Le Ham 100kg fr 575,00 575,00 

Seide, Japan ....... ·! London 1 lb s d 8 51/ 1 8 2'/, 
» Kanton ....... ' London llb s d 6 6 6 3'/, 
» italienische .... , London 1 lb s d I 9 3 , 9 3 
, JapanI. ...... I NewYork I llb $ 

1 
2,02 1,99 

Kunstseide, I gebl.150 Matland 1 kg Lire 1 19,50 19,50 
Flachs, Rigaer ....... ' London lt ll s d 77 3 4 76 6 0 
Hanf, Manila . . . . . . . . London lt ll s d 27 12 6 27 12 9 

, SisalI ........ , London lt ll s d 127 16 11 28 4 11 
» Bol. P. C ....... 1 la1Iand 100kg Lire 520,00 528,00 

Manila ........ 1 New York llb cts 8,72 9,00 
Jute, nat. I. ......... : London lt ll s d 20 6 1 19 19 11 
Raute, Ochsen-, beste I London 1 lb d 51/, 51 /, 

, Packer nat. I.. New York llb cts 15,06 15,00 
Kautschuk, smoked sheets London 1 lb B d 6,36 6,81 

, Plant. crepe.. New York l llb 

I 

cts \I 13,43 14,72 
Holzstoi!, l'apiermas.eeinh'I fobGölebg lt Kr 67,00 69,00 
Salpeter, Chile . . . . . . . London lt ll s d 

1
. 7 15 0 7 15 0 

, " . . . . . . . New York lt $ 23,50 23,50 

Preise in Jl'.A' *) 
je 100 kgl) 

Dez. 1 Jan. 
1935 1936 

10,22 
15,63 
11,09 
9,74 
3,20 

3,59 
42,38 
42,77 
32,36 
52,98 

47,24 
104,12 
90,80 

92,12 
50,43 
64,09 

101,84 
82,94 

237,90 
32,54 
34,72 
42,54 
47,89 
46,94 

266,71 
273,80 

18,28 
26,67 
20,34 
24,72 

110,09 
42,12 
71,50 
73,37 
87,07 

110,15 
66,02 

121,41 
158,19 
141,31 
87,64 

350,36 
94,59 
11,46 
8,80 

12,54 
11,11 
3,92 

93,43 
33,44 
33,71 

104,50 
47,96 
24,58 
62,11 
82,87 
71,87 
73,89 

4,18 
9,38 
5,77 

10,30 
15,63 
11,09 

9,99 
3,33 

3,65 
42,43 
42,77 
32,36 
52,70 

47,24 
104,25 
90,91 

92,12 
50,43 
64,09 

101,32 
82,94 

238,11 
35,16 
35,30 
42,10 
47,31 
46,20 

254,50 
258,52 

17,57 
26,57 
18,68 
24,63 

109,54 
33,47. 
67,56 
71,31 
83,13 

108,84 
65,19 

115,97 
166,83 
147,12 
93,45 

358,24 
94,59 
11,17 
8,56 

12,57 
10,93 
3,89 

92,49 
33,50 
34,24 

105,34 
49,26 
24,24 
62,30 
82,13 
77,13 
80,64 

4,31 
9,39 
5,74 

Handelseinheiten: llb 453,593 g; 1 oz (Unze) Feinsilber 31,1 g; 1 t 1 000 kg; 1 lt 2 240 lbs 1 016,048 kg; 1 sht 2 000 lbs 907,19 kg; 1 bbl (barrel) 42 gall.; 1 amerik. 
gall. 3, 7851, 1 box Weißblech 108 lbs. 

Anmerkungen: *) Die Auslandspreise in .7Ut sind aus den - in den Entwertungsländern auf Gold reduzierten - Originalpreisen durch Umrechnung mit der Parität 
zur Reichsmark gewonnen. - 1 ) Für Kohle, Roheisen und Walzwaren je 1 000 kg; !Ur Silber, Seirle und Kunstseide je 1 kg; für Petroleum und Benzin Je 100 l; !Ur Eier 
je 100 Stück. - ') !ob. - •) Frei Wagen. - ') Ab Werk. - •) Frei Bestimmungsstation. - ') Frei Werk. - ') Connelsville. - ') Middlesbrough. - ') Ab Longwy. - 10) Ver· 
bandpreis. - 11) Ab Pittsburgh. - ") Cardiff. - ") Ab östl. Werk. - ") Ab Bohrfeld. - ") Hoehstor erzielter Preis. - ") In Goldpfund. - ") Monatsende. - ") Durch· 
schnittspreis. 
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Der Verlauf der Weltmarktpre(se seit Anfang 1935 
Indexziffern 7925/29°100 
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Die Preise der Genußmittel weisen zumeist eine Befestigung 
auf. Bei Kaffee erreichte sie nahezu 10 vH. Neben der Erhöhung 
des Milreiskurses kommt hierin die Belebung der Nachfrage zum 
Ausdruck. Auch die Absicht der brasilianischen Regierung, erneut 
4 Mill. Sack Kaffee aus dem Markt zu nehmen, unterstützte die 
feste Preistendenz. An den Märkten für Tee und Kakao zogen 
die Preise unter Schwankungen leicht an. Für Zucker ergab sich 
nach der Urteilsverkündigung des Obersten Gerichtshofes der 
Vereinigten Staaten zunächst ein Preisrückschlag, der inzwischen 
jedoch bereits überwunden worden ist. Nach einer Erklärung des 
Landwirtschaftsministers der Vereinigten Staaten bleiben der Zoll 
für Kubazucker und die Einfuhrquoten für Auslandszucker von 
der Aufhebunl! der Marktregelung unberührt. An den europäischen 
Ein- und Ausfuhrmärkten gaben die Preise etwas nach. 

Unter den viehwirtschaftlichen Erzeugnissen haben 
Schweinefleisch und besonders Hammelfleisch im Preis angezogen, 
während die Preise für Rindfleisch etwas nachgaben. Der saison-
mäßige Rückgang der Eierpreise setzte sich fort. Auch die Butter-
preise gingen im Januar zurück, stiegen aber im Februar wieder. 

Bei zurückhaltender Nachfrage sind die Preise der Nicht-
eisenmetalle am Anfang des Jahres weiter gesunken. Seit Mitte 
Januar haben die Umsätze jedoch wieder zugenommen, so daß 
auch die Preise für Kupfer, Blei und Zink erneut anzogen und 
annähernd den Stand von Ende 1935 erreichten. Am Zinnmarkt 
war die Preistendenz seit Ende Januar ebenfalls etwas fester, da 
der Verbrauch sich befriedigend entwickelt und die Absicht einer 
Wiederverschärfung der Restriktion bestehen soll. Unter dem 

Einfluß der Vorratszunahme und der Aussichten auf eine allmäh-
liche Auswirkung der im Jahre 1935 beschlossenen Produktions-
ausweitung liegen die Preise jedoch noch um 4 vH unter dem Stand 
von Ende Dezember. Mitte Februar hat der internationale Zinn-
ausschuß die Produktionsquoten für das 2. Vierteljahr 1936 von 
90 auf 85 vH der Grundkontingente herabgesetzt. Der Preissturz 
für Silber hat sich im Januar fortgesetzt; seit Anfang Februar ist 
eine Beruhigung am Silbermarkt eingetreten. 

Die Weltmarktpreise für Kohlen sind in den letzten Wochen 
weiter gestiegen. Zu der Aufwärtsbewegung dürfte vor allem die 
Heraufsetzung der englischen Kohlenpreise beigetragen haben. 
Von den Mineralölerzeugnissen gaben Benzin, Leuchtöl und Gasöl 
im Preis leicht nach, während die Notierungen für Heizöl fob Golf 
Mitte Januar um etwa 5 vH angezogen haben. 

An den. Märkten der Textilrohstoffe war die Preistenden.z 
überwiegend abgeschwächt. So sind die Preise für Baumwolle um 
4 vH, für Seide um 9 vH, für Jute um 6 vH und für Flachs um 
5 vH zurückgegangen. Dagegen haben sich die Preise für Wolle 
um mehr als 10 vH erhöht. Auch Häute und Felle sowie Kaut-
schuk haben seit der Jahreswende steigende Preistendenz. Die 
Kautschukpreise sind fast wieder so hoch wie im August 1934, 
als die Restriktionshausse ihren Höhepunkt erreichte. Der gegen-
wärtige Anstieg ist vor allem auf die rege Nachfrage zurückzu-
führen, hängt aber auch damit zusammen, daß die Angebots-
beschränkung in der letzten Zeit wirksamer durchgeführt worden 
ist und die Vorräte abnehmen. 

Vorräte an den Weltrobstoffmlirkten. Stand am Monatsende in 1000 t 1) 

Ware 
1 

1934 1 1935 

Okt. 1 Nov. 1 Dez. Sept. 1 Okt. 1 Nov. 1 Dez.') 

Weizen •... ! 15503 14835 15 958 13 015 13 704 13390 14 730 
Ro!!gen .... l 627 1 675 1 854 l 710 1620 1 540 1 604 
Gerste .•... 1 117 1 084 1 013 963 1 013 960 964 
Hafer ..... 732 748 747 993 1 086 1 055 1 026 
Mais ..•. 3 054 2 785 2 514 l 688 1 708 l 822 l 935 
Zucker .... 7188 8 837 9 092 5 134 5 751 7 436 7 420 
Kaffee ..... l 268 l 142 l 570 1 632 ') 2 018 2 060 
Kakao ..... 1 107,2 98,9 103,5 111,6 98,7 99,0 119,5 
Tee ....... 120,7 122,0 130,0 101,0 103,6 105,4 114,3 
Schmalz •.. 47,9 47,1 53,6 20,6 18,5 ') 17,2 23,8 
Butter ..... 77,5 55,4 34,3 88,5 70,0 43,9 27,1 
Baumwolle. 1 806 1 804 l 773 l 180 l 601 1 746 l 787 
Se1rle ...... 16,7 16,5 16,3 14,2 14,0 13,7 13,4 
Kautschuk') 704 707 728 691 677 645 6,6 
Blei ....... 228 231 233 213 212 209 229 
Zink') ..... 112 116 120 106 95 86 84 
Zinn ••.••• 20,7 19.0 17,5 13,8 15,4 15,9 14,5 
Steinkohle • 18 159 17 503 17016 16 175 15111 13929 12 731 
Erdöl ...... 1 481 472 466 443 437 431 
Benzin .... 41,8 40,1 45,0 43,2 43,4 44,6 

1 ) Erdöl und Benzin in Mill. hl. Über den Umfang der Vorratserfassung vgl. 
,W. u. St., 13. Jg.1933, Nr.4, S.112. - ')Berichtigt.-') Nur Vorräte in den Ver. 
Staaten von Amerika und Großbritannien. - ') Bestände außerhalb der 
Restriktions~ebiete und etwa 60 vH der Bestände in den Restriktionsgebieten. -
') Zahlen für Januar 1936: Tee 117,5 Baumwolle 1 721, Zinn 16,3. 

Die Lebenshaltungskosten in der Welt Ende 19 35 
Erhöhung im Jahre 1935 

Nach den amtlichen Indexberechnungen weisen die 
Kosten für die Lebenshaltung an der Jahreswende 1935/36 
in fast allen Ländern einen höheren Stand als Ende 1934 auf. 
Besonders starke Steigerungen ergaben sich in Danzig und 
Belgien, die im Frühjahr 1935 ihre Währung abgewertet 
haben. Aber auch in den übrigen Ländern sind die Lebens-
haltungskosten - obgleich die Wechselkurse im allgemeinen 
wenig verändert waren - vielfach nicht unbeträchtlich 
gestiegen, wie z. B. in Britisch Indien, den Vereinigten 
Staaten von Amerika, Ungarn, Italien, Japan, Kanada, der 
Tschechoslowakei, Großbritannien, Norwegen, Dänemark, 
Schweden und Finnland. Zn den Ländern, in denen sich 
die Gesamtkosten der Lebenshaltung nur wenig erhöht 
haben, gehören vor allem die Tür~ei, Deutschland und 
die Schweiz. Die Indexziffer für Osterreich hatte Ende 
1935 den gleichen Stand wie Ende 1934. In den Nieder-
landen, Polen und Frankreich ergibt sich für das ganze 
Jahr 1935 noch ein weiterer Rückgang, jedoch hatten die 
Lebenshaltungskosten in der zweiten Jahreshälfte ebenfalls 
steigende Tendenz. 

Im allgemeinen ist die Erhöhung der Lebenshaltungskosten 
hauptsächlich durch die Entwicklung der Nahrungsmittelpreise 
bedingt. So haben, von den Niederlanden, Polen und Frankreich 
abgesehen, die Indexziffern der Ernährungskosten in allen Ländern 
mehr oder weniger stark angezogen. Die übrigen Kosten der 
Lebenshaltung zeigen dagegen nicht eine so einheitliche Bewegung. 
Für die Bekleidung waren z. B. Ende Hl35 in Danzig, Japan, 
Deutschland, Dänemark, Norwegen und Finnland l1öhere, in 
Polen, Großbritannien, der Schweiz, den Vereinigten Staaten 
von Amerika, den Niederlanden und der Türkei niedrigere Preise 
als Ende 1934 zu verzeichnen. Ähnliche Unterschiede weist die 
Entwicklung der Kosten für Heizung und Beleuchtung auf, 
die in Danzig, Finnland, den Niederlanden, Großbritannien, 
Norwegen un.d Schweden gestiegen, in Deutschland, den Ver-
einigten Staaten von Amerika, Kanada, der Türkei, der Tschecho-
slowakei, der Schweiz und besonders in Polen jedoch zurück-
gegangen sind. Die Ausgaben für Wohnung haben sich in den 
Vereinigten Staaten von Amerika, Dänemark, Kanada, Finnland 
und Großbritannien erhöht, in der Schweiz, Schweden und 
Polen verringert. 

Von den Nahrungsmitteln, deren Preissteigerung zu der 
Erhöhung der Ernährungskosten geführt hat, sind vor allem 
die viehwirtschaftlichen Erzeugnisse zu nennen, unter denen 
Schweinefleisch und Schmalz an erster Stelle stehen. Sie haben 



Veränderungen Gesamt- Er-
Dezember 1935 Woh-lebens- näh-gegen 

haltung nung 
Dezember 1934 rung 

Danzig .. . . . . . . . . . . 1 + 22,3 + 27,9 ± 0,0 
Belgien............ + 6,7 + 10,7 
Brit. Indien ........ + 6,1 + 6,7 ± 0,0 
Ver. Staat. v.Amerika + 4,9 + 7,4 + 9,9 
Ungarn') .......... + 4,9 + 10,0 ± 0,0 
Japan •...........• + 3,8 + 6,6 -
Italien') ........... + 3,7 + 6,4 ± 0,0 
Tschechoslowakei , .. + 3,5 + 7,7 ± 0,0 
Kanada + 3,3 + 7,8 + 2,3 
Großbrii,:;~~ie~ : : : : ; + 2,8 + 4,8 + 1,3 
Dänemark') , ...... + 2,8 + 4,5 + 3,8 
Norwegen ......... + 2,7 + 6,0 ± 0,0 
Schweden ......... + 1,9 + 6,5 - 1,5 
Finnland + 1,7 + 1,6 + 1,7 
Türkei. ............ + 1,1 + 9,5 ± 0,0 
Deutsches Reich .... + 1,0 + 1,5 + 0,1 
Schweiz , .......... + 0,8 + 3,5 - 1,1 
Österreich .......... ± 0,0 + 2,0 ± 0,0 
China ············· - 1,0 - 1,7 - 0,4 
Niederlande ........ - 1,5 - 2,5 

1 ± 0,0 
Polen - 3,8 + 0,2 - 15,0 
Frankr~idh : : : : : : : : : - 5,2 - 6,8 

Hei- Be-zung u, 
Be- klei-

!euch- dung tung 

+ 40,7 + 37,4 

± 0,0 - 0,9 
- 0,9 - 3,5 
+ 0,7 + 2,5 
± 0,0 + 2,8 
- 6,0 + 6,5 
- 1,5 + 1,3 - 2,1 ± 0,0 
+ 1,4 - 1,3 
± 0,0 + 1,7 
+ 0,7 + 0,6 
+ 0,7 ± 0,0 
+ 8,7 + 0,3 - 2,3 - 7,1 
- 0,5 + 2,0 
- 2,6 - 2,6 
± 0,0 ± 0,0 + 16,5 + 0,5 
+ 2,8 - 3,8 
- 10,5 - 1,0 

Son-
stiges 

+ 20,7 

-
+ 0,4 

-
± 0,0 
+ 3,0 
± 0,0 
± 0,0 - 1,4 
± 0,0 
+ 0,5 - 0,6 -
± 0,0 
+ 0,4 -
± 0,0 - 4,7 

-
- 1,5 
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gang der Ernährungskosten aufweisen. Die stärksten Preis-
steigerungen für Schweinefleisch ergaben sich in den Vereinigten 
Staaten von Amerika (44 vH}, in Schweden (34 vH}, Norwegen 
(27 vH), der Tschechoslowakei (25 vH) und Dänemark (22 vH). 
Vielfach waren auch die Preise für Rindfleisch Ende 1935 er-
heblich höher als Ende 1934, so hauptsächlich in der Tschecho-
slowakei (27 vH), in Japan (25 vH), in Dänemark (23 vH) und 
in den Vereinigten Staaten von Amerika (20 vH). In Deutsch-
land betrug die Erhöhung für Schweinefleisch 3 vH und die für 
Rindfleisch 8 vH. Die Milch-, Butter- und Eierpreise haben sich 
in den meisten Ländern gleichfalls erhöht. Bei den pflanzlichen 
Nahrungsmitteln sind vor allem Kartoffeln überwiegend beträcht-
lich im Preis gestiegen, so in Ungarn um 71 vH, in Italien 
um 54 vH und in Dänemark um 52 vH. Andere Nahrungs-
mittel, deren Preise überdurchschnittlich stark angezogen 
haben, sind Brot in Italien und Großbritannien, Reis in 
Britisch Indien sowie - infolge Zollerhöhung - Zucker in 
der Schweiz. 

1) November 1935 gegen November 1934. - ') September 1935 gegen Sep-
tember 1934. - ') Januar 1936 gegen Januar 1935. 

Die Länder, in 'denen der Umschwung bereits in den 
Jahren 1931 bis 1934 eingetreten war, haben eine Verstärkung 
des bisherigen Anstiegs zu verzeichnen, eine Reihe weiterer 
Länder weist zum erstenmal eine Erhöhung nach jahrelangem 
Sinken auf. Als Ausnahme ist Polen zu erwähnen, dessen Index-
ziffer für die Lebenshaltungskosten, nach vorübergehender 
Erhöhung, im Dezember einen neuen Tiefstand erreichte, wahr-
scheinlich werden die Lebenshaltungskosten in Polen infolge 
der Preissenkungsaktion der Regierung noch weiter herabgedrückt 

in fast allen Ländern stark im Preis angezogen, auch in den 
Niederlanden und Frankreich, die insgesamt noch einen Rück-

Entwicklung der Lebensmittelpreise (in Landeswährung) seit1932 
Deutsches Reich Großbritannien · Frankreich · · · 

lndexz/ffern 1829= 100 
Ver. Staaten v. Amerika 

120 
' 

110 ---+---
' ' 

' ' - . --'- --- - . --~ -- - -
' ' ' ' . ' f ; 

120 

100 --.>--+-----+---· _,____·,_. ----<>-+ 1--~--l-..;..--+---+,l,-.,J.---++100 

90 

' ' 
50 -·-!·-- --- :--------~--- --- : ____ -

: : : 1 
t I 1 1 

40 1 1 : : 

r i r : 
30 11lt1itHJHfi,1~1H1 IÜHlfHH tHt~HHt l 

w,s,,. 1932 1933 1934 1935 36 

. . ' -- - ~--- --- :---- ____ .... --- - - --, ---
f : 

---,---- ---r·-- ___ ., ________ ._ ___ -
: : : 
' ' ' 

HiHlHifl lHH~tlli 11fHlHlf >l<l~HHt + 
1932 1933 1934 1935 36 

' -___ i ____ -50 

·-.! : i : ---r:·--. -·-1--·- ---r·- ----1- ..... - - 40 

' ' ' 
lHlfHIH flÜJHIH +HllHlH Hlt~lHH + 30 
1932. 1933 1934 1935 36 

Indexziffern Frankreich (Paris)') Großbritannien') Italien'} Ver. Staaten v. Amerika') 
der Lebenshaltungskosten (630 Gemeinden) (51 Gemeinden) 
und Einzelhandelspreise 

19341 1935 19341 1935 19341 1935 19341 1935 wichtiger Nahrungsmittel 
In einigen Ländern Dez. Marz I Juni I Sept. ! Dez. Dez. März I Juni I Sept. ! Dez. Dez. Marz I Juni I Sept. ! Dez. Dez. März I Juni I Sept. !Dez.'} 

lndexzil!ern 1. Halbjahr 1914 = 100 Juli 1914 = 100 1. Juni 1927 = 100 Juli 1914 = 100 
Lebenshaltung ............. 102,41100,31 99,51 95,3 97,1 143 139 143 145 147 72,91 73,4 75,6 75,41 128,5 131,l 131,6 132,9 134,9 
Ernahrung ................. 104,8 100,3 99,7, 94,6 97,7 125 119 126 128 131 69,4i 70,2 74,0 72,6[ 114,3 121,7 123,0 123,9 127,4 
Wohnung .................. 76,2 81,2 81,21 73,7 156 156 158 158 158 77,6 77,6 77,6 77,61 114,8 116,7 120,1 123,8 126,l 
Heizung und Beleuchtung .•. 120,81 120,21113,7 108,3 172,5 172,5 167,5 170,0 175,0 68,4 69,4 69,4 69,4 152,1 151,5 145,5 147,3 150,7 
Bekleidung ................ 99,51 99,5 99,5 99,5 187,5 187,5 187,5 185,0 185,0 48,71 48,7 50,7 52,5; 131,9 129,8 127,0 126,9 127,4 
Verschiedenes .............. 117,8 117,8 116,8, 116,8 172,5 170,0 170,01 170,0 170,0 117,8 117,7 117,91 121,4! 155,9 155,9 155,8 156,1, 156,7 

Einzelhandelspreise Francs je kg Pence je lb') Lire je kg Cents je lb'} 
Weizenmehl ··············· 2,851 2,45 2,45 12,50 12,25 12,50113,00: 13,25 1,471 1,50 1,591 1,581 5,11 5,0 5,01 5,1 5,3 
Weißbrot .................. 1,88 1,65 1,65 1,52 1,60 7,75 7,75 7,751 8,00 8,25 1,36 1,40 1,49 1,48· 8,3 8,3 8,3 8,3 8,4 
Rindfleisch') ......•........ 7,60 7,65 7,60 6,90 7,50 13,75 13,50 l:::_50 l:::_50 l:::_50 7,091 7,12 7,16 7,04 1 

16,91 22,9 24,8 23,4 24,5 
Schweinefleisch') ............ 9,35 9,50 11,35 11,50 9,90 - 8,15 7,86 8,06 8,39 24,1 32,6 36,7 39,0 39,2 
Hammelfleisch (Keule) ...... 22,50 22,65 22,50 21,65 22,05 15,00 15,50 15,25 15,00 15,00 - - - - - - -
Butter, irisch .............. 20,60 19,85 13,40 17,05 22,65 13,75 13,50 13,25, 15,25 15,25 

"··r··" 
10,98 11,51 35,3 37,4 31,6 32,4 33,9 

Milch, 11 .................. 1,40 1,30 1,10 1,15 1,25 6,50 6.50 6,001 6,75 6,75 0,97 0,96 0,97 0,99 11,7 11,9 ll,9 .. 'I 11,5 
Eier, 12 Stuck .............. 11,15 6,00 6,30 7,60 11,65 2,00 1,00 !_:25j :_!5 :.'.25 6,44 3,95 3,63 4,47 38,5 28,6 32,1 39,7 44,2 
Schmalz ................... 5,20 4,65 4,45 4,60 6,00 5,66 5,57 5,78 6,06 15,4 18,7 19,11 22,2 21,9 
Zucker .................... 3,55 3,55 3,55 :::_301 :::_30 2,251 2,25 2.251 2,251 2,25 6,40 6,41 6,41 6,19 5,6 5,4 5,7 5,9 5,9 
Tee ....................... - - - 23,75 23,50 23;50 23,50 23,50 - 1 - - - - 72,7 73,2 74,3 73,8 73,8 

1} Die Indexziffern gelten jeweils für das mit dem im Kopf angegebenen Monat endende Vierteljahr. - '} Die amtlich auf den Monatsanfang berechneten 
Indexziffern und Einzelhandelspreise sind jeweils für das Ende des Vormonats eingesetzt. - '} Indexziffern für Rom, Einzelhandelspreise: Durchschnitt aus 
84 Gemeinden. - ') Die Indexziffern sind vom lndustrial Conference Board berechnet, ausgenommen die Gruppe Ernährung, die vom Bureau of Labor Statistics 
auf der Basis 1913 = 100 berechnet ist. Die Einzelhandelspreise werden vom Bureau of Labor Statistics erhoben (Durchschnitt aus 2 bzw. 3 Stichtagen}. -
') Weizenmehl 7 lbs, Weißbrot 4 lbs, Eier 1 Stck., Milch 1 qt. - '} Milch 1 qt. - '} Frankreich: Suppenfleisch; Großbritannien: Rippen; Ver. Staaten v. Amerika: 
Schulter. - •) Frankreich: Rucken; Ver. Staaten: Kotelette. - 1 lb = 0,453 kg; 1 quart = 1,141. - '} Bei den Einzelhandelspreiseu - Oktober. 

·, 
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werden. In den übrigen Ländern ist der Grad des Anstiegs 
sehr unterschiedlich. Mehr als 10 vH beträgt er seit dem Tief-
punkt in Dänemark, Japan, den Vereinigten Staaten von Amerika, 
Britisch Indien, China und Belgien. Unter 20 wichtigeren Län-
dern steht Deutschland mit der Erhöhung der Lebenshaltungs-
kosten (um 6,5 vH) an 10. Stelle, mit der Erhöhung der Er-
nährungskosten (um 10,4 vH) arr 13. Stelle. Sehr gering ist die 
~isherige Erhöhung vor allem in Schweden, der Tschechoslowakei, 
Österreich, der Schweiz, den Niederlanden und Frankreich. In 
Frankreich dürften mit der bis zum Spätsommer durchgeführten 
Preissenkung die Abbaukräfte 

Niederlanden sind auch in der Schweiz, in Deutschland, in der 
Türkei und in Italien die Lebenshaltungskosten noch höher als 
vor dem Kriege. Frankreich hat - wenn man die Valuta-
veränderung ausschaltet - den Vorkriegsstand der Lebenshal-
tungskosten im Laufe des letzten Jahres etwas unterschritten. 
In der Mehrzahl der Entwertungsländer hält sich der Rück-
gang in Gold gegenüber der Vorkriegszeit zwischen 10 und 
20 vH, so in Schweden, Großbritannien, Österreich, der Tschecho-
slowakei, den Vereinigten Staaten von Amerika, Dänemark 
und Norwegen. Eine stärkere Senkung weisen neben Japan 

vermutlich in der Hauptsache Indexziffern der Ernährungs- und Lebenshaltungskost.en 
erschöpft sein. Die Bekleidungs-
kosten haben sich bereits seit 
Ende 1934 nicht mehr ver-
ringert. Auf dem Gebiet der 
Ernährungskosten verursachten 
verschiedene Preissteigerungen 
schon im letzten Vierteljahr 
1935 erhöhte Gesamtausgaben. 

Die internationale 
Streuung 

Die Lebenshaltungskosten 
haben sich während des Jahres 
1935 in allen Entwertungsländern 
bei wenig veränderten Wechsel-
kursen stärker erhöht als in 
den Ländern mit Devisenbewirt-
schaftung und vor allem in den 
Goldblockländern, deren Index-
ziffern gegenüber Ende 1934 zu-
meist sogar noch einen Rückgang 
aufweisen. Infolgedessen sind 
die hauptsächlich auf Valuta-
abwertungen zurückzuführenden 
Unterschiede zwischen den Le-
benshaltungskosten in den ein-
zelnen Ländern gegenwärtig et-
was geringer als vor einem Jahre. 

Wie stark die internationale 
Streuung der Gesamtkosten für 
die Lebenshaltung ist, zeigt 
sich daran, daß - in Gold ge-
rechnet - die Lebenshaltungs-
kosten in den Niederlanden noch 
um 37 vH über, in Japan da-
gegen um 47 vH uµter dem Vor-
kriegsstand liegen. Außer in den 

Beim Vergleich der Indexziffern für verschiedene Länder ist zu beachten, daß Höhe und Bewegung der Indexziffern 
dnrch die unterschiedlichen Berechnungsmethoden (zeitliche Basis, Art und Menge der berücksichtigten Waren, Wägung 

der Preise) beeinflußt sind 

Länder 

Deutsches Reich ...... . 
Belgien •..••..•....... 
Dänemark ........... . 
Danzig ••.•.......•... 
Finnland •....•....••• 
Frankreich (Paris) 1) ••• . . 
Großbritannien') .•••••• 

• in Gold 
Italien (Rom) •••••.•• 
Niederlande (Amsterd.). 

• (Den Haag) 
Norwegen •••.•••.••.•• 
Österreich (Wien) .••••• 
Polen (Warschau) ..••• 
Schweden •••••••.•••.• 
Schweiz •.•......•.••• 
Tschechoslowak. (Prag). 

• in Gold') 
Ungarn (Budapest) •••• 
Ägypten (Kairo) •.••.•• 
Brit. Indien (Bombay) • 
China (Shanghai) •.•.•• 
Japan (Tokio) .•.•••.. 

• in Gold •••••••. 
Kanada ..•••..••••••. 
Türkei {Istanbul) •••••• 
Ver. St. v. Amerika •••• 

• in Gold 

1 

Basis 
(- 100) 

1913114 
1921 
1931 
1913 

Juli 1914 
Juli 1914 

1. Hj.1914 
Juli 1914 

1. Hj.1914 
1911/13 

lug.1913-log.1911 
Juli 1914 
Juli 1914 

1928 
Juli 1914 
Juni 1914 
Juli 1914 

1913 
lau 1913--JulllDU 

Juli 1914 
1926 

Juli 1914 

1913 
1. Hj.1914 

1913 ') 

Ernährung Lebenshaltung*) 

19341 1935 1 Jahres- 19341 1935 1 Jahres-

! 
durchschn. durchschn. 

Dez. -0-k-t.~[-N-ov-.
7
[-D-ez-. 1934 [ 1935 Dez. Okt. ( Nov. f Dez. !934 j 1935 

119,I 119,61119,91120,9 118.Ji 120,4 122,2 122,8 122,9 123,4 121,1 123,0 
145,4 160,41163,8 161,0 143,6 146,0 174,3 184,6 187,3 186,0 174,1 175,0 

') 111 116 -1') 116 107 115 5
) 109 111 ') 112 107 110 

89,9 112,91112,8 115,0 90,4 102,1 107,5 130,9 130,8 131,5 108,1 119,9 
897 917 916 911 849 883 940 957 958 956 912 934 
464 434 443 447 492 436 

') 516 ~ 533 483 ') 504 ~ 516 1483 
125 131 1131 131 122 125 143 147 147 147 141 143 
75,4 78,7 78,9 78,9 75,3 74,9 86,2 88,3 88,6 88,6 87,0 85,6 

379 _ _ ~ 381 ·) 391 383 _ _ _ 391 

1

.) 391 
122,3 - 1 - 119,2 123,6 118,1 138,8 - - 136,7 140,l 136,2 
118,8 - - 116,4 121,3 115,6 133,4 - - 131,5 135,0 131,3 
134 142 142 142 132 138 149 153 153 153 148 151 
100 103 103 102 1101 101 105 106 106 105 105 105 
48,6 52,4 52,0 48,71 52,3 49,9 63,5 65,8 65,4 61,1 66,5 63,9 

124 1 - - 132 ·1123 130 155 - - 158 155 157 
114 1117 118 118 115 114 129 129 130 130 130 128 
622 668 665 670 1 632 656 679 702 700 703 684 696 
75,8 81,4 81,0 81,6 79,4 80,0 82,7 85,5 85,3 85,7 86,0 84,8 
75,7 84,21183,6 85,0 77,1 81,0 88,2 93,0 92,7 93,3 89,01 91,0 

118 118 117 118 113 115 130 133 132 132 127 130 
90 94 96 96 87 92 99 103 104 105 97 , 101 
90,4 86,3 90,3 88,9 86,4 89,0 110,4 103,9 109,2 109,3 106,21 106,7 

166 175 175 177 164 170 149,9 154,1 154,9 155,6 148,7 151,6 
57,2 59,9: 59,9 60,7 58,4 58,2 51,6 52,8 53,0 53,4 52,9 51,9 

103 1081109 111 103 105 123 126 126 127 124 124 
887 892 931 971 912 892 986 955 980 997 1 031 957 
114,3 124,6 125,8 127,4 110,8 123,3 128,5 133,5 134,1 134,9 126,2 132,2 
67,9 74,1 74,7 75,71 66,0 73,2 76,4 79,4 79,7 80,2 75,11 78,5 

*) Ernährung, Wohnung, Heizung und Beleuchtung, Bekleidung, Sonstiges. Japan ohne Wohnung; Schweiz, 
Ungarn, Indien ohne Sonstiges. - 1 ) Der Ernährungsindex umfaßt 29 Lebensmittel. - ') Die amtlich flir den Monats· 
anfang berechnete Indexziffer ist hier zur besseren internationalen Vergleichbarkeit jeweils als Ziffer für das Ende des 
Vormonats eingesetzt. - ') Amtliche Berechnung. - ') Die Indexziffern der Lebenshaltungskosten sind vom 
National lndustrial Conference Board auf der Basis Juli 1914 = 100 berechnet. Die vom Bureau of Labor Statistics 
nur halbjährlich (1913 = 100) berechneten Indexziffern der Lebenshaltungskosten (Ernlihrung, Wohnung, Heizung 
und Beleuchtung-, Bekleidung, Gebrauchsgegenstande, Verschiedenes) lauten: November 1934 137,8; Marz 1935 140,4; 
Oktober 1935 140,8. - ') Januar 1935. - ') 4. Vierteljahr. - ') Januar 1936. - ') Durchschnitt aus 9 Monaten. 

Indexziffern fÜr die Lebenshaltungsko~en (nach Landeswährung) 
Deutsches Reich Großbritannien Frankrefch Ver. Staaten v, Amerfka 200 -~-=.-~· 1!l13/tff,1()() Ju//1914 ,fOO Paris, tllalb/ 1914 ,f()() -Jv//1914, 100 200 

190 
1 1 1 : : //er§ndemngc>n der Wlhla : ; -~~:t~f~~~1~f~t~~ ~~r~ - --:-·geqenayr19!4avsgeschallet- - -

180 

170 

160 

90 ---;--- ----: . __ ---;--------~--- -

80 ---r--- ---;--- ----~--- ---~------
, 1 1 1 

70 fHfHÜII lllHIHhl +HHHIH4 HIHÜHff f 
1932 1933 1934 1935 36 

w.uSt36 

... ,yerschied~nes : : 

----,--- -

+HilH/H tHHl,tH4 HIHtHH tl1tlHIII 1 
1932 1933 1934 1935 36 

------ - 190 

----:---- - 180 

- 170 

·-160 

80 

+H+fHIH 1H11i1+Ht HlHj+H1Htli+fHiH 11170 
1932 1933 1934 1935 3& 
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Amtleg der Lebens- Lebenshaltung 

haltungskosten 1 seitdem 
bis-Ende 1935 Tiefstand gestiegen 

um, .vH 

Japan ........... 1931 Okt. 19,7 
Danemark ........ 1932 Juli 13,1 
Schweden ........ 1933 Marz 3,3 
Ver. St. v. Amerika . Apr. 18,6 
Deutsches Reich •. » Apr. 6,5 
Großbritannien ..• • Apr. 8,1 
Kanada .......... • Juni 5,8 
Ungarn .......... • Nov. 7,0 
Norwegen ........ 1934 Jan. 5,5 
Brit. Indien , .... , . Apr. lZ,9 
China ........... » Mai 11,0 
Finnland ......... . Juni 7,2 
Italien .... , ...... • Juni 4,2 
Tscheohoslowakei . 1935 Jan. 3,7 
Belgien .......... • Marz 13,1 
Österreich . , .. , ... . Apr. 1,9 
Schweiz ......... • Mai 3,2 
Niederlande ..•... » Sept. 0,8 
Frankreich , , ..... » 3.VJ. 1,9 
Polen ..... , ...... • Dez. 0,0 

Ernährung 

1 seitdem Tiefstand gesttegen 
um., vH 

1931 Okt. 22,1 
1933 Jan. 22,1 
1933 März 11),9 . Marz 40,9 
• Apr. 10,4 
• Apr. 14,9 
• Febr. 22,0 . Nov. 15,8 

1934 Jan. 10,9 . Apr. 15,7 . Apr. 19,8 
» Febr. 11,2 
• Sept. 6,5 

1934Apr. 8,1 
1935 Marz 22,6 . Apr . 5,2 
• Apr. 6,3 
• Sept. 1,7 . 3.Vj.l 3,2 . Apr. 3,2 

Bekleidung 

1 seitdem Tiefstand gestiegen 
nm •• vH 

1931 Okt. 29,1 
1932 Juli 18,6 
1933 Juni 3,7 
• Apr. 22,9 
• Apr. 12,1 

1932 Juni 1,4 
1933 Apr. 7,5 . Apr. 2,9 
1931 Sept. 2,8 
1934 Mai 2,7 
1935 Sept. 7,5 
1934 Marz 0,7 
• Dez. 7,8 

1934 Jan. 5,7 
1935 Marz 3,5 
1933 Nov. 0,0 
1935 Okt. 0,0 

1934 4.Vj. o,o 
1935 Jan. 0,0 

fast nur Agrarländer auf, wie Bulgarien, Polen, Finnland 
und Ungarn. 

In wenigen Ländern haben sich die Preise gegenüber der 
Vorkriegszeit auf allen Teilgebieten der Lebenshaltung an-
nähernd gleichmäßig verändert, wie etwa in Deutschland, der 
Tschechoslowakei und den Vereinigten Staaten von Amerika. 
Zumeist weicht die Preisentwicklung einer einzelnen Bedarfs-
gruppe von der allgemeinen Bewegung auffallend ab und gibt 
dainit vielfach für den verhältnismäßig hohen oder niedri~en 
Stand der Lebenshaltungskosten des betreffenden Landes eme 
Erklärung. Insbesondere zeigt sich das bei den Wohnungsmieten. 
So sind z.B., an den Gesamtkosten für die Lebenshaltung ge-
messen, die in den amtlichen Indexziffern berücksichtigten 
Mieten in der Schweiz und Schweden noch sehr hoch, in Frank-
reich und vor allem in Österreich dagegen ungewöhnlich niedrig. 
Entsprechend haben die Preise für Heizung und Beleuchtung 
hauptsächlich in Großbritannien, Ungarn und Japan einen 
verhältnismäßig hohen Stand. Die Bekleidung liegt im Ver-
gleich zur Vorkriegszeit in Großbritannien und Österreich 
erheblich über, in Japan beträchtlich unter den Gesamtlebens-
haltungskosten . 

FINANZEN UND GELDWESEN 
Der Zuschußbedarf der Gemeinden und Gemeindeverbände 

für das Rechnungsjahr 1934/35 
Die ersten Ergebnisse der Reichsfinanzstatistik fiir das 

Rechnungsjahr 1934/.36 lassen deutlich den seit der Macht-
übernahme eingetretenen Wandel in der Finanzwirtschaft der 
Gemeinden und Gemeindeverbände*) erkennen. An Stelle der 
durch die Wiederbelebung der Wirtschaft sinkenden Fürsorge-
lasten traten nach und nach wachsende Aufwendungen für 
Wirtschaft und Verkehr, daneben nahmen auch die für Staats-
und Rechtssicherheit, Volksertüchtigung und Volksbildung 
aufgewendeten Ausgaben etwas zu. 

Mit der Regelung der alten Schuldenverpflichtungen und 
Zahlungsrückstände durch die Umschuldung ist in den letzten 
Jahren die Finanzwirtschaft der Gemeinden und Gemeinde-
verbände wieder in geordnete Bahnen gelenkt worden. Durch 
Einschalten der Gemeinden und Gemeindeverbände in die Maß-
nahmen der Arbeitsbeschaffung wurden ihnen beträchtliche 
Mittel zur Befriedigung eines in den Krisenjahren angestauten 
Instandsetzungs-, Erneuerungs- und sonstigen Baubedarfs zur 
Verfügung gestellt. Allerdings werden hierdurch, wie auch durch 
die Umschuldung, für die nächsten Jahre die ordentlichen Haus-
halte der Gemeinden und Gemeindeverbände mit einem höheren 
Schuldendienst belastet, der mit den durch den Aufschwung 
der Wirtschaft bedingten Mehreinnahmen abgedeckt werden 
soll. Die Gemeinden und Gemeindeverbände rerhnen damit und 
halten, um ihre Finanzen in Ordnung zu bringrn, ihre Ausgaben 
im Rahmen dessen, was die Einnahmen erbringen. In der Aus-
gabenwirtschaft zeigt sich wieder das Bestreben, Rücklagen an-
zusammeln. Der gemeindliche Haushalt ist im allgemeinen aus-
geglichen und erbringt zumeist noch Mittel, um die durch Umschul-
dung etwa nicht geregelten Fehlbeträge der Vorjahre abzudecken. 

Die jetzt vorliegenden vorläufigen Ergebnisse für die Rech-
nungsjahre 1933/34 und 193!/35 beantworten die besonders 
wichtige Frage, in welcher Höhe und für welche Zwecke Steuern 
und Erträge des Erwerbswrmögens (cler Betriebe, des Kapital-
und Grundvermogens) sowie sonstige Allgemeine Deckungs-
mittel zur Ausgabendeckung herangezogen werden mußten. 
Die Höhe des Bedarfs an Ailgemeinrn IJeckungsmitteln wird 
durch die finanzwirtschaftliche Größe »Zuschußbedarf«1) der 
Kämmereiverwaltungen ermittelt. Die verschiedenen Yerwen-
dungszwecke der Allgemeinen Deckungsmittel ergeben sich aus 
der Aufteilung nach Y erwaltungszweigen (Kammereiverwaltungen ). 

Der Zuschnßbedarf der Kämmereiverwaltungen beträgt für 
1932/33 . . . . . . . . . . . . . . . 4 260,8 Mill. .ti'.ll ') 
1933/34............... 4 102,1 , • 
1934/35 . .. .. .. .. .. .. .. 4 020,0 • ') ------

*) Ohne Saarland und Hansestädte sowie deren Gemeinden und Gemeindever-
blinde. - 1) Der Zuschußbedarf ist der Teil der Aus~aben der gemeindlichen Ver-
waltungszweige, der nach Abzug der ihnen als Spezielle Deckungsmittol zu-
fließenden Einnahmen (Verwaltungseinnahmen, Schuldenaufnahme usw.) noch 
durch Allgemeine Decknngsmittel, insbesondere also durch Steueremnahmen 
(Stouerilberweisungen und eigene Steuern) und durch Ertrage des Erwerbsver· 
mogens (Überschüsse des Kapital- und Grundvermogens und der Betriebe) abge· 
deckt werden muß. - ') Die Abweichung gegenuber fruheren Yerolfentlichungen 
(110,8 Mill. .11.ll) ergibt sich aus einer methodischen Angleichung an die Folge· 

Qer Zuschußbedar,f „ 
der Oemeinden und der Gemeind~ver,bande 

nach Verwaltungszwefgen 1932/33 b1s193S/36 
Mrd~ 

Sonstige Verwaltungen- - -

Wirtschaft und Verkehr-- -

Übr{ges Wohlfahetswesen- - - - --

r,s 
t4,0 

3,5 

3,0 

2,5 

Wirlschaftl.Fursorge u. KrfsenfÜl'Sorge 

Bildungswesen-- - - - - - - - - - -- --

Allgeme(ne Verwaltung Finanz- und 
Steuerverwaltung und'Dolfzef- - - --

W,u,St.36 

2,o 

1,5 

1,o 

O,s 

1932/33 1933/34 1934/Y.> 193Sl36 o 
gescM& 

Um rd. 2-10 Mill . . JUl minderte sich sonach der Zuschußbedarf des 
Rechnungsjahres 1934/35 grgenüber 1932/33, dem Jahre des 
tiefsten Krisenstandes und der größten Ausgabendrosselung. 
Diese Minderung ist vor allem durch die Entlastung der Ge-
meinden und Gemeindeverbände auf dem Gebiete des Wohl-
fahrtswesens herbeigeführt. Die finanzielle Bedeutung dieser 
Entlastung zeigt sich in den Gesamtzahlen nicht in vollem Maße, 
weil diese Senkung durch ein Ansteigen des Zuschußbedarfs 
für einige andere Verwaltungszweige teilweise verdeckt wird. 

Die wichtigsten Veränderungen 1934/35 gegenüber 1932/33 
Senkungen Mill. .11.lt Steigerungen Mill . .11.I( 

Wirtschaftliche Fursorge 286,0 Straßen· und Wegewesen.. . . . . . . . . 67,4 
Krisenfursorge.......... 151,2 Nicht aufteilbarer Schuldendienst ... 41,4 
Jugendhilfe . . . . . . . . . . . . 12,6 

Allgemeine Verwaltung, Finanz- und 
Steuerverwaltung .............. . 

'\Vissenschaft, Kunst, Kirche ...... . 
Volks- und Fortbildungsschulen .... , 
Gesundheitswesen u. Leibesubungen 

Fortsetzung der nebenstehenden Anmerkungen. 

31,7 
13,3 
9,8 
9,0 

jahre: Die einmaligen Überweisungen aus der Reichswohlfahrt,shilfe werden 
nicht wie die schlusselmaßig ve1teilten Überweisungen als spezielle Deckungs-
mittel, sondern jetzt als Allgemeine Deckungsmittel (F1nanzzuschltsse) nachge-
wiesen. - ') Vorlaufiges Ergebnis. 
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In der Veränderung des Zuschußbedarfs für die einzelnen 
Verwaltungszweige wirken sich neben der Entwicklung der 
allgemeinen Wirtschaftsverhältnisse zum Teil auch gesetzliche 
Neuregelungen aus. Auch hier kann man unterscheiden zwischen 
solchen Gesetzesmaßnahmen, die in Richtung einer Senkung des 
Zuschußbedarfs als Entlastung der Gemeinden und Gemeinde-
verbände wirkten, und anderen, die zu einer Steigerung der Lasten 
führten oder wenigstens die Entlastung und den Rückgang des 
Zuschußbedarfs gehemmt haben. 

Der ZnsobußbedarJ 
der Gemeinden 

und Gemeindeverbände') 
für die einzelnen Verwaltungs-

zweige 

\ 1 1 Veränderungen 

1
1932/' 1933/ 1934/ 1933/3411934/3511934/35 

33 ! 34 35 gegen \ gegen gegen 

1 

1 1 1932/33,1933/341932/33 
Mill. .9i'.K') Mill . .9i'.K') 

1 ' 1 Allgemeine Verwaltung, Finanz- , 1 

und Steuerverwaltung , . . . . . . . 449,0 455,6 480,6 + 6,7 + 25,0 + 31,7 
Polizei ... , ...... , .. ,... . . . . . . . . 201,8 202,0 206,4 + 0,1 + 4,4 + 4,5 
Bildungswesen,,,, ... ,.......... 713,9 710,7 733,2 - 3,2 + 22,5 + 19,3 

Verwaltungsaufwand , ..... , . . . 14,7 14,7 14,3 - 0,0 - 0,4 - 0,4 
V?lks- u. Fo~tbildungsschulen.. 442,0i 436,7 451,7 - 5,3 + 15,0 + 9,8 
Mittlere u. hohere Schulen..... 138,81 137,01 135,9- 1,8- 1,1 - 2,9 
Fach· und sonstige Schulen . • . 40,3' 40,4 39,8 + 0,1 - 0,61- 0,5 
Wissenschaft, Kunst und K:irche 78,2

1 

82,01 91,5 + 3,8 + 9,5 + 13,3 
Wohlfahrtswesen., .............. 2070,5

1
,1818,111634,4-252,5 -183,7

1

-436,2 
V~rwaltung_saufwand . . . . . . . . . . 135,8 142,91 140,3 + 7,1 - 2,6 + 4,5 
W1!tschafthehe Fürsorge ....... 1602,7j1422,8.1316,6 -179,9 -106,1 -286,0 
KrLSenfu!sorge................ 168,31 96,5 17,1 - 71,7- 79,4 -151,2 
Jugendhilfe.................. 61,2[· 52,5 48,7 - 8,7 - 3,91- 12,6 
Gesundheitswesen u. Leibesübnn- I 1 . 

gen ........................ 102,6 103,3 111,6+ 0,7+ 8,3+ 9,0 
Wohnungswesen . , . . . . . . . . . . . . . . 52,4/ 48,0 48,1 - 4,4

1

'+ 0,1 - 4,3 
Wirtschaft und Verkehr......... 497,81 579,6: 590,9 + 81,8 + 11,3

1
+ 93,l 

Wirtschaftsförderung.......... 47,1 58,7 67,8 + 11,6 + 9,1 + 20,7 
Verkehrswesen................ 450,7, 520,9 523,1 + 70,2 + 2,2 + 72,4 

Allg. Bauverwaltung (einschl. 1 

Hochbauverwaltung)...... 58,7) 60,5 63,8 + l,81+ 3,2 + 5,1 
Straßen, Wege, Brucken u. 1 1 

Wasserstraßen .... , •... ,.. 392,0/' 460,3

1

459,3 + 68,4 - 1,0 + 67,4 
Anstalten u. Einrichtungen ver-

schiedener Art.,.............. 173,01 180,l 182,6 + 7,2'1+ 2,5 + 9,6 
Feuerldschwesen ..... ,........ 43,11 43,3 44,9 + 0,3 + 1,6 + 1,9 
Straßenbeleuchtung u. -reinigung 77,3 80,81 81,4 + 3,5 + 0,7 + 4,1 
KanaiiBation, Müllabfuhr u. dgl. - 7,6' - 8,4 - 8,2 - 0,81+ 0,2 - 0,7 
Sonstige Anstalten u. Einricht. t 60,21 64,41 64,5 + 4,2' + 0,1 + 4,3 

Nicht aufteilbarer Schuldendienst'. 102,4 108,l 143,8 + 5,61+ 35,8 + 41,4 
Verwaltungszweige in~l4260,8l4102,ll4020,0 -158,71- 82,21-240,9 

1 ) Ohne Saarland und Hansestädte sowie deren Gemeinden und Gemeinde-
verbände. - ') Abweichungen in den Summen durch Abrundung (Aufrundung) 
der Zahlen. 

Als wichtigste, die Finanzwirtschaft der Gemeinden erheb-
lich entlastende Gesetzesmaßnahme ist neben der Umschuldung 
die Neuregelung auf dem Gebiete der Arbeitslosenhilfe anzusehen. 
So wurde durch das Gesetz über die Änderung der Arbeitslosen-
hilfe vom 22. September 1933 (RGBI. I S. 656) die Eigenlast der 
Gemeinden und Gemeindeverbände für anerkannte Wohlfahrts-
erwerbslos e in Aubetracht der starken Zerrüttung der Gemeinde-
finanzen für die zweite Hälfte des Rechnungsjahres 1933/34 auf 
160 Mill . .'fl.J{, begrenzt. Gleichzeitig wurde ab 1. Oktober 1933 
das von den Gemeinden und Gemeindeverbänden aufzubringende 
Krisenfünftel auf die Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und 
Arbeitslosenversicherung übertragen, so daß - abgesehen von 
den Restbehagen - eine unmittelbare Beteiligung an der Krisen-
fürsorge weggefallen ist. Diese RegPlune: trug neben der günstigen 
Wirtschaftsentwicklung dazu bei, ,; n Zuschußbedarf der 
Wirtschaftlichen Fürsorge und Krisenfürsorge 1934/35 
um rd. 440 Mill . .'fl.J(, gegenüber 1932/33 zu senken. Hierbei ist 

aber zu berücksichtigen, daß die Entlastung noch erheblich größer 
gewesen wäre, wenn nicht mit der Ausgabenminderung auch 
ein Rückgang der Reichswohlfahrtshilfe eingetreten wäre. Die 
Neuregelung der Ausschüttung der Reichswohlfahrtshilfe auf 
Grund der Ermächtigung in Artikel 5 § 3 des Gesetzes zur Än-
derung und Ergänzung von Vorschriften auf dem Gebiete des 
Finanzwesens vom 23. März 1934 (RGBI. I S. 233) führte dazu, 
daß sich der Zuschußbedarf für Wirtschaftliche Fürsorge 
nicht entsprechend dem Sinken der Arbeitslosigkeit entwickelte. 
Die erhebliche Verminderung: des Fürsorgeaufwands hatte eine 
beträchtliche Kürzung der Uberweisungen aus der Reichswohl-
fahrtshilfe zur Folge. Vom Rechnungsjahr 1934/35 ab wurden 
an der Reichswohlfahrtshilfe nur noch die Bezirksfürsorgever-
bände beteiligt, in denen die Zahl der anerkannten Wohlfahrts-
erwerbslosen mehr als 10 vT der Einwohnerzahl ausmachten1). 
So verminderten sich die bei der Wirtschaftlichen Fürsorge als 
Spezielle Deckungsmittel nachgewiesenen schlüsselmäßig ver-
teilten Überweisungen aus der Reichswohlfahrtshilfe gegenüber 
1933/34 im Rechnungsjahr 1934/35 um rd. 360 Mill . • 7/.Jt. 

Auch die Neuregelung der Lastenverteilung des Straßen-
wesens auf Grund des Gesetzes über die einstweilige Neuregelung 
des Straßenwesens und der Straßenbauverwaltung vom 26. März 
1934 (RGBI. I S. 243) hat zu einer Entlastung des Zuschußbedarfs 
bei den Gemeindeverbänden geführt. Die preußischen Provinzial-
verbände, deren Straßen zum großen Teil Reichsstraßen wurden, 
erhielten wegen des Übergangs der Straßenlast auf das Reich, 
das sich zur Erfüllung seiner Aufgaben in Preußen weiterhin 
der Provinzialverbände bedient, 1934/35 vom Reich erhebliche 
Zuschüsse für die Straßenunterhaltung. Hierdurch wurde der 
Zuschußbedarf des Verkehrswesens der Provinzialverbände um 
21,8 vH sowie der der Kreisverbände um 5,8 vH gegenüber 1933/34 
vermindert, obwohl nach wie vor beträchtliche Aufwendungen 
für das Straßen- und Wegewesen gemacht wurden. Der Zuschuß-
bedarf der Gemeinden und Gemeindeverbände für das Straßen-
und Wegewesen (einschl. Wasserstraßen), der 1933/34 infolge 
der Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen um 68,4 Mill . .71.J(, gestiegen 
war, hielt sich 1934/35 gegenüber 1933/34 ungefähr auf gleicher 
Höhe, da der Zuschußbedarf der Gemeinden - im Gegensatz 
zu der Entwicklung des Zuschußbedarfs der Gemeindeverbände -
1934/35 noch stieg. 

Als eine den Zuschußbedarf steigernde gesetzliche Maßnahme 
muß noch erwähnt werden, daß vom 1. April 1934 an auf Grund 
des preußischen Gesetzes zur Milderung und Aufhebung der Ein-
behaltungsbestimmungen vom 2~. März 1934 (GS.S. 230) die 
Gehaltseinbehaltungen von 21/ 1 vH auf 1 vH und von 5 vH 
auf 31/ 2 vH bei Ledigen und kinderlos Verheirateten herabgesetzt 
wurden. Der Zuschußbedarf ist infolgedessen bei einzelnen 
Verwaltungszweigen, die überwiegend persönliche Ausgaben 
haben, gewachsen. Zu den Verwaltungszweigen, deren Zuschuß-
bedarf von dieser Regelung beeinflußt wurde, gehören vor allem 
die Allgemeine Verwaltung, Finanz- und Steuerverwaltung, das 
Bildungswesen und die Polizei. Bei den Volks- und Fortbildungs-
schulen trugen auch die Beiträge der preußischen Gemeinden zu 
den sächlichen Kosten des Landjahrs zu einer Erhöhung des 
Zuschußbedarfs bei. 

Die Entwicklung war bei den verschiedenen Gemeinde-
gruppen verhältnismäßig uneinheitlich, da die Arbeitslosigkeit, 
die die Finanzlage der letzten Jahre überwiegend beeinflußte, 
auf dem Lande zeitlich kürzer war als in den größeren Städten. 
Von bestimmten Notstandsgebieten abgesehen, setzte die Wirkung 

') Als Übergangsregelung im April 1934 5 vT, im Mai 1934 7,5 vT. 

Zahl 
Einwohner') 

in 1 00' 

Anteil an der Ge- Ant~il am Zuschußbedarf Veränderungen 
Zuschußbedarf Zuschußbedarl der ~.!~~!rung der ~e!Y~!rung Der Zuschußbedarf der 

Gemeindegrößenklassen 
und der Gemeindeverbände') 

der Gemeinden 
( Gemeindeverbande) 

samteinwohner· 
zahl in vH 

1932/ 11933/ l 1934/ 1932/t933/'1934/ 1939/ 19331' 1934/ 1933/3411934/35'1934/35 _________ , _______ , • • ... 1 gegen gegen gegen 
-1 ,- i 1 1 1 33 34 35 - 33_1 34 ' 35 33 __ ' 34 -' 35 - 1932/33,,1033/34,1932/33 31. 3. 31. 3. 31. 3. 31. 3. , 31.3. 31. 3. 31. 3. 31. 3. 31. 3. _ 

1933 1934 ; 1935 1933 ) 1934 1935 1933 1934: 1935 Mill . .JU( vH .J!.ft vH 

mi?~li~~1~ 100 000 Einw. 49: 4)1 49 18272118221 18231 28)128,7 28,7 1912,411803,6 1717,9 44,9/144) 42,7 104,66; 98,99: 94,23 -=-5) - l 81i -10,0 
» 50 001 bis 100 000 » 461 47 48 3 336, 3 418 3 488 5,3 5,1 5,5 284,2! 283,7 288,2 6,7 6,9/ 7,2 85,171 83,00 82,61 - /51 - 0'5 - 3,0 
» 25 001 » 50 000 » 114/ 115: 117 3 9111 3 943 3 991 6,1 6,2 6,3 277,8 266,0 273,8 6,-51· 6,~ 6,8 71,04167,46 68,61 - 5,01 + i> - 3,4 
• 10001 • 25000 • 3311 330! 331 497214947 4936 7,8· 7,8 7,8 260,81, 249,5 251,9 6,1 6,1, 6,3 52,46 50,431 51,04 - 39 + 1,2 - 2,7 
Gemeinden 1 ' ' ' ) 

bis zu 10000Einwohner ... 50163150051 50026 33000 32962 32846 52,0 51,9 51,7 807,1 1 788,11811,2 18,9! 19,2 20,2 24,46

1

23,91; 24,71 - 2,21 + 3,31 + 1,0 
Kreisverb:inde..... ... .. . .. 686 687

1

1 687 39389 39292 39280 1 517,7/ 513,0 493,2 12,2
1 

12,5
1

' 12,2 13,14 13,06112,56 - O,G - 3,8 - 4,4 
Provinzialverbände ........ 23, 23 23 44744/44744 44744 200,9, 198,2 1 183,8 4,7/ 4,8 4,6 4,49 4,43, 411 - 1,3 - 7,2 - 8,5 

Zu-sa_m_m-en-,--~/-~/ 63492/ 63492/ 63492 100 l 100 i 100 4260,8/4102,1/4020,0 100' 100 / 100 67,11/ 64,61! C3,31 - 3,71 - 2,0/ - 5,7 
1 ) Ohne Saarland und Hansestadte sowie deren Gemeinden und Gemeindeverbände. - ') Wohnbevölkerung nach der Volkszahlung vom 1G Juni 1933, - 1) Einschl. Ämter 

und Büri'ermeistereien. 



der Wirtschaftskrise1) in den 
ländlichen Gemeinden später ein 
und wurde auch schneller be-
seitigt. In den Großstädten kann 
die Entlastung durch die Ankur-
belung der Wirtschaft dagegen 
nur allmählich durchgeführt 
werden. 

Die Veränderungen 
des Zuschußbedarfs 

der Verwaltungszweige 
in .71.lt je Kopf der Bevölkerung 

Gemeinden 
mit mehr als 100 000 Einw. 
• 50 001 bis 100 000 • • 25001 • 50 000 • • 10 001 • 25000 • 

Gemeinden 
bis zu 10 000 Einw.1) ••••• , • 

Kreisver hantle .. , ............ 
Provinzialverbände •......... ---

169 

Allgem. 
Verwal-
tung, Bi!· 

Finanz- Polizei dungs· 
u.Steuer· wesen ver-
waltung 

- 0,17 +0,03 +0,42 
+ 0,61 +o,43 +0,81 
+ 1,12 +0,25 +0,71 
+ 0,59 +0,02 +0,36 

+ 0,43 +0,02 +0,12 
+ 0,08 +o,oo +0,02 
+ 0,03 ±0,00 +o,04 

Wirt- -Obri- Wirt-
Anstalt. Nicht Zuschuß, 

schaft- u. Ein- aufteil- bedarf 
liehe ges Wob· scbaft rich- barer der Ver· 

Fürsorge Wohl- nungs· und tungen Schul· verwal-
einschl. fahrts- wesen Ver· ver- den· tungs-
Krisen- kehr schied. zweige 
f1lrsorge wesen Art dienst insges. 

1934/35 gegen 1933/34 
- 5,55 -0,17 +0,07 +0,57 - 0,19 + 0,22 - 4,76 - 4,42 + 0,38 -0,09 +0,51 + 0,54 + 0,83 - 0,39 
·- 3,46 +0,20 +0,29 +0,65 + 0,44 + 0,96 + 1,15 
- 1,76 +0,09 -0,16 +0,86 + 0,15 + 0,47 + 0,61 

- 0,54 +0,04 -0,01 +0,56 + 0,03 + 0,15 + 0,80 
- 0,78 + 0,02 -0,03 -0,13 + 0,01 + 0,31 - 0,50 
- 0,02 -0,02 + 0,01 -0,47 - 0,01 + 0,12 - 0,32 

Die Veränderung des Zu-
schußbedarfs der einzelnen Ver-
waltungszweige im Verhältnis zur 
Einwohnerzahl zeigt die beson-
ders vorsichtige Finanzgebarung 
der Großstädte. In den Groß-
städten erhöhte sich im allgemei-
nen nur der Zuschußbedarf von 
Wirtschaft und Verkehr. Der Zu-
schußbedarf der übrigen Verwal-
tungszweige wurde bei einzelnen 
Aufgabengebieten im Verhältnis 
zum Vorjahr noch eingeschränkt. 
Durch die beträchtliche Ent-
lastung beim Zuschußbedarf der 
Wirtschaftlichen Fürsorge und 
den Wegfall der Krisenfürsorge 
verminderte sich der gesamte Zu-
schußbedarf der Großstädte er-

Zusammen + o,39 \ + 0,01! + o,36\ - 2,921 + 0,021 + o,ool + 0,181 + 0,041 + o,57 I - 1,30 

Gemeinden 1934/35 gegen 1932/33 
mit mehr als 100 000 Einw. - 0,19 +0,05 -0,08 - 11,15 -0,20 -0,37 + 1,69 - 0,26 + 0,08 - 10,43 
• 50 001 bis 100 000 • + 0,74 +o,44 +0,73 - 9,53 +0,62 -0,18 + 1,71 + 1,38 + 1,52 - 2,56 . 25001 • 50000 • + 1,11 +o,25 +0,59 - 7,80 +0,39 +o,54 + 1,22 + 0,49 + 0,79 - 2,43 
• 10001 • 25 000 • + 0,70 + 0,06 + 0,30 - 6,48 +0,36 -0,24 +2,05 + 0,52 + 0,83 - 1,42 

Gemeinden 
bis zu 10 000 Einw.1) ....... + 0,56 - 0,00 + 0,35 - 2,27 + 0,11 +0,02 + 1,12 + 0,14 + 0,24 + 0,25 

Kreisverbande ............... + 0,10 . - 0,00 +0,01 - 1,32 -0,00 -0,05 +0,31 + 0,01 + 0,34 - 0,58 
Provinzialverbände .......... + 0,05 i - 0,00 + 0,03 - 0,32 -0,11 +0,01 -0,17 - 0,00 + 0,14 - 0,38 

·---
Zusammen + 0,50 1 + 0,011 + 0,31 I - 6,891 + 0,01 I - 0,01! + 1,471 + 0,16 I + 0,66 I - 3,80 .. 1) Einschl. Amter in Preußen und B1lrgermeistereien in Oldenburg. 

heblich. Für die übrigen Gemeindegrößenklassen ergaben sich 
dagegen bei verschiedenen Verwaltungszweigen mehr oder minder 
beachtliche Erhöhungen des Zuschußbedarfs. Hier fanden die 
durch die Verminderung des Zuschußbedarfs des Wohlfahrts-
wesens ersparten Beträge für andere Verwaltungszweige Ver-

wendung. Die Gemeinden bis zu 60 000 Einwohnern nahmen 
sogar 1934/35 über die Ersparungen hinaus zusätzliche Mittel in 
Anspruch. 

Für das Rechnungsjahr 1935/36 dürfte sich, soweit es bis 
jetzt zu übersehen ist, der Zuschußbedarf der Gemeinden und 
Gemeindeverbände weiter vermindern. Bei der Wirtschaftlichen 
Fürsorge (einschl. Krisenfürsorge) ist vor allem infolge des Rück-

1 ) Vgl. Einzelschriften zur Statistik des Deutschen Reichs Nr. 32 »Die 
Gemeindefinanzen In der Wirtschaftskrise•. 

Der Zuschußbedarf der Gemeindegrößenklassen und der Gemeindeverbände nach Verwaltungszweigen für das Rechnungsjahr 1934/35 

Gemeindegrößenklassen 
und 

Gemeindeverbände 

1 
Allg. 

1
1 1 darunter 

Ver- 1 1 

lwaltg.,1 1 Bi!- Volks· Mitt·: Fach-1 Wis- Ver· Wirt-
Fi· Po- idungs- ;o~t lere i' und ' sen- Wohl- wal· schaft-

nanz- , 1. . \ b'I und son· schaft fahrts• t 1. h und l 1ze1 we- i - . , ungs- ic e 
St dungs- hohere shge Kunst wesen uf Fü euer- f sen a - r-ver· sohu- Schu-1 Schu• und 
[ wallg. 1 Jen Jen Jen Kirche wand sorge 

darunter 

Kri· 
sen-
fur· 

sorge 

Ge-1 Wirt-1 ~aru~ter st!ft.~n 
sund- Woh· schaft Wut· u .. Ern· 

J u· heits- 1 1schafts- Ver- nch-
d wesen .

1
nungs- und , fö k h tungen 

g~n · und wesen Ver· ! r· e rs- ve: 
hi!fe Leibes· k h I de- wesen sch1e-

übun· I e r rung dener 
gen Art 

Nicht 
auf· 
teil· 

barer 
Schul· 
den-

dienst 

Ver· 
wal-

tungs-
zweige 

ins• 
ge-

samt 

Gemeinden Mill . .71.lt 
mit mehr als 100 000 Einw. 132,l'I 85,2! 340,7 176,1 75,7 18,41 59,8 834,5 90,6 648,31 15,51

1 
25,7 54,41 27,0' 144,3 11,1 133,2 99,1 55,0 1 717,9 

• 50 001 bis 100 000 • 28,4 19,61 5S,9 28,7 11,9 2,9 10,8 124,4 11,6 101,5 0,3 3,2 7,7 3,7 27,1 2,3 24,8 17,4 11,7 288,2 
• 25 001 • 50 000 • 32,9 23,4, 59,6 34,9 16,6 2,21 4,6 94,7 9,3 74,5 0,1 3,5 7,3, 6,9 31,3 2,2 29,1 14,4 10,5 273,8 
• 10 001 • 25 000 • 38,0 23,3: 60,6 39,7 16,1 2,4 1,6 61,0 7,1 46,11 0,1 2,6 5,0'1 4,7 38,6 4,2 34,4 15,8 9,9 251,9 
Gemeinden ] 1 

bis zu 10000 Einw.')...... 198,71 53,3~ 193,6 170,8

1 

12,41 2,3 8,1 151,8 - 132,4 1,3 4,5 13,6 4,5 149,6 31,3 118,4! 33,1 26,5 811,2 
Kreisverbande............. 41,91 1, 9,2 1,4 3,01 3,71' 0,9 297,9 16,51 261,1 - 0,2 5,2 1

8
5,,

2
3!,'- 0

1
,,
4
111, 1

8
19
0

,.
4
5 10,31109,2

1 
2,6 20,8 493,2 

Provinzialverbänd_e_._. _ .. _. :..:..:_ __ 8'-,6:---_0~,0-_1_3'-,8+--_o~,~I ~-0'-,3.;..1 _7~'-8,----5-'-,5-c--_7_0'-,1'-, _5~,3-_5_2'--,6,_i __ o'--,0+--_3~,_9'----~-~----6_,4 __ 74_,_o __ o,_2 __ 9_,3 __ 18_3_,8 
Zusammen 480,61 206,4[ 733,21 451,7] 135,91 39,8j 91,511634,4[ 140,311316,21 11,11 48,71 111,6

1 
48,11 59o,91 67,81 523,II 182,61 143,814020,0 

Gemeinden .71.J( je Kopf der Bevolkerung 
mit mehr als 100 000 Einw. 7,251 4,67 18,691 9,661 4,151 1,01 3,28 45,78 4,97 35,56 0,85 1,41 2,98 1,481 7,91 

• 50 001 bis 100 000 » 8,14, 5,63 16,01 8,24 3,421 0,84 3,11 35,65 3,32 29,11 0,09 0,93 2,21 1,05 7,76 
• 25 001 • 50 000 » 8,24i 5,87 14,921 8,74 4,16 0,55 1,15 23,73 2,32 18,68 0,02 0,87 1,84 1,73 7,85 
• G;!2i~1e; 25 000 • 7,701 4,72 12,28\ 8,05

1 

3,25: 0,49 0,33 12,36 1,44 9,35 0,03 0,53 1,01 0,94
1 

7,83 

0,61 7,311 
0,66 7,10 
0,56 7,30 
0,86 6,97 

5,43 
4,99 
3,62 
3,21 

3,02 94,23 
3,37 82,61 
2,64 68,61 
2,00 51,04 

bis zu 10 000 Einw.')...... 6,051 1,62 5,90
1 

5,201 0,381 0,07 0,251 4,62 - 4,03 0,04 0,14 0,42 0,14
1 

4,56 
Krei~ve~bande,............. 1,07 0,04 0,23

1 
0,03( 0,08 0,09 0,02 7,58 0,42 6,651- 0,01 0,131 0,39- 0,00' 3,04 

Provmzialverband~~1-0'-, 1_9:---o~,_oo-c--_o'-,3-l+-1 _o'--,O-c01_0~,0_1+--_0,'--l~8 ~o~,_12-:-_l.c.,5_7:---~0,'-12+-_1-'-,l-8 0,00 0,09 0,18 0,03, 1,80 

0,95 3,61 
0,26 2,78 
0,14 1,65 

1,01 
0,07 
0,00 

0,81 24,71 
0,5J 12,56 
0,21 4,11 

Zusammen 7,571 3,251 11,551 7,11[ 2,141 0,631 1,441 25,741 2,211 20,73:-0,211 0,771 1,761 0,761 9,311 1,07] 8,24[ 2,881 2,271 63,31 

Gemeinden 
mit mehr als 100 000 Einw. 

, 50 001 bis 100 000 • 
• 25 001 • 50 000 » 
, 10 001 • 25 000 • 
Gemeinden 

bis zu 10 000 Einw.') ..... . 
Kreisverbände ............ . 
Provinzialverb3.nde ....... . 

Zusammen 

Gemeinden 
mit mehr als 100 000 Einw. 

, 50 001 bis 100 ooo , 
• 25 001 • 50 000 » 
, 10 001 • 25 000 • 

Gemeinden 
bis zu 10 000 Einw.') .••.•. 
Kreisverbände ...••••...... 
Provinzialverbimde ....... . 

Zusammen 

- 2,3[+ 0,6'1+ 2,3 + 4,2,-+ 8,1+ 8,3+ 5,3+ 2,2+ 
+15,7+ 4,4+ 5,0 + 5,3+ 
+ 8,3,+ 0,41+ 3,0 + 4,01+ 

+ 7,71+ 1,3 + 2,1 + 2,01-
+ 8,1+ 1,3:+ 9,5+20,5+ 
+ 18,8 - !+ 14,8 + 3,91-
+ 5,5]+ 2,21+ 3,21+ 3,41-

Veränderungen 1934/35 gegen 1933/34 in vH 
3,31- 1,9'+ 7,2 -11,1- 1,8- 9,8,- 66,5 - 6,0 + 0,3J+ 5,01+ 7,8 + 32,6 + 6,3 + 3,4 + 7,9 - 4,8 
5,2 + 1,2 + 17,4 -10,2 - 0,3 - 8,9 - 94,5 + 1,1 + 21,4 - 7,9 + 7,0 + 15,8 + 6,3 + 12,1 + 32,7 - 0,5 
2,0 - 8,3 + 25,0 -12,1 + 2,7 -11,2 - 98,2 - 2,3 + 8,9 + 20,l + 9,0 - 6,7 + 10,6 + 13,8 + 57,1 + 1,7 
l,61- 7,5 + 13,8. -11,9 - 3,4 -10,81- 95,5 + 6,0 + 12,2 -14,51+ 12,3 + 14,7 + 12,1 + 4,9 + 30,7 + 1,2 

1,0;- 6,4 + 8,7

1

- 9,8 - - 2,9 - 91,3

1

+ 1,1 + 13,5 - 6,7
1

+ u,o,+ 20,3 + 12,5 + 3,1 + 22,1

1

+ 3,3 
1,8 + 12,5 + 56,5 - 9,1]- 6,7 - 3,2 . - 1,5 + 18,2 • - 4,1.+ 18,2 - 5,8 + 16,7 +140,9 - 3,8 
1,41- o,9 1+33,3 - 2,5+ 9,1- 1,11 • -35,7 +20,0+50,o[-20,11- 17,6 -21,8 - 34,4 +133,3 - 7,2 
o,81- 1,41+11,6\-10,11- 1,81- 7,5:- 82,31- 7,41+ 8,11+ 0,11+ 1,91+ 15,51+ o,4\+ 1,41+ 33,11- 2,0 

Veränderungen 1934/35 gegen 1932/33 in vH 
- 2,6'+ 1,1:- 0,4 - 1,71- 4,R1- 1,01+11,2 -19,9+ 4,41-18,51- 78,4 -19,4 - 2,3-20,0+27,2+ 19,6 +28,0 - 4,6'+ 2,7 - 10,0 
+ 10,ol+ 8,5'

1

+ 4,8 + o,.5
1
+ o,6 - 3,4 + 28,o - 20,0 + 5,7 -18,2 - 97,1 - 1,0 + 30,o -14,6 + 28,3 + 73,7 + 25,4 + 38,2 + 82,2 - 3,o 

+15,61+ 4,4+ 4,1+ 1,6+ 3,o,

1

+ 2,01+38,6-23,8+ 6,91-22,1- 99,2- 9,4+21,1+45,4+18,4+ 75,0+15,7+ 15,7+ 42,7- 3,4 
+ 10,0 + 1,3 + 2,5 + 2,7 + 1,2 - 3,9 + 22,2 - 33,2 + 7,5'- 34,11·- 98,2 - 8,6 + 44,3 + 34,3 + 35,5 +109,8 + 30,3 + 19,3 + 70,9 - 2,7 

+10,21- 0,31+ 6,3+ 6,8- 2,61-12,5+13,6-32,1 -1-24,7-96,01+ 7,7+35,5+16,71+32,6+61,0+27,1+16,1+42,11+ 1,0 
+ 10,3,- 9,61+ 4,5 + 5,9 - 1,0 + 5,1 + 55,1 -14,8 - 6,7 - 6,11 • - 7,1 + 11,4 • + 11,4 + 62,5 + 8,2 + 16,7 +178,9 - 4,4 
+35,71-18,1+10,7 -73,9-10,3- 3,J +50,0-21,5,- 1,4-21,3 • -57,1 + 5,0+50,0- 8,6- 12,6- 8,8- 3,5 +200,0- 8,5 

+ 1,1]+ 2,21+ 2,1]+ 2,21- 2,1]- 1,3]+11,ol-21,1]+ 3,31-17,8]- 89,81-20,5]+ 8,8]- 8,a\+18,1\+ 43,81+16,11+ 5,6!+ 40,41- 5,7 
1 ) Einschl. Ämter in Preußen und Bürgermeistereien in Oldenburg. 
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gangs der Zahl der Wohlfahrtserwerbslosen im Jahre 1936 trotz 
starker Einschränkung der Überweisungen aus der Reichswohl-

Die Vertellung des !llgem. Wir!· Nlehl 
Zuschußbedarfs für das Verwal· schart!. Übriges Wir!- !ostallen aufteil· 
Rechnungsjahr 1934/35 tung, 811- Fßrsorge Wohl· Wob- schart u. Ein- barer 

auf die einzelnen Finam- Polizei dungs- einschl. r,hrts- nongs- und rtebtung Sehul-
Verwaltungszweige u.Steuer- wesen Krisen- wesen wesen Verkehr verscb. den-

in vH ,emltg fti.rsorge !rl dienst 

Gemeinden 
mit mehr als 100 000 E. 7,7 5,0 19,8 38,6 9,9 1,6 8,4 5,8 3,2 

• 50 001 bis 100 000 • 9,9 6,8 19,4 35,3 7,8 1,3 9,4 6,0 4,1 
• 25 001 • 50 000 • 12,0 8,6 21,7 27,3 7,3 2,5 11,5 5,3 3,8 
• 10 001 • 25 000 • 15,1 9,3 24,1 18,4 5,8 1,8 15,3 6,3 3,9 

Gemeinden 
bis zu 10 000 Einw.1) •• 24,5 6,6 23,9 16,5 2,2 0,5 18,4 4,1 3,3 
Kreisverbände .•....•.. 8,5 0,3 1,9 52,9 7,5 -0,0 24,2 o,51 4,2 
Provinzialverbande .•.. 4,7 0,0 7,5 28,6 9,5 0,8 43,7 0,1 5,1 

Zusammen! 12,01 5,1 l 18,2 l 33,2 I 7,5 I 1,2114,7 I 4,5 I 3,6 
1) Einschl. Ämter und Bürgermeistereien. 

Die Reichsschuld im Dezember 1935 
Im Dezember stieg die Reichsschuld, insbesondere durch die 

restlichen Einzahlungen auf die im Jahre 1935 aufgelegten 
Anleihen um 94,4 Mill . .ftJ/{ oder 0.7 vH auf 14,10 Mrd . .JUt 
(Vormonat - 132,1 Mill . .71.J{). Die in der Gesamtverschuldung 
nicht enthaltene Anleiheabl<isungsschuld ohne Auslosungsrechte 
hat nominal um 1,9 Mill . .'ll.Jt abgenommen, da wieder ein Um-
tausch in Stücke der 4%igen Anleihe des Dentschen Reichs 
von 1934 erfolgt ist. 

Die Auslandsversrhuldung nahm durch die übliche Tilgung 
auf die Dawes- und Young-Anleihe um 3,1 Mill . .JU{, durch 
Rückkauf eines Betrages der 6%igen Äußeren Anleihe von 
1930 (0,5 Mill. $) um p Mill . .JU{ und durch Abdeckung auf 
den amerikanischen Überbrückungskredit um 0,3 Mill . .ftJ{, 
zusammen um 4,7 Mill . .'/l.Jt ab. Von den an die Konversions-
kasse bei der Reichsbank gezahlten Tilgungen auf die Dawes-
und Young-Anleihe waren mangels Devisen bis zum 31.Dezember 
31,0 bzw. 38, 7 Mill . .ft.J{ nicht transferiert. 

Die lang- und mittelfristigen Inlandsschulden erhöhten sich 
um insgesamt 93,1 Mill . .ft.Jt, und zwar besonders durch die 
Abschlußzahlungen der Versicherungen auf ihren Anteil an der 
ersten Ausgabe der 41/ 20/oigen Anleihe des Deutschen Reichs 
von 1935 ( + 50,1 Mill . .71.J{) sowie durch Einzahlungen der Spar-
kassen auf die zweite Ausgabe dieser Anleihe ( + 24,0 Mill . .71 J{). 
Außerdem erhöhten sich die verzinslichen Schatzanweisungen 
durch Verkauf am offenen Markt (12,2 Mill . . JU{) und durch 
Begebung für Zwecke der Zinserleichterung des landwirtschaft-
lichen Realkredits (7,1 Mill . .7/J{) und die 41/ 20/oigen auslosbaren 
Schatzanweisungen von 1935 durch die Schlußabrechnung ( + 0,8 Mill . .ft.Jt). Die 4"/oigen Arbeitsschatzanweisungen nahmen 
im Dezember um 1,1 Mill . .ft.Jt ab. 

Die kurzfristigen Inlandsschulden waren gegenüber dem 
Vormonat in ihrem Gesamtbetrag nur wenig verändert ( + 6,3 Mill . .ft.J{ = 0,2 v H). Es nahmen zwar die unverzins-
lichen Schatzanweisungen für Zahlungsverpflichtungen um 
5,5 Mill . .71.J{, die unverzinslichen Schatz,inweisungen für Sicher-
heitsleistungen um 5,3 Mill . .7/Ji, die Reichswechsel um 
2,7 Mill . .71.J{ und die sonstigen Darlehen um 0,1 Mill . .ft.Jt ab, 
jedoch war der Betriebskredit bei der Reichsbank um 19,SMill . .7/.J{ 
stärker in Anspruch genommen als Ende November. Wenn man 
die Kassenkredite für sich betrachtet, ist gegenuber dem Vor-
monat eine Steigerung um 11,5 Mill. .ftJ/{ festzustellen. 

An Steuergutscheinen wurden im Dezember 0,3 Mill. .71.ft 
neu ausgegeben. Der Gesamtbetrag belief sich damit zu Ende 
des Berichtsmonats auf 1 477,2 Mill . .ft.ft, wovon inzwischen 
7,1 Mill . .71.Jt auf Grund §§ 13, 14 StGDurchführungsbestim-
mungen wieder zurückgegeben worden sind. Auf Steuerzahlungen 
wurden im Berichtsmonat nominal 0,9, mit Aufgeld 1,0 Mill. .71.Jt 
Gutscheine angerechnet. Die bis Ende Dezember auf Steuer-
zahlungen angerechneten Gesamtbeträge beliefen sich nominal 
auf 580,1, mit Aufgeld auf 614,9 Mill . .'ll.lt. Im Umlauf waren 
zum gleichen Zeitpunkt noch 890,0 Mill . . JUt und bei der Reichs-
bank als Deckung für Arbeitsbeschaffungswechsel 409,8 Mill . .JUt. 

Fortsetzung der Anmerkungen zu nebenstehender Übersicht. 
ferierte, &uf ein Sonderkonto boi der Reichsbank überwiesene Tilgungs-
beträge. - 8) Außerdem 138,6, ') 138,9, ") 203,8 Mill . .:ll.lt unverzinsliche 
(Inlands-) Schatzanweisungen des Tilgungsfonds für den {12ö Mill.$-) Über-
brückungskredit. 

fahrtshilfe mit einer Verminderung des Zuschußbedarfs um etwa 
180 Mill . .ft.Jt gegenüber dem Vorjahr zu rechnen. Bei den übrigen 
Verwaltungszweigen werden dagegen Erhöhungen eintreten, die 
sich auf insgesamt rd. 60 Mill . .ft.Jt belaufen mögen. Hierbei 
ist zu berücksichtigen, daß die Einbehaltung von Dienst- und 
Versorgungsbezügen in Preußen mit Wirkung vom 1. April 1936 
aufgehoben wurde und der Aufwand für den gemeindlichen 
Schuldendienst noch steigt. Denn die nicht mehr erhebliche 
Zinsentlastung aus der restlichen Umschuldung wird mehr als 
aufgewogen durch die neu hinzutretenden Zinsen auf um-
geschuldete Zahlungsrückstände und durch die einmalige Ent-
schädigung (Bonus) anläßlich der Anleihekonversion von Anfang 
1935. Da für viele Arbeitsbeschaffungskredite im Jahre 1935 
die Tilgung einsetzt, tritt zu dem Mehraufwand an"Zinsen eine 
Erhöhung der Tilgungsleistungen, die sich im folgenden Jahr 
durch die ab 1. Oktober 1936 mit 3 vH jährlich beginnende 
Tilgung der Umschuldungsanleihe noch verstärkt fühlbar 
machen wird. 

Die Reichsschuld*) 
in Mill . .?l.K, 

I. Anleiheablösungsschuld m.Auslosungsr. 1) •• 

II. Sonstige v.d.1. 4.1924 entstand. Schulden 
a) Darlehen von der Rentenbank •.•••.••••... 
bl Schuld an die Reichsbank ................. 
c Auslosbare Schatzanweisungen von 1923 •K• 
d) Schatzanweisungen von 1923, fällig 1935 •••. 

Summe II 
III. Neuverschuldung 
1. Auslandsschulden') 
a) Deutsche Äußere Anleihe von 1924 •.•....•. 
b) Internationale 61/ 1 '/oige Anleihe 1930 - ohne 

.9i'.K,-Anteil -') .... , ................. , .. , 
c) 6°/,ige Äußere Anleihe von 1930 •••.••. ,, •. , 
d) Kurzfristige Auslandsschulden') ..•.•....... 

2. Inlandsschulden 
Zusammen (1) 

a) 5'/oige Anleihe von 1927 ................ .. 
b) Intern. 51/,'/oigeAnl. v.1930- .?l.K,-Anteil-') 
o) Schuldbuchforderungen auf Grund des Kriegs· 

schädenschlußgesetzes vom 30. Marz 1928 .. , . 
d) Schuldbuchforderungen auf Grund der Polen-

Dez. 
1935 

3190,7 

408,9 
176,5 --
585,3 

') 359,4 

')! 001,3 
304,8 
33,7 

1 699,2 

345,6 
32,9 

979,5 

schadenverordnung vom 14. Juli 1930 ..• ,,,.. 187,4 
e) Schuldbuch1orderungenf. freiw. Arbeitsdienst') 6,1 
f) 4'/oige Anleihe des Dt. Reichs von 1934 .. , • • 297,3 
g) 41/ 1'/,ige Anleihe des Dt. Reichs von 1935 , . . 846,8 
h) Desgl. 2. Ausgabe ............ , . .. . .. .. .. • .. 289,0 
i) 41/ 1'/oige auslosb. Scbatzanw. d. Reichs v. 1935 500,0 
k) 6°/,iges Schuldscheindarlehen vom 31.12.1932 40,3 
1) 4°/0 • • vom 25. 7. 1935 70,0 

m) 7'/oige Schatzanwsg. v. 1929 (F.I), 1930 (F.I), -
n) 6'/oige Schatzanweisg. v. 1932 (F. I-III), 

1934 {F.I), 1935 {F.II) ................... . 
o) 6'/oige Schatzanweisg. v. 1932 (F. VIII-XI). 
p) 41/,'/oige Schatzanwsg. v. 1933 (F. VI-VIII u. 

143,0 
118,2 

Nov. 
1935 

3 190,8 

408,9 
176,5 

0,3 -
585,6 

361,2 

1002,6 
306,0 

34,1 
1 703,9 

345,6 
33,0 

Dez. 
1934 

3 335,5 

408,9 
177,5 

0,3 
10,8 

597,5 

379,1 

1 021,4 
310,6 

98,8 
1 809,9 

353,3 
33,4 

979,0 1 012,1 

187,4 
6,1 

297,0 
796,7 
265,0 
499,2 
41,1 
70,0 

143,0 
118,2 

200,8 
5,3 

329,3 

43,7 

120,9 

143,0 
138,3 

XI), 1934 (F.IIJ, V-XII u. XIV), 1936 
(F.III-VI, X, XII-XVII u. XX) , ..... , , 1 095,0 1 082,8 324,1 

q) 4'/oige Arbeitsschatzanwsg. v. 1933 (F.1-5).. 716,5 717,6 938,8 

XII), 1934 {F.II, IV, XIII u. XVI), 1935 (F.I, 
r) 4'/oige Schatzanwsg. v. 1933 (F. II, IV, IX, 

1 IX, XI, XVIII, XXI-XXIII u. XXV)..... 105,4 98,3 41,5 

Summe (a-r) 5 773,115 680,0 3 684,4 
Kurzfristige Inlandsschulden 

s) Unverzinsliche Schatzanweisungen•) 
.. ) Zahlungsverpflichtungen .. , .............. ') 1 927,1,')l 932,6 ")1479,8 
ß) Sicherheitsleistungen usw. . . . . . . . . . . . . . . . 416,4 421,7 338,9 

t) Reichswechsel . . .. • • .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397,3 400,0 383,3 
u) Sonstige Darlehen . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 56,5 56,6 69,8 
v) Betriebskredit bei der Reichsbank . . . . . . . . . . . 58,5 38,7 0,8 

Außerdem 

Summe (s-v) 2 855,81 2 849,61 2 272,7 
Summe der Inlandsschulden (2) 8 628,91 8 529,5[ 5 957,1 

Summe III ~8,l l 10 233,41 7 767,0 
Zusammen I-III 14 104,2 14 009,8 11 700,0 

Anleiheablosungsschuld ohne Auslosungsrechte 
Umlauf an Steuergutscheinen ... , , , ..•.•.•. , , 

67,8 
890,0 
409,8 

69,7 
890,7 
409,8 

73,6 
1 183,2 

547,1 Steuergutscheine bei der Reichsbank , , , ..... . 

*) Stand am Monatsende. - 1 ) Einlosungsbetrag der Auslosungsrechte. -
') Bei den auf amerikanische, englische und schwedische Wahrung lautenden 
Schulden umgerechnet zu den Mittelkursen am Stichtage. - ') Davon 1/ 8 mo-
bilisierte Reparationsverpflichtungen. - ') Dieser Betrag (Überbrückungskredit 
vom November 1930) erscheint in den vom Reichsfinanzministerium veröffent-
lichten Übersichten über die Reichsschuld unter den schwebenden Schulden 
(•Unverzinsliche Schatzanweisungen«). - 6) VO über die Forderung des frei· 
willigen Arbeitsdienstes vom 23. Juli 1931. - ') Ohne Auslandsanteil am amerika-
nischen Überbrückungskredit (unver,insliche Auslands-Schatzanweisungen). -
') Ferner 31,0 bzw. 38,7 Mill. .1l.!t bis zum 31. Dezember 1935 nicht trans-
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Die Sparkasseneinlagen im Jahre 1935 
Unter Berücksichtigung der im Jahre 1935 aufgelaufenen 

aber erst Anfang 1936 zur Gutschrift kommenden Zinsen ist 
der Einlagenbestand bei den deutschen Sparkassen am 
Ende des Jahres 1935 auf 13,67 Mrd. :Jl.J( zu veranschlagen. 
Der Spareinlagenzuwachs errechnet sich mithin auf 990 Mill. :Jl.J( 
gegenüber 728 Mill. :Jl.J( im Jahre 1934 und 618 Mill. :Jl.J( im 
Jahre 1933; im einzelnen setzt er sich wie folgt zusammen: 

Die Zus~mmensetzung des Spar- , 1933 l 19341)119351
) 11933 i 19341

)\ 19351
) 

emlagenzuwachses 
bei den deutschen Sparkassen in Mill . .JUi. in vH 

Einzahlungsuberschuß . . . . . . . . . . 219 251 515 35,4 34,5 52,0 
Zinsgutschriften . . . . . . . . . . . . . . . . 401 430 400 64,9 59,1 40,4 
Nachtragliche Aufwertung und Gut-

schriften von Hartemitteln.... 6 21 51 1,0 2,9 5,2 
Umbuchungen') ................. } 8 6 3_6

2 
}-l,J 0,8 2,6 

Sonst. Buchungsvorgange (Saldo)') ~---~-2_0~--, 2,7 - 0,2 
Einlagenzuwachs insgesamt 618 J 728 J 990 100,0 J 100,0 J 100,0 

1 ) Vorlaufige Zahlen. - ') Aus dem Depositen-, Giro- und Kontokorrent-
verkehr in den Sparverkehr (Saldo). - ') Übernahme von Werksparkassen, 
Abbuchung von unter den Spareinlagen gefuhrten Reserven, Hypotheken-
hlgungskonten u. a. 

Besonders erfreulich ist die starke Zunahme des Ein-
zahlungsüberschusses; gegenüber dem Vorjahr hat sich 
dieser mehr als verdoppelt (von 251 Mill. :Jl.Jt auf 515 Mill. :Jl.Jt); 
sein Anteil am gesamten Einlagenzuwachs ist von 34,5 vH 
auf 52 vH gestiegen. Die günstige Gestaltung des Einzahlungs-
überschusses ist allerdings nicht auf eine Zunahme der Ein-
zahlungen, sondern auf einen Rückgang der Auszahlungen 
zurückzuführen. Die Abnahme der Auszahlungen ist um so 
bemerkenswerter, vJs in Preußen ab 1. April 1935 ein weiterer 
beträchtlicher Teil der Aufwertungssparcinlagen zur Kündigung 
freigegeben und gleichzeitig mit der Ausschüttung der Härtezu-
Wf.'ndungen (vergl. unten) begonnen wurde. 

Die Einzahlungen sind im Jahre 1935 um 77 Mill. :JlJ{ 
oder 1,4 vH, die Auszahlungen um 341 Mill. :Jl.1{ oder 6,3 vH 
hinter der Vorjahreshöhe zurückgeblieben. Bei diesem Vergleich 
ist jedoch zu berücksichtigen, daß die Sparkassen in Ausführung 
des Reichsgesetzes über das Kreditwesen vom 5. Dezember 1934 
ihren Sparverkehr durchweg von solchen Einlagen bereinigt 
haben, die den Zwecken des Zahlungsverkehrs dienen; hierdurch 
haben zwangslaufig die Umsatze der Sparkassen im Sparverkehr 
auf der Einnahme- wie auf der Ausgabeseite abgenommen. 
Diese Bereinigung des Sparverkehrs ist überwiegend in den 
letzten Monaten des Jahres durchgeführt worden; mit der zu-
nehmenden Bereinigung sind daher auch die Umsätze in steigen-
dem Maße unter die Höhe des Vorjahrs gesunken. 

Bewegung der Spar• 
1
1 

einlagen bei den 
deutschen Sparkassen 

1935 ....... Mill. :!Ut / 
1934....... » ! 

Veranderung » , 

yJI ················ 1 

1n35 ....... Mill. :!Ut ! 
193,1. _ .... . 
Veranderung 
vH ............... i 

1935 ....... Mill . .'ll .Jt , 
193 l. . . . . . . • ] 
V eranderung 1> 1 

vH ............... . 

1. Vj. 1 2. Vj. 1 3. Vj. 1 4. Vj. II Zusammen 

Einzahlungen 

1680[ 1332'113091 1 581 1 342 1 338 
-1- 99 ' - 10 - 29 

1- 6,-1 ! - 0,8 - 2,2 
A uszahlnngen 1 ) 

l 318 1 1 281 : l 240 1· 

1 298 1 365 1 1 305 
+201-84 j-651 
+ 1,.5 - 6,2 :1 - li,O 

Einzahlungsuberschuß') 

1 26211 1 399 
- 137 
- 9,8 

5 583 
5 660 

77 
1,4 

1 230 II 5 068 1 374 ') 5 409 
- 144 ') - 341 
-- 10,5 - 6,3 

-\- 362 I + 51 I + 69 1 + 32 II + 515 + 283 - 23 + 33 1 + 25 ') 251 
+ 79 + 74 + 36 . -\- 7 ') + 264 
f- 27,n • -'- 109,1 ! 1- 28,0 + 105,6 

') Die Auszahlungen in den einzelnen Vierteljahren sind allerdings nicht 
voll vergleichbar, da die monatliche Einlagenstatistik bis zum Juli 1934 nur die 
.!i?J{-Reclmung (also nicht die Aufwertungsreclmung) umfaßte. Da Jedoch aus 
der Aufwertungsrechnung in dieser Zeit nur 67 Mill. .7l.Jt ausgezahlt wurden, 
durfte d1e Niohtberucksiehtigung dieser Auszahlungen das Zahlenbild nicht 
wesentlich beeintraehtigen. - ') Die Summe der Einzelzahlen ergibt eine Dif-
ferenz von 67 Mill . .:/U{ (vgl. hierzu Anm. 1). - ') Vgl. sinngemaß Anm.1. 

Im 1. Vierteljahr 1935 lagen sowohl die Einzahlungen wie 
die Auszahlungen noch über der Vorjahrshöhe. Bereits im 
2. Vierteljahr hatte sich dieses VerhäJ.tnis gewandelt, aber erst 
im 4. Vierteljahr setzte sich der Rückgang der Umsätze ver-
schärft fort. Neben den obengenannten innerbetrieblichen Maß-
nahmen hat im 4. Vierteljahr auch ein außerbetrieblicher Vorgang 

die Umsatzhöhe im Sparverkehr beeinflußt: die Auflegung 
von 500 Mill. :Jl.J( 41/ 2"/oigen Schatzanweisungen des Deutschen 
Reichs zur öffentlichen Zeichnung. Die Ansammlung von Spar-
einlagen scheint zwar hierdurch nicht erheblich gehemmt worden 
zu sein; jedenfalls dürften die Beträge, die zur Bezahlung der 
Reichsanleihe von den Sparbüchem abgehoben wurden, keines-
falls beträchtlich gewesen sein, denn dies hätte sich in einer 
Steigerung der Auszahlungen auswirken müssen. Immerhin 
wird man annehmen können, daß die Einzahlungen von Spar-
einlagen größer gewesen wären, wenn nicht durch die Bezahlung 
der gezeichneten Anleihestücke beträchtliche Mittel an den 
Wertpapiermarkt abgelenkt worden wären. 

DerSparelnlagenzuwachs bei den deutschen Sparkassen 
1933 bfs 1935 

Einzahlungsüberschuß 
1933 

34 
35 

Zinsgutschriften 
1933 

34 
35 

Einlagenzuwachs insgesamt 
1933 

34 
35 

0 
Wu.5136 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 Q9 Mrd.Z 

Die Zinseinnahmen der Sparer auf ihre bei den Spar-
kassen angesammelten Spareinlagen sind auf etwa 420 Mill. :Jl.}{. 
zu veranschlagen gegenüber rd. 450 Mill. :Jl.J{ im Vorjahr. Sie 
haben sich also trotz des erhöhten Spareinlagenbestandes um 
rd. 30 Mill. :Jl.J{ veningert. Dieser Rückgang findet darin seine 
Erklärung, daß der Zinssatz für normale Spareinlagen im Rahmen 
der allgemeinen Zinssenkungsaktion seit dem 1. März 1935 um 
1/ 2% auf 3% herabgesetzt und auch der Zinssatz für Spar-
einlagen mit besonders vereinbarter Kündigung ungefähr ent-
sprechend ermäßigt wurde. Man wird annehmen können, daß 
von diesen Zinseinnahmen etwa der gleiche Betrag wie im Vor-
jahre - also rd. 20 Mill. :Jl..lt - bei der Auflösung von Spar-
büchern im Laufe des Jahres unmittelbar ausgezahlt wurde 
(Buchung: per Zinsenkonto an Kasse), so daß also nur rd. 
400 Mill. :JlJ{ auf den Sparbüchern gutgeschrieben wurden, 
gegenüber 430 Mill. :JlJ( für das Jahr 1934. Von diesen Gut-
schriften waren Ende 1935 aber erst knapp 12() Mill. :Jl.J( voll-
zogen; der Rest wird erst im Jahre 1936 den Sparern gutgebracht 
werden. Erfahrungsgemäß ziehen sich diese Buchungen bis zum 
Frühjahr hin; da die aufgelaufenen Zinsen erst in dem Monat 
statistisch nachgewiesen werden, in drm sie gutgeschrieben 
werden, werden also die Zinsgutschriften für 1935 erst gegen 
l\fitte 1936 restlos statistisch erfaßt sein. 

Die nachträgliche Aufwertung war mit 51 Mill. :Jl.J( ver-
hältnismäßig bedeutend; sie umfaßte fast ausschließlich die 
sogenannten Gutschriften von Härtemitteln bei den 
preußischen Sparkassen, die auf Spareinlagenkonto überschrieben 
werden mußten, nachdem die Ausschlußfrist für die Anmeldung 
der Härtefälle am 30. September 1934 abgelaufen und die Nach-
prüfung der Anträge abgeschlossen war. Da nach den gesetz-
lichen Bestimmungen Härtemittel nur an bedürftige Sparer aus-
geschüttet werden durften, werden diese Gelder jedoch nur 
soweit den Sparkassen verblieben sein, als sie von den Gläubigem 
noch nicht abgehoben werden konnten. Um zu vermeiden, daß 
die flüssigen Mittel der Sparkassen durch die Freigabe der Härte-
beträge auf Kosten der Gewährung produktiver Kredite nicht 
zu stark in Anspruch genommen würden, wurde die Verpflichtung 
der Sparkassen zur Auszahlung dieser Mittel auf angemessene 
Teilbeträge beschränkt ( ab 1. April 1935 in der Regel 50 :Jl.J( 
je Monat); darüber hinaus waren die Sparkassen aber auch 
berechtigt, die Härtezuwendungen schneller auszuzahlen. 

Die Umbuchungen aus dem Depositen-, Giro- und 
Kontokorrentverkehr in den Sparverkehr (bzw. um-
gekehrt) errechnen sich auf + 26 Mill. :Jl.J(. Hinter diesem 
Saldo verbergen sich Buchungen, die ein Vielfaches dieses Be-
trages ausmachen; sie stehen mit der vom Gesetzgeber geforderten 
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scharfen Trennung der Einlagen nach Geldern, die der Kapital-
anlage dienen (Kapitalmarktgelder oder Spareinla.gen), und nach 
Geldern, die dem Zahlungsverkehr dienen (Geldmarktgelder oder 
Depositen-, Giro- und Kontokorrenteinlagen), im Zusammenhang. 
Diese Scheidung der Einlagen hat in der Saldensumme nicht zu 
einer (vielfach erwarteten) Verminderung, sondern sogar zu einer 
geringen Erhöhung des Spareinlagenbestandes geführt. Indes 
dürfen die von den Sparkassen nachgewiesenen Spareinlagen 
nicht restlos als »echte« Spareinlagen angesehen werden, da die 
Sparkassen hierunter - im Einklang mit den bisherigen gesetz-
lichen Bestimmungen - zu einem Teil auch die - wohl nicht 
unbeträchtlichen - Kapitalfonds öffentlich-rechtlicher Körper-
schaften und anderer juristischer Personen führen. 

Die Zunahme des Spareinlagenbestandes ist nicht allein auf 
die Auffüllung bestehender, sondern auch auf die Eröffnung 
neuer Sparkonten zurückzuführen. Im Jahre 1935 wurden 
insgesamt 3,642 Mill. Sparbücher neu ausgestellt, allerdings 
auch 3,497 Mill. Sparbücher aufgelöst. Von den aufgelösten 
Sparbüchern entfielen jedoch 1,465 Mill. auf Aufwertungsspar-
bücher; die Anzahl der Sparbücher des Neugeschäfts ist somit 
um 1,61 Mill. gestiegen. Ende 1935 waren insgesamt 33,456 Mill. 
Sparbücher im Umlauf'); hiervon entfielen 22,826 Mill. auf 
Sparbücher des Neugeschäfts und 10,630 Mill. auf Aufwertungs-
sparbücher. 

Spar:x:~!~n~~e~e!~!hen I Bez~ch·l1913•i1 193311934')11935'),1933 l 1~3) 4 
[l 1~)35 

Sparkassen nu g ! 
1 Absolute Zahlen 1913 = 100 

Sparkassen 1 ) , •••••••.• , • . • Zahl 2 84012 42812 290

1

1 2 217 85,5 80,61 78,0 
Spareinlagen 1 

insgesamt •.............. MilU\'.I{ 18842119531268013670 63,4 67,3 72,6 
je Kopf der Bevolkerung .'Jl.l{ 314 183: 193 206 58,2 61,4 65,6 

Sparbücher 1 
1 insgesamt., ............. 1000 S111ck 22627 32976'33311

1

33456145,7147,2!147,9 
davon: 1 

Neugeschäft ......... ·i !OOOSlflck 22627 • ,2121622826 . 93,81100,9 
Aufwertung ............ JOOOS111ek - • 12095ll0630 - -1-

auf 1000 der Bevolkeruug j Stück 377 505 506j 505 134,0

1

134,2134,0 
davon: 

Neugeschäft .......... \ Stliok 377 • 3221 345 . 85,4 91,5 
Aufwertung ........... 1 Stliek . 184 160 -1 - -

durchschnittliche Einlage· 1 .'ll.f( 833/ 363 .:lfll_ 409 43,5 45,81 49,1 
1) Neues Reichsgebiet (ohne Saarland). - ') Vorlaufi~e Zahlen. - ') Ohne 

Kommunalbanken und ohne die Anstalten des sachsischen Gironetzes. 

Die fortschreitende Abnahme der Aufwertungssparbücher 
trug auch wieder zu einer Steigerung der durchschnittlichen 
Einlage je Sparbuch bei. Diese erhöhte sich von 381 .7U{ Ende 
1934 auf 409 $.!{ Ende 1935; sie erreichte damit aber erst 49,1 vH 
des Standes von 1913, immerhin. aber auch einen neuen Höchst-
staud seit der Stabilisierung. Auf den Kopf der Bevölkerung 
kamen Ende 1935 206 .7l..J{ Spareinlagen; dieser Betrag macht 
65,6 vH des Standes von 1913 aus. 

Der E{nzahlungsuberschuß 
im Sparverkehr der deutschen Sparkassen 

fm Jahre 1935 

l)er Eu>zahlungSÜberschuß betru9 
fo vH des S!andes Ende 1934: 

0 unter2.ovH Us,o bis 6,svH 
~2,o bfs 3,5 • -6,5 • 8,o • 
1113,s • 5,o• VAa,o • 9,s • 

-Über9,svH 
hletcnsa'vr~schnm': ~ 17 vif 

An dem Einzahlungsüberschuß des Jahres 1935 waren sämt-
liche Länder und Landesteile beteiligt. Besonders hoch 
war der Einzahlungsüberschuß in Bayern, in Württemberg sowie 

1) Einschließlich solcher Sparkonten, für die die Sparbllcher zur Eintragung 
eines Aufwertungsvermerkes noch nicht vorgelegt sind. 

in Ost- und Norddeutschland (mit Ausnahme von Pommern, 
Schleswig-Holstein und Hamburg), besonders niedrig in West-
deutschland (Westfalen, Rheinprovinz und Hessen), Pommern, 
Schleswig-Holstein und Hamburg sowie in den Ländern Sachsen 
und Thüringen. Im Reichsdurchschnitt betrug der Einzahlungs-
überschuß 4,2 vH des Ende 1934 nachgewiesenen Spareinlagen-
bestandes; im einzelnen bewegte er sich zwischen 15,9 vH (Lübeck) 
und 0,7 vH (Rheinprovinz). In der Gliederung nach Ortsklassen 
hatten die Sparkassen der Landgemeinden und Kleinstädte den 
höchsten (4,6 vH), die Sparkassen der Großstädte den niedrigsten 
Einzahlungsüberschuß (3,1 vH) aufzuweisen. 

Auch die Depositen-, Giro- und Kontokorrentein-
lagen sind außergewöhnlich stark gestiegen; sie erhöhten sich 
um 280 Mill . .71.lt gegenüber 150 Mill . .71..Jt im Jahre 1934 und 
112 Mill . .71.lt im Jahre 1933. Unter Ausschaltung der Um-
buchungen zwischen dem Depositen-, Giro- und Kontokorrent-
verkehr und dem Sparverkehr sowie der sonstigen Veränderungen, 
die nicht durch den reinen Zahlungsverkehr bedingt sind, haben 
diese Einlagen im Berichtsjahr sogar um 305 Mill . .71.lt zu-
genommen; Ende 1935 beliefen sie sich auf rd. 2 Mrd . .7?.!{. 
Gliedert man die Sparkassen auch hier wieder nach Ortsklassen, 
so erhält man das umgekehrte Bild wie im Sparverkehr: Bei den 
Sparkassen der Großstädte sind die bankmäßigen Einlagen am 
stärksten gestiegen (um 23,7 vH des Ende 1934 nachgewiesenen 
Einlagenbestandes gegenüber 17,7 vH im Reichsdurchschnitt), 
bei den Sparkassen der Landgemeinden und Kleinstädte jedoch 
am wenigsten (um 14,9 vH). Auch im Depositen-, Giro- und 
Kontokorrentverkehr hat die Kontenzahl zugenommen. Bei 
einem Zugang von 664 000 Konten und einem Abgang von 
361 000 Konten stieg sie um 0,3 Mill. auf 2,9 Mill. 

Die Gesamteinlagen. bei den Anstalten im Unterbau der 
deutschen Sparkassenorganisation sind im Jahre 1935 um 
1 270 Mill . .71.J( auf 15,7 Mrd . .71.lt angewachsen; demgegenüber 
haben sie im Jahre 1934 nur um 878 Mill.$.!{ und im Jahre 1933 
sogar nur um 730 Mill. !ll.Jt zugenommen. In der Gliederung 
des reinen. Zahlungsverkehrs nach Ortsklassen erhält man für 
alle 3 Gruppen fast gleiche Zuwachsquoten (zwischen 5,72 vH 
und 5,98 vH); bei den Sparkassen der Groß- und Mittelstädte 
wurde also der - gegenüber den Sparkassen der Landgemeinden 
uud Kleinstädte - geringe Einlagenzuwachs im Sparverkehr 
durch die starke Steigerung der Depositen-, Giro- und Konto-
korreuteinlageu wettgemacht. Durch Einbeziehung der saar-
ländischen Sparkassen, die erst ab 1936 durch die Statistik 
erfaßt werden, würde sich der gesamte Einlagenbestand auf 
15,8 Mrd . .71.lt erhöhen. 

Die Sparkasseneinlagen') 
nach Ortsklassen') Im Dezember 

und im Jahre 1935 

'1· Sparkassen der 11 . lllS· 
Vmdgemeindrn l 1t1ittel- 1 Groß- gesamt 

1u Klemst.Jdte3 ) stadte stadte 1 

Einlagenbestand Ende Dezember 1935 iu Mill . .'ll.l{ 

Spareinlagen ..... , ................. 1 8 989,51 719,51 3 674,81113 383,7 
Depositen-, Giro- u. Koutokorrenteinl.

1 

__ 1 228,4 127,9 643,0 1 999,3 
Gesamteinlagen 10218,01 847,3 I 4 317,7 1 15 383,0 

Veränderung des Einlagenbestandes durch den reinen Zahlungsverkehr 
im Dezember 1935') in Mill . .Ji.J{ 

Spareinlagen ...................... · 1 - 6,9 [ -2,41 -24,211 -33,5 
Depositen-, Giro- u. Kontokorrenteinl. -28,8 -4,0 , -13,2 -46,0 

Gesamteinlagen ~._35,7 I -6,4 I -37,3 ;I -79,4 

in vH des Einlagenbestandes Ende November 1935 

Spareinlagen ..................... " I -0,081 -0,33 f -0,6611 -0,25 
Depositen-, Giro- u. Kontokorrenteinl. -2,29 -3,01- -2,01 -2,2/i 

Gesamteinlagen -0,35 1 -0,75 1 -0,80 1 -0,52 

Veränderung des Einlagenbestandes durch den reinen Zahlungsverkehr 
im Jahre 1935') in Mill. .71.I{ 

Spareinlagen., ...... , ............. · 1 +382,2 1' +25,6 f +106,91 +514,6 
Depositen-, Giro· u. Kontokorrenteml. +167,9 +20,3, +116,3 +304,6 

Gesamteinlagen +550,1 1 +45,9 1 +223,2 +819,2 

iu v H des Eiulageubestandes En<le 1934 

Spareinlagen ...................... · 1 + 4,62 / + 3,861 + 3,1311 + 4,17 
Depositen·, Giro- u. Kontokorrenteinl. +14,92 +19,4,3 +23,69 +17,70 

Gesamteinlagen + 5,85 1 + 5,98 / + 5,72 + 5,82 
1 ) Einschließlich der Einlagen bei den Kommunalbanken und sächsischen 

Girokassen. - Nach der Monatsstatistik. (In den Einlagenbestanden sind also 
die jeweils aufgelaufenen, aber erst zu Beginn des nB.chsten Jahres gutgeschrie-
benen Zinsen noch nicht enthalten.) - 2 ) Landiremeinden und Kleinstädte unter 
20 000 Einwohner, Mittelstädte mit 20 000 bis unter 100 000 Einwohnern, Groß-
städte mit 100 000 und mehr Einwohnern. - ') Einschließlich Landes-, Kreis-, 
Amts- und ahnlicher Sparkassen. - 4 ) Im Sparverkehr ist nur die Veranderuug 
aus dem Saldo der Ein- und Auszahlungen, im Depositen-, Giro- und Konto-
korrentverkehr der reine Einlagenzugang berlloksichtigt. 
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Die Entwicklung im Dezember 1935 
Die Entwicklung der Einlagen bei den deutschen Sparkassen 

stand im Dezember 1935 unter dem Einfluß des Weihnachts-
festes. So erhöhten sich die Auszahlungen im Sparverkehr 
um 69,4 Mill . . 7Ut auf 431,6 Mill . .7l.Jt, die Einzahlungen um 
5,6 Mill . .71.Jt auf 398,2 Mill . .7l.Jt. Der Saisonbewegung ent-
sprechend waren die Auszahlungen größer als die Einzahlungen; 
insgesamt ergab sich ein Auszahlungsüberschuß von 33,5 Mill . .7l.Jt 
gegenüber einem Einzahlungsüberschuß von 30,3 Mill . .7l.Jt im 
November 1935 und einem Auszahlungsüberschuß von 
25,0 Mill . .71.Jt im Dezember 1934. 

Bei einem Vergleich des Spareinlagenbestan des Ende 
November und Ende Dezember tritt der Auszahlungsüberschuß 
nicht in Erscheinung, da Ende Dezember ein beträchtlicher Teil 
der im Laufe des Jahres aufgelaufenen Zinsen gutgeschrieben 
wird. Die im Dezember 1935 gutgeschriebenen Zinsen belaufen 
sich auf 108 Mill . .71.Jt. Außerdem erhöhte sich der Spareinlagen-
bestand noch durch Gutschriften von Härtemitteln um 
0,6 Mill . .71.Jt und durch Umbuchungen aus dem Depositen-, 
Giro- und Kontokorrentverkehr ·(Saldo) um 2,4 Mill . .7l.Jt; 
diesen Gutschriften stand allerdings noch eine Abnahme durch 
sonstige Buchungsvorgänge in Höhe von 3 Mill . .7l.Jt gegen-
über. Rechnerisch sind somit die Spareinlagen im Berichts-
monat um 74,5 Mill . .7l.Jt auf 13 384 Mill . .7l.Jt gestiegen. 

Abweichend von der allgemeinen Entwicklung weisen auch 
im Dezember 1935 die Sparkassen in einer Reihe von Ländern 
und Landesteilen einen Einzahlungsüberschuß im Spar-
verkehr auf, vor allem in den landwirtschaftlichen Gegenden 
(Württemberg, Bayern). Diese unterschiedliche Entwicklung 
zwischen Stadt und Land war jedoch nicht so gleichartig wie 
in früheren Monaten; so konnten z.B. die Sparkassen in Ober-
schlesien. - wie auch im November - einen verhältnismäßig 
hohen Emzahlungsüberschuß verbuchen, während von den Spar-
kassen in Schleswig-Holstein beträchtliche Einlagen abgezogen 
wurden. Die Sparkassen der Großstädte verzeichnen die verhält-
nismäßig höchsten Auszahlungsüberschüsse (0,66vH des Ende No-
vember vorhandenen Spareinlagenbestandes); bei den Sparkassen 
der Mittelstädte waren sie nur halb so groß (0,33 vH) und bei den 
Sparkassen der Kleinstädte und Landgemeinden glichen sich die 
Ein- und Auszahlungen annähernd aus (der Auszahlungsüber-
schuß betrug hier nur 0,08 vH). Dieser Vergleich zeigt, wie 
sich der Grad, in dem die Bevölkerung mit der Geldwirtschaft 
verflochten ist, auf die Bewegung der Spareinlagen auswirkt. 

Auch im Depositen-, Giro- und KontokorrentverkelJT 
waren die Abhebungen größer als die Einzahlungen. Rech-

Die Effektenmärkte im Januar 1936 
Die saisonmäßige Hebung der Börsenkurse im Januar hat 

sich in diesem Jahr in erster Linie am Aktienmarkt durchgesetzt. 
Der Aktienindex ist von 89,3 vH im Durchschnitt Dezember 1935 
auf 91,8 vH im Durchschnitt Januar gestiegen. Anfang Februar 
hat sich die Kurssteigerung fortgesetzt; der Aktienindex hat mit 
94,15 vH am 13. Februar einen neuen Höchststand erreicht. 
Immerhin bleiben die Aktienkurse noch hinter dem Mitte August 
1935 erreichten Niveau zurück. Der Kursdurchschnitt aller an 
der Berliner Börse gehandelten Aktien hat sich von 108,8 vH 
Ende Dezember 1935 auf 112,7 vH Ende Januar erhöht. 

Kurse und Dividenden Zahl Nominal- Dividende Ren- Kurs• der an der der 
Berliner Börse Pa- kapital Kurs dite wert 

gehandelten Aktien piere 1 Mill. 
Mill •. 71.ft "/o .71.K "lo MilJ • .7l.J( 

31. Januar 1933 .. 653 10 217,5 2,83 289,3 71,08 3,98 7 262,6 
31. . 1934 .. 593 9 545,9 3,29 314,2 81,88 4,02 7816,1 
31. • 1935 .. 532 9 048,8 3,59 324,7 98,93 ,1,63 8 952,0 
30. November 1935 .. 501 8 296,4 4,29 355,8 108,12 3,IJ7 8%9,7 
31. Dezember 1935 .. 501 8 280,9 4,26 352,5 108,83 3,91 9 012,0 
31. Januar 1936 .. 501 8 280,4 4,28 354,2 112,66 3,80 9 328,5 

Die Belebung des Aktienmarktes erklärt sich nicht allein aus 
dem saisonmäßigen Anlagebedürfnis. Die Anlagekäufe des 
Publikums wurden in der Hauptsache durch die günstige Beurtei-
lung der Dividendenaussichten auf den Aktienmarkt abgelenkt. 
Da sich die durchschnittliche Dividende zur Zeit nur auf 4,28% 
beläuft, und 139 Aktien zur Zeit noch dividendenlos sind, erscheint 
es möglich, daß die Anfang 1936 bekanntwerdenden Geschäfts-

nerisch verringerte sich hier der Einlagenbestand um 48,4 Mill . .1i.Jt 
auf 1 999 Mill . .1l.Jt; unter Ausschaltung der Umbuchungen 
zwischen dem Depositen-, Giro- und Kontokorrentverkehr und 
dem Sparverkehr sowie der übrigen, nicht durch den reinen 
Zahlungsverkehr bedingten Verändenmgen ging er nur um 
46 Mill. .71.Jt zurück. 

Faßt man die Spareinlagen und die Depositen-, Giro- und 
Kontokorrenteinlagen im Unterbau der deutschen Sparkassen-
organisation zusammen, so ergibt sich, daß die Gesamtein-
lagen um 26,1 Mill . .7l.Jt auf 15 383 Mill . .7l.Jt zugenommen 
haben. Ohne Berücksichtigung der Gutschriften von Zinsen 
sowie der übrigen, nicht durch den reinen Zahlungsverkehr 
bedingten Veränderungen haben sich hingegen die Gesamt-
einlagen um 79,4 Mill . .7l.Jt vermindert gegenüber 62,2 Mill . .71.Jt 
im Dezember 1934. Im November und Dezember 1935 zusammen 
haben die Gesamteinlagen aber immerhin noch um rd. 20 Mill . .1i.Jt 
zugenommen. 

Stand und Bewegung 11933 1~1 1935 
der Einlagen bei den Dez. Dez. Sept. 1 Okt. 1 Nov. 1 Dez. 

dent.sohen Sparkasaen1) --~--'-~M-il-l-'---• .71-'.lt--'-----'---'--

Bestand am Monatsende 
Spareinlagen ••• , , ••.•• 10 808,2 12 355,6 13 237,7 13 271,8 13 309,2 13 383,7 
Depositen·, Giro· und 
Kontokorrenteinlagen • 1 551,2 1 720,8 1 945,8 1 984,1 2 047,6 1 999,3 

Insgesamt 12 359,5 14 076,4 15 183,5 15 255,9 15 356,9 15 383,0 
Veränderung im Monat 

im Sparverkehr 
Einzahlungen •.•••••• 408,I 454,3 397,3 471,5 392,5 398,2 
Auszahlungen •••••••• 3%,7 479,3 394,6 436,2 362,2 431,6 
Ein• oder Auszahlungs• 

uberschuß •••••.••• + 11,4 -25,0 + 2,7 +35,2 + 30,3 -33,5 
Zinsgutschriften •..•.• 86,3 88,3 1,1 1,1 2,9 108,0 
Übertragungen') ..... 29,5 16,7 0,3 0,4 0,0 0,6 
Umbuchungen') ••.... }- 3,0 }+ 3,0 + 1,2 + 1,5 + 4,6 + 2,4 
Sonst. Veränderungen') - 0,3 - 4,1 - 0,3 - 3,0 

Zusammen +124,11 +83,01 + 4,91 +34,11 + 37,51 +74,5 
im Depositen-, Giro· und 

- 16,7 Kontokorrentverkehr •• -40,2 -26,1 +38,3 + 63,5 -48,4 

Insgesamt +101,51 +42,81 -21,21 +72,41 +100,91 +26,1 
1) Einschließlich Kommunalbanken, sächsische Girokassen, Stadt- und 

Girobank Leipzig und Chemnitzer Girobank. - Die nach Ländern gegliederte 
Übersicht über den Stand und die Bewegung der Spareinlagen im Dezember 1935 
ist im Deutschen Reichsanzeiger Nr. 31 vom 6. Februar 1936 veröffent· 
licht. - ') Aus der Aufwertungsrechnung, soweit statistisch fästgestellt, und 
Gutschrift von Hartemitteln. - •) Aus dem Depositen·, Giro• und Konto· 
korrentverkehr in den Sparverkehr (oder umgekehrt). - ') Z.B. Berichtigungen 
der Nachweisung des Vormonats; Übernahme von Werksparkassen u. a. 

abschlüsse eine Erhöhung der Durchschnittsdividende gegenüber 
dem Vorjahr bringen werden. Im Jahre 1933 war die Durch-
schnittsdividende um 0,46%, im Jahre 1934 um 0,30% und im 
Jahre 1935 um 0,69% gestiegen. Nach den im Januar beka.nnt-

Dividende 
0/o 

0 ............ 
2 1) ........ 

2'!. ') ........ 
3 ') ········ 3'/, .......... 
4 ............ 
4'/,') ........ 
5 ............ 
51/, •••••••••• 
6 ............ 
s11, .......... 
7 ............ 
7'/, .......... 
8 ............ 
8'/, .......... 
9 ............ 

10 ............ 
11 ............ 
12 .•.......... 
llber 12 ....... --

Zusammen 
Davon Aktien m. 

Dividende ... 

Dlvidende, Kurs und Rendile der Aktien 
Stand am 31. Januar 

1 

Zahl der Papiere I Kurs I Rendite 

~1~1~ ~1~1~ ~1~1~ 

328 224 139 47,77 64,41 73,80 0 0 0 
7 6 6 54,28 80,73 63,77 3,52 2,37 2,52 
3 6 7 54,60 81,93 60,00 4,85 3,06 4,23 

21 23 14 77,47 94,66 92,37 3,87 3,17 3,25 
l 3 4 61,75 90,48 97,39 5,67 3,87 3,59 

39 49 51 94,35 99,32 106,95 4,24 4,03 3,74 
3 4 8 79,72 97,45 102,31 5,34 4,38 4,23 

41 51 63 93,59 107,78 106,04 5,34 4,64 4,72 
1 2 4 107,83 111,28 5,10 4,94 

42 52 78 97,04 121,25 123,21 6,18 4,95 4,87 
2 4 6 116,59 122,01 128,06 5,58 5,33 5,08 

19 23 19 124,53 138,58 147,30 5,62 5,05 4,75 
6 6 8 134,41 148,40 167,05 5,58 5,05 4,49 

24 23 51 127,15 139,13 155,19 6,29 5,75 5,15 
- - 1 - - 148,50 - - 5,72 

4 2 2 169,17 168,02 173,57 5,32 5,36 5,19 
19 21 15 139,30 152,21 179,01 7,18 6,57 5,59 
- 1 1 - 150,16 152,25 - 7,33 7,22 
12 14 10 179,38 182,19 193,22 6,69 6,59 6,21 

') 21 ~ 1-!±.. 284,13 296,08 290,80 6,12 6,17 5,38 

593 532 501 81,88 98,93 112,66 4,02 3,63 3,80 

265 308 362 114,98 123,53 129,% 5,64 4,98 4,76 
1 ) Einschl.1. - ') Einschl. 2'/,. - ') Einschl. 2,975. - ') Einschl. 4f/,. -

') Durchsehn. Div. 17,40; - ') 18,27; - ') 15,64. 

1 
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gewordenen Geschäftsabschlüssen haben 3 Gesellschaften die 
Dividendenzahlung wieder aufgenommen, 5 weitere Gesellschaften 
haben ihre Dividende erhöht und nur 4 Gesellschaften haben 
eine Senkung der Dividende bekanntgegeben. 

Aktien-Index 
1924/1928 - 100 

1 

Jan. / Dei. ,, 
1936 1935 

Metallgewinnung..... 63,79 61,38 
Steinkohlen . . . . . .. . 102,42 100,90 
Braunkohlen . . . . . . . . 156,51 153,88 
Kali. ............... 131,55 129,17 
Gemischte Betriebe „ 85,27 82,77 
Bergbau u. Sohwerind. 98,09 95,70 

Kunnlveau 
festverzlnslloher 

Wertpapiere 

41/ 1°/, Wertpapiere 
Pfandbriefe ••••••••.• , 
dav.: Hyp.Akt.Banken 

ö!f.-r.Kred.-Anst. 
Kommunalobligationen • 
dav.: Hyp.Akt.Banken 

ö!f.-r.Kred.-Anst. 

1 Jan, j Dez. 

11936 1935 

1 

Metallverarb.-,Masch.- Öffentliche Anle_ih_e_n_._. _. 

95,83 95,67 
96,12 96,04 
95,14 94,78 
93,78 93,55 
93,64 93,3B 
93,88 93,67 
93,17 92,87 

u. Fahrzeugind.. . • . 58,61 56,67 Gewogener Durchschnitt 
Elektrotechn. Ind. . . . l 07,30 104,69 
Chem. Industrie • . . . . l 04,01 l 02,02 

Baugew. u.ä. Betriebe 
Papierindustrie ••..• 
Öle und Waehs ••... 

60,25 57,78 
62,59 60,53 
77,66 75,99 

Textil-u. Bekleid.-Ind. 63,!3 61,23 
Leder, Linoleum und 

Gummi........... 139,18 133,34 
Nahrungs- u. Genußm. 112,41 109,90 
Brauereien.......... 103,73 101,65 
Vervielfältigu~ 97,49 93,44 
Verarbeitende Ind.... 84,97182,66 

Warenhandel........ 64,08 60,30 
Terraingesellschaften. 137,041126,40 
Wasser, Gas, Elektr. . 147,64 144,96 

Eisen- u. Straßenbahn 96,06192,67 
SohiHahrt. • . . . . . . . . . 1 10,53 10,04 
Kreditbanken • • • . . . . 72,03 70,35 
Hypothekenbanken „ 134,90 131,65 

5°/o Wertpapiere 
Pfandbriefe .......... . 
dav.: Hyp.Akt.Banken 

öff.-r. Kred.-Anst. 
Kommunalobligl).tionen. 
dav.: Hyp.Akt.Banken 

öff.-r. Kred.-Anst. 
Öffentliche Anleihen ••.. 
Industrieobligationen .•• 

Sonstige 
Anl.-Abl.-Sch. d. Refohs 
Ablösnngsanl. d. Länder 
Kom.-Sam.-Abl.-Anleibe 
61/,'/, Liquid. Pfandbr. 

d. Hyp. Akt. Banken 
61/ 1'/, Liquid. Pfandbr. 

öff.-rechtl.Kred.-Anst. 
6°/0 Industrieobligation. 
4'/,01, • 1

) 
4'/0 Gemeindeumschuld. 

Anleihe ............ . 

95,10, 94,91 

100,06 99,76 
99,61 99,13 

100,50 100,39 
99,15 98,79 
99,00 98,30 
99,30 99,28 
99,75 99,33 
98,74 96,82 

109,81 110,57 
107,40 107,55 
113,50 112,78 

101,36 101,13 

101,57 101 ,CO 
102,53 101,85 
93,58 93,23 

87,50 88,0 

Handel u. Verkehr ... 97,a~ Steuergutscheine 1936 110,81 110,23 
• 1937 110,14 109,16 

Insgesamt 91,781 89,32 • 1938 109,33 108,37 
-----"'-------'---'------'-------'--"'-------- -----------· 

1 ) Von Dollar auf Reichsmark umgestellte Obligationen 

Auch am Rentenmarkt hat sich am Jahresbeginn eine Hebung 
der Kurse durchgesetzt. Diese hält sich jedoch in sehr engen 
Grenzen uud bleibt erheblich hinter den Kurssteigerungen im 
Januar des Vorjahrs zurück. Ablösungsanleihen und die Ge-
meindeumschuldungsanleihe sind sogar im Kurse gesunken. 
Die Ursache für die im Verhältnis zur Saisontendenz schwache 
Haltung des Rentenmarktes dürfte in erster Linie in der Be-
gebung der Reichsbahnanleihe liegen, die die am Anlagetermin 
verfügbaren Mittel in Anspruch genommen hat. Hinzu kommt, 
daß die Sparkassen als Wertpapierkäufer ausfallen, da ihre Mittel 
durch die Einzahlung auf die Reichsanleihe beansprucht werden. 

Die Bewegung der Unternehmungen 
im Januar 1936 

Im Januar 1936 haben im allgemeinen die Auflösungen gegen-
über dem Vormonat zugenommen; die Gründungen sind dagegen 
zurückgegangen. Nur bei den Einzelfirmen und Personalgesell-
schaften haben sich die Gründungen erhöht. 

In Einzelfirmen, offene Haudelsgesellschaften und Kommandit-
gesellschaften wurden 26 Aktiengesellschaften (im Vormonat 18) 
und 205 Gesellschaften m. b. H. (im Vormonat 114) umgewandelt. 
Unter den im Januar gegründeten und aufgelösten Genossen-
schaften befanden sich: 

Kreditgenossenschaften . . . . . . . . 
Landwirtschaftliche Genossenschaften .... 
Gewerbliche Genossenschaften . . . . 
V erbranchergenossenschaften .. 
Baugenossenschaften . . . . . . . . . 

Grundungen 
4 

68 
14 
3 
4 

Aufldsungen 
47 
90 
17 
30 
15 

Bewegung der 
Unternellmungen 

Gründungen 
! 

Aullosungen 
davon Auflösung 

' ohne Löschung 
von Amts wegen 

Ja-n-.~I-D-ez-.-1 Jan. 
1936 1935 , 1936 ------+--~r---1-

~!!!~~T::ll!!~.t:~ii. 14f 1 14! 1 

Genossenschaften .. .. 95 \ 130 1 
Einzelßrmen, Off.Ran· 
delsges.u.Komm.-Ges. l 433 1 341 

98 
869 
210 

1394 

Dez. 
1935 

78 
612 
157 

1 221 

Jan. 1 Dez. 
1936 1 1935 

Jl 11 196 

69 
385 
139 

l 295 l 130 

Die Auflösungen von Aktiengesellschaften und Genossenschaften sind bei 
Liquidation und Konkurseröffnung, in anderen Fällen bei der Löschung erfaßt. 

Die Aktiengesellschaften 
im Januar 1936 

Im Januar 1936 wurden 3 Aktiengesellschaften mit einem 
Aktienkapital von zusammen 0,4 Mill . .'ll..Jt gegründet. Ferner 
wurden 26 Kapitalerhöhungen um zusammen 21,8 Mill . .71..J{ 
vorgenommen. • 

Die Rheinische Metallwaren- und Maschinenfabrik in Düsseldorf erhöhte 
ihr Aktienkapital um 8 Mill . .'l/J(, zum Kurse von 105 ° /0 ; gleichzeitig wurde 
die Firma in Rheinmetall-Borsig Aktiengesellschaft geändert. Im Zusammen-
hang mit der Entschachtelung des Debag-Konzerns erhöhte die Christian Dierig 
A. G. in Langenbielan ihr Kapital um 3,5 Mill . .!l'.K; die neuen Aktien dienen 
zum Umtausch gegen den im Besitz freier Aktionäre befindlichen Teil der Debag-
Aktien, da die Debag mit der Christian Dierig A. G. verschmolzen werden soll. 
Von der Kapitalerhbhung der Union Blechwarenwerke A. G. in Braunschweig 
um 1,5 Mill . .!!'.lt wird ein Teil zur Durchführung der Verschmelzung mit der 
J. A. Schmalbach, Blechwarenfabriken G. m. b. H. verwandt; die Firma lautet 
jetzt J. A. Schmalbach Blechwarenwerke A. G. 

Gründungen und Kapitalerhöhungen I Jan. 1 Dez. 1 Nov. / ~~~:t 
von Ai<tlengesellschalten --- schnitt 

1936 1935 1935 

Grü:·dunge:-.. ~.~········· Anzahl 1 ·3-~J---4-)---~!---3 

Nominalkapital. .......... } . i 400 9 600 ! 7 121 
dav. Sacheinlagen . . . . . . 1 ~io 

1 

5 030 1· 4 764 
Barzahlung.. .. .. .. .'ll f( , 400 4 570 2 357 

Kurswert dorBariahlung') • 405 4 570 I 2 375 
Kapitalerhöhungen ........ Anzahl i 26 21 ' 15 18 

Nominalbetrag ........... ) i 21 830 10 925 12 924 22 596 
dav. Sacheinlagen . . . . . . in ! 5 209 400 2 774 4 798 

Fusionen...... . . . 1 000 ; 3 424 7 162 
Barzahlung........ .'ll.l{ 1 13 197 10 525 10 150 10 636 

Kurswert der Barzahlung') ' 13 637 10 655 10 286 l C 659 
Kapitalbedarf')nachGewerbegruppen in 1000.!l'.K 

Industrie der Grundstoffe'). . . . . . . . . 8 400 204 214 1 2 546 
Verarbeitende Industrie........... , 2 846 6 177 3_450 !' 5 425 
Wasser·, Gas· u. Elektrizitatsgew ... · 409 
Handel.. ......................... j 1 212 7 579 29801 1 302 
Geld-, Bank·, Börsen- und Versiehe- i 

1 
v:rk~t~~e.•~~.::::::::::::::::::::: 1 

1 fä 140 
1 ~j§ \ ~~ 

Sonstige Gewerbegruppen ~

1 

__ 6_2~_1_1_2_5~_1_11_8~ __ 43_1 
Insgesamt 14 042 j 15 225 1 10 286 j 13 035 

1 ) Eingezahlter Betrag. - ') Kurswert der Barzahlung von Gröndungen 
und Kapitalerhöhungen zusammen. - ') Bergbau und Hüttenbetriebe, Bau-
stoffindustrie und Papierherstellung. 

Von 39 Kapitalherabsetzungen um zusammen 33,3 Mill . .'ll.ft 
waren 5 mit gleichzeitigen baren Kapitalerhöhungen um zusammen 
1,3 Mill . .'ll.Jt verbunden. 

Die Deutsche Jnrgens-Werke A. G. in Hamburg setzte ihr Aktienkapital 
durch Rückkauf von 7 Mill. JU( Vorzugsaktien herab. Die Bugsier·, Reederei-
und Bergungs-A. G. in Hamburg zahlte die Halfte ihres Aktienkapitals zurück 
(2, 75 Mill . .:i'.lt'). Ferner setzten ihr Kapital herab die Rhenania-Ossag :Mineralol-
werke A. G. in Hamburg um 9 Mill . .'ll.lC und die Neue Norddeutsche und Ver-
einigte Elbeschillahrt A. G. in Hamburg um rund 5,1 Mill. Jl.l( bei gleichzeitiger 
Wiedererhohung um rund 3,3 Mill. .'l/J(, die gegen Verpflichtungen der Ge-
sellschafter ansgegebeu werden. 

Januar') 1 Dezember I November / Monats-Kapitalherabsetzungen ,
1 

!durchschnitt 
und Auflösungen von 1936 , 1935 1935 
Aktiengesellschaften Zahl/ iOOO.!l'..K j Zahll,1000.'l/J( /Zahl/ 1000.'ll..K ZahJj!ooo.'l/.fl 

. 1 1 Betrag 1· / Betrag I Betrag I Betrag 
Kapita.lherabsetzungen ... l 39 33291 34114823 18 I 14372 35 25466 

damit verbunden 1 1 
Kapitalorhohungen1 ) . 1 5 . 1 320 / 6 554 3 ! l 171 5 1 448 

Auflösung2) wegen I Nominal· j /j \'omlnal· : Nominal- Nomloal· 
Einleitung des Liqm- 1/ kapital I kapllal kapllal kapital 

dationsverfahrens.. . . 28 I 5 307123 1 3 371 21 5 062 20 6 255 
Konkurseröffnung. . . . . . 2 300 3 l 565 l 750 2 786 
Beendigung ohne Liqui- : 1 1 

dation oder Konkurs 67 ' 84 403 49 11 317 46 , 9 868 48 22 122 
darunter wegen Fusion 11 [ 57 960 4 .!._~1 3 855 5 14 243 
1) Kapitalerhöhungen gegen Bareinzahlung. - ') Bei tätigen Gesell-

schaften. - ') Außerdem im Saarland 1 Kapitalherabsetzung um 9 768 000 fr 
und 1 Auflösung mit 1 000 000 fr. 

98 Aktiengesellschaften wurden im Januar aufgelöst; davon 
hatte eine mit dem Sitz im Saarland ihr Aktienkapital noch nicht 
auf .71.Jt umgestellt. Die anderen 97 Aktiengesellschaften ver-
fügten zusammen über ein Nominalkapital von 90 Mill . .'ll..Jt. 
2 Aktiengesellschaften wurden in Offene Handelsgesellschaften, 
14 in Kommanditgesellschaften, 10 in Einzelfirmen und 4 in 
Gesellschaften bürgerlichen Rechts umgewandelt. Das Aktien-
kapital dieser 30 umgewandelten Gesellschaften betrug 7,9 Mill. 
.'ll.lt. Auf Grund des Gesetzes vom 9. Oktober 1934 wurden 
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11 Gesellschaften mit einem Kapital von zusammen 1,5 :Mill . .7/.J( 
von Amts wegen gelöscht. 

Durch Eröffnung des Liquidationsverfahrens wurden aufgelöst die Deutsche 
Sudseephosphat A. G. in Bremen mit einem Kapital von 1, 75 Mill . .71.lt und 
die Borussia A. G. für Brauereibeteiligungen in Berlin mit einem Kapital von 
1 Mill . .71.ft. 

Die Deutsche Baumwoll-A. G. in Osnabrl!ck ging mit einem Kapital von 
28 Mill . .71.lt auf die Christian Dierig A. G. über. Auf Grund des Umwandlungs-
gesetzes wurden verschmolzen die F. H. Hammersen A. G. in Osnabrück (Kapital 

16 Mill . .71.Jt) mit der Christian Dierig A. G., die A. Borsig Maschinenbau A. G. 
in Berlin (8 Mill . .71.lt) mit der Rheinische Metallwaren- und Maschinenfabrik 
und die lduna-Germania Lebensversicherungs-A. G. in Berlin (Kapital 4Mill . .71.Jt) 
mit der Jduna-Germania Allgemeine Versicherungs-A. G. (der Versicherungs-
bestand soll auf einen Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit übertragen werden). 

Das Vermögen der Bayerischen Notenbank in Munchen (Aktienkapital 
15 Mill . .71.Jt) wurde auf die Bayerische Staatsbank übertragen, die W. Heymann 
A. G. in Inden (Kapital rund 2,7 Mill . .7/J() wurde in eine Kommanditgesellschaft 
umgewandelt. 

GEBIET UND BEVOLKERUNG 
Eheschließungen, Geburten und Sterbefälle im 3. Vierteljahr 1935 

Die vorläufigen Auszählungen der Bevölkerungsvorgänge im 
Deutschen Reich (einschl. Saarland) ergaben: 

Ehe8ohließungcn ........... . 
Lebendgeborene ........... . 
Totgeborene .............. . 
Gestorbene (ohne Totgebor.) 
rlav. unter 1 Jahr alte Kinder 
Geburtenubersehuß ........ . 

3. Vierteljahr 
1935 1934 

151 082 lBO 715 
307 586 303 493 

7396 7 559 
170 739 162 527 

18 205 18 014 
136 847 140 966 

1. bis 3. Vierteljahr 
1935 1934 

471 618 518 800 
970 592 888193 
24748 23 828 

601 664 540 927 
66 638 59 187 

368 928 347 266 

Eheschließungen. Die Wiederabnahme der Heiratshäufigkeit, 
die zum Beginn des Jahres 1935 einsetzte, hat sich im Laufe 
des 3. Vierteljahres beträchtlich verstärkt. Während im 1. Halb-
jahr 19351) die Zahl der Eheschließungen im ganzen nur um 
17 5J9 oder 5,2 vH niedriger war als im 1. Halbjahr 193J, wurden 
im 3. Vierteljahr 1935 allein 29 633 oder 16,4 vH Ehen weniger 
geschlossen als in der gleichen Zeit des Vorjahrs. Damit hat 
sich die Heiratshäufigkeit, nachdem die während der Krisenjahre 
unterbliebenen Familiengründungen bis Ende Juni 1935 zu mehr 
als zwei Dritteln nachgeholt waren, nunmehr ihrer normalen Höhe 
wieder angeglichen. Die Zahl von 151 082 Eheschließungen im 
3. Vierteljahr 1935 entspricht ziemlich genau der Heiratszahl, 
die nach der Zahl der im heiratsfähigen Alter stehenden Männer 
und unter ausgeglichenen Heirntsverhältnissen (wie 1\ll0/11) für 
diese Jahreszeit zu erwarten gewesen wäre. Nach den bisher 
vorliegenden Meldungen der Großstädte un<l Gemeinden mit 
über 15 000 Einwohnern hat sich die Heiratshäufigkeit auch im 
4. Vierteljahr 1935 ungefähr auf dem für diese Jahreszeit normalen 
Stand ~ehalten. Im ganzen Reich ist daher für das 4. Vierteljahr 
Hl35 mit einer Zahl von etwa 180 000 Eheschließungen zu rechnen. 
Die Gesamtzahl der Eheschließungen im Deutschen Reich im 
.Jahre 1935 ist demzufolge auf rd. 650 000 oder 9, 7 je 1 000 Ein-
wohner zu schätzen, das würden rd. 90 000 Eheschließungen 
weniger sein, als im Jahre 193J gezählt worden sind (739 449 
oder 11,1 auf 1 000). 

Auf 1 000 Einwohner kamen im 3. Vierteljahr 1935 9,0 Ehe-
schließungen, das sind 1,!) auf 1 000 weniger als im 3. Vierteljahr 
1934. Die Heiratsziffer blieb damit auch um 0,7 auf 1 000 hinter 
der Ziffer vom 3. Vierteljahr 1933 zurück, in dem nach Inkraft-
treten des Gesetzes zur Förderung der Eheschließungen der erste 
starke Anstieg der Heiratshäufigkeit zu verzeichnen war, sie 
war aber doch noch um l,G auf 1 000 oder um rd. ein Fünftel 
höher als im 3. Vierteljahr 1932, zur Zeit des durch die Wirt-
schaftslage verursachten Tiefstandes der Heiratshäufigkeit. 

Die Heiratsziffern betrugen, auf 1 000 Einwohner und ein 
ganzes Jahr berechnet: 

1913 1932 1U33 193J 1930 
im 1. Yiertelja!tr . . 6,2 6,2 5,8 8,5 7,7 

1) 2. 9,0 8,3 9,7 12,0 11,5 
» o. 6,7 7,4 9,7 10,9 9,0 
» 1. 9, 1 9,5 13,5 13,3 

Durchsehmtt 7,3 7,9 9,7 11,2 

Der Rückgang der Heiratshäufigkeit wirkte sich in den 
Städten und auf dem Lande ziemlich gleichmäßig stark aus. 
In den Großstädten wurden im 3. Vierteljahr 1935 rd. 12 500 
oder 18, 7 vH Eheschließungen weniger gezählt als in der gleichen 
Zeit des Vorjahrs. In den Städten mit 15 000 bis unter 100 000 Ein-
wohnern war die Zahl der Eheschließungen um 4500 oder 15,3vH 
und in den Gemeinden mit unter 15 000 Einwohnern um 12 600 
oder 15,0 vH niedriger als im 3. Vierteljahr 1934. Auf 1 000 Ein-
wohner der Gemeindegruppen kamen Eheschließungen 

in den Gemeinden 
mit 

über 100 000 Einwohnern 
l G 000 bis 100 000 

unter 15 000 

im 3. Vierteljahr 
1935 19S4 1933 
10,7 13,2 11,6 
9,7 11,7 10,9 
7.9 9,3 8.2 

Ebenso war in den einzelnen Gegenden des Reiches der Rück-
gang der Heiratshäufigkeit annähernd gleich stark. Auch Bayern 
und Württemberg, die im 1. Halbjahr 1!)35 allein noch eine 
kleine Zunahme der Eheschließungen aufwiesen, melden für 
das 3. Vierteljahr 1935 1,1 und 0,7 Eheschließungen auf lOOOEin-
wohner weniger als im 3. Vierteljahr 1934. Nur im Saarland hat 
sich die Zahl der Eheschließungen mit 2 054 ungefähr auf der 
vorjährigen Zahl (2 077) gehalten. 

Von den 151082 Ehepaaren, die im 3. Vierteljahr 1935 
geheiratet haben, erhielten 38 364 Ehestandsdarlehen, das sind 
25,4 vH der Gesamtzahl. Im 3. Vierteljahr 1934 waren bei ins-
gesamt 178 638 Eheschließungen ( ohne Saarland) 43 545 Ehe-
standsdarlehen (24,4 vH) ausgezahlt worden. Bei dem ver-
stärkten Rückgang der Heiratshäufigkeit im 3. Vierteljahr 1935 
hat demnach die Zahl der ohne staatliche Unterstützung ge-
schlossenen Ehen etwas mehr abgenommen als die Zahl der 
Darlehens-Ehen. Das gleiche ergibt sich bei dem Vergleich 
mit dem 2. Vierteljahr 1935, in dem auf 192 095 Eheschließungen 
40 087 oder 20,9 vH Ehestandsdarlehen entfielen. 

Eheschlfeßungen, Geburten und Sterbefalle 
auf 1000 Efnwohner und ein ganzes Jahr berechnet 

rn den deu1schen Großstadten 
1931 bis 4.'6, 1935 22 

-~---- ~-- - :--i--1--

1931 

Geburten. Die Zahl der Lebendgeborenen war im 3. Viertel-
jahr 1935 immer noch etwas, und zwar um 4 093 oder 1,3 vH 
höher als in der gleichen Zeit des Vorjahrs, sie lag damit um 
66 304 oder 27,4 vH über der Geburtenzahl im 3. Vierteljahr 1933. 
Auf 1 000 Einwohner kamen 18,4 Lebendgeborene, das sind 0,1 
auf 1 000 mehr als im 3. Vierteljahr 1934 und 3,8 auf 1 000 mehr 
als im 3. Vierteljahr 1933. Trotzdem muß festgestellt werden, 
uaß der Höhepunkt der ersten Welle des Wiederanstiegs der 
Geburtenhäufigkeit im 3. Vierteljahr 1935 bereits überschritten 
war. Denn es wurden andererseits 22 205 oder 6,7 vH Lebend-
~ehurten weniger gezahlt als in dem vorausgegangenen 2. Viertel-
Jahr 1935. Auch im 2. Vierteljahr hatte sich eine Abnahme der 
Geburtenzahl gegenüber dem 1. Vierteljahr 1935 um 3 424 
er~eben, die allerdings noch nicht das übliche Ausmaß des jahres-
zeitlichen Rückgangs der Geburtenhäufigkeit erreichte. Die weit 
stärkere Abnahme im 3. Vierteljahr um 22 205 ging dagegen 
über eine rein jahreszeitlich bedingte Schwankung der Geburten-
zahl nicht unbeträchtlich hinaus, so daß aus ihr auf ein tat-
sächliches Wiederabsinken der Geburtenhäufigkeit geschlossen 
werden könnte. Eine eindeut~e Klarlegung der wahren Gründe 
für diesm YiPIIP.irht nur ~rhP!nharm WiedPrriirkgang <1Pr Gr-
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burtenhä.ufigkeit ist zurzeit, da nur die summarischen Zahlen 
der Bevölkerungsbewegung vorliegen, kaum möglich. Auf jeden 
Fall dürfte diese Erscheinung aber zum Teil mit der voraus-
gegangenen Entwicklung der Heiratshäufigkeit und mit den 
strukturellen Veränderungen der Altersgliederung des Bestandes 
an fortpflanzungsfähigen weiblichen Personen im Zusammen-
hang stehen, die jetzt durch das Aufrücken der sehr schwach 
besetzten Kriegsgeburtsjahrgänge in das Fortpflanzungsalter 
verursacht werden. Anfang 1935 war bereits die gesamte Alters-
stufe von 16 bis unter 20 Jahren mit weiblichen Personen der 
Kriegsgeburtsjahrgänge besetzt. In diesem Alter sind erfahrungs-
gemäß nicht nur die unehelichen Niederkünfte sehr zahlreich, 
sondern die eheliche Fruchtbarkeit ist bei den verheirateten 
Frauen dieses Alters sogar höher als in allen folgenden Alters-
stufen1). Da nun etwa 10 vH der Frauen bereits vor Vollendung 
des 20. Lebensjahres heiraten, so mußte die schwache Besetzung 
der jüngsten fortpflanzungsfähigen Jahrgänge des weiblichen 
Geschlechts eine entsprechende Verrnindenmg der an sich ver-
hältnismäßig besonders häufigen Niederkünfte von jungen Frauen 
zur Folge haben. Es war eine Erhöhung des durchschnittlichen 
Heiratsalters der 1934 verheirateten Frauen und damit eine 
entsprechende Herabsetzung des durchschnittlichen Fruchtbar-
keitswertes der neugegründeten Ehen zu erwarten. Diese Ent-
wicklang wurde zunächst durch den stürmischen Anstieg der 
Heiratshäufigkeit überdeckt. Sie mußte aber sichtbar werden, 
sobald die Zunahme der Eheschließungszahl zum Stillstand 
gekommen war. Tatsächlich war der Gipfel im Anstieg der Ehe-
schließungszahl im 4. Vierteljahr 1934 bereits überschritten. 
Drei Vierteljahre später konnte daher nunmehr die Verminderung 
des Bestandes an jungen Frauen, die schon vorher zu einer Ab-
nahme der unehelichen Geburten geführt hatte, sich nunmehr 
auch in einer Abnahme der ehelichen Geburten auswirken Es 
muß damit gerechnet werden, daß dieser strukturell bedingte 
Rückgang der Geburtenzahl in der nächsten Zeit sich noch 
weiter verstärken wird, je mehr die schwach besetzten Kriegs-
geburtsjahrgänge in das fortpflanzungsfähige Alter hinaufrücken. 
Es sei denn, daß dieser Rückgang durch eine erhebliche Steigerung 
des Fortpflanzungswillens des deutschen Volkes ausgeglichen 
werden kann. 

Im 4. Vierteljahr 1935 wurde der Rückgang der Geburten-
zahl, wie die Meldungen aus den Gemeinden mit über 15 000 Ein-
wohnern zeigen, durch einen Ausfall an Zeugungen in den Winter-
monaten von 1935 infolge der damaligen zahlreichen Grippe-
erkrankungen vorübergehend noch erheblich verstärkt. Es kann 
damit gerechnet werden, daß die Zahl der Lebendgeborenen im 
4. Vierteljahr 1935 sogar um 13 000 unter der Geburtenzahl im 
4. Vierteljahr 1934 (rd. 308 500) lag. Die Gesamtzahl der Lebend-
geborenen im Deutschen Reich im Jahre 1935 ist demnach auf 
1 265 000 oder 18,9 je 1 000 Einwohner zu schätzen. Das wären 
dann noch rd. 70 000 Lebendgeborene mehr, als im Jahre 1934 
gezählt waren (1196 740 oder 18,0 auf 1 000). 

Die Lebendgeborenenziffem betrugen im Deutschen Reich, 
auf 1000 Einwohner und ein ganzes Jahr berechnet: 

1913 1932 1933 1934 1935 
im 1. Vierteljahr ..... ........... 27,2 16,0 15,2 17,2 19,9 . 2. • ················· 26,8 15,4 14,9 18,1 19,7 
' 3. ................. 27,3 14,6 14,6 18,3 18,4 
' 4. ················· 26,3 14,1 14,0 18,6 

Durchschnitt 26,9 15,1 14,7 18,0 

Im Vergleich zum 3. Vierteljahr 1934 zeigten die Geburten-
ziffern sowohl in den Großstädten als auch in den Kleinstädten 
und auf dem Lande noch eine kleine Zunahme. Anderseits war auch 
der Rückgang der Geburtenziffer gegenüber dem 2. Vierteljahr 
1935 in Stadt und Land in gleichem Maße anzutreffen. So wurden 
im 3. Vierteljahr 1935 in den Großstädten 1,2, in den Städten mit 
15 000 bis unter 100 000 Einwohnern 1,4 und in den Gemeinden 
mit unter 15 000 Einwohnern 1,6 Lebendgeborene je 1 000 Ein-
~ohner weniger gezählt als im 2. Vierteljahr 1935. Auf 1 000 
Einwohner der Gemeindegruppen kamen Lebendgeborene 

in den Gemeinden 
mit 

ilber 100 000 Einwohnern ......... . 
15 000 bis 100 000 

unter 15 000 

im 3. Vierteljahr 
1935 1934 1933 
15,0 
16,7 
20,6 

14,9 
16,7 
20,3 

10,8 
12,6 
16,9 

Die Statistik der Ehestandsdarlehen2) weist für das 3. Viertel-
jahr 1935 39 535 Erlasse von Darlehnsbeträgen für lebendge-
borene Kinder gegenüber 38 369 im 2. Vierteljahr 1935 nach. 
Die unter Inanspruchnahme von Ehestandsdarlehen geschlossenen 

1 ) Vgl. Sonderheft 15 zu »W. u. St.• 1935: ,Neue Beiträge zum deutschen 
Bevölkerungsproblem•, S. 72. - ') Vgl. •W. u. St.« 1935, Nr. 21, S. 816. 

Ehen waren demnach an dem Rückgang der Geburtenzahl im 
3. Vierteljahr 1935 nicht beteiligt; dieser fällt vielmehr allein auf 
die ohne staatliche Unterstützung geschlossenen sowie auf die 
älteren Ehen zurück. Damit hat sich die durch das Gesetz zur 
Förderung der Eheschließungen gewährte materielle Unter-
stützung für die fortpflanzungswilligen Ehepaare als ein nicht 
unwirksames Mittel zur Steigerung der Geburtenhäufigkeit er-
wiesen. 

Ebescblleß1111gen, Ehe· Lebend- Gestorbene Ge- Säug· ohne hurten-Geburten und sch!ießungen geborene Totgeborene über· lings-Sterbefälle schuß sterbe• Im 3. Viertel-
ins- 1 auf ins· / auf ins· 1 auf auf zil!er jahr 1935 gesamt 1 000 gesamt 1000 gesamt 1 000 1000 

Ostpreußen ..... 4 873 8,2 13 842 23,2 6 305 10,6 12,7 6,0 
Berlin ...•..... 11 715 11,0 15 296 14,4 11 802 11,1 3,3 5,5 
Brandenburg ... 5 602 8,2 12 221 17,8 7 732 11,2 6,5 5,9 
Pommern ..•... 3 449 7,1 10522 21,6 5 242 10,7 10,8 6,4 
Grenzm. Posen· 

Westpreußen . 573 6,7 1 965 22,8 893 10,4 12,4 7,9 
Niederschlesien . 7 097 8,7 16 243 20,0 9 069 11,2 8,8 6,9 
Oberschlesien ... 2 977 7,8 9 969 26,2 4194 11,0 15,2 9,2 
Sachsen ........ 7 603 8,8 15 619 18,2 8 855 10,3 7,9 6,2 
Schleswig-Holst. 3 564 8,8 7 492 18,6 3 900 9,7 8,9 4,5 
Hannover ...... 7 112 8,3 15 855 18,6 8 078 9,5 9,1 4,6 
Westfalen ...... 11 933 9,3 24501 19,1 11 316 8,8 10,3 5,8 
Hessen-Nassau .. 5 713 8,7 10 564 16,2 6189 9,5 6,7 4,1 
Rheinprovinz ... 19061 9,9 34105 17,6 17 775 9,2 8,4 5,6 
Hohenzollern ... 139 7,5 303 16,4 206 11,2 5,3 ~ 

Preußen 91 411 9,0 188 497 18,6 101 556 10,0 8,6 5,9 

Bayern ........ 15 946 8,2 37708 19,4 22 441 11,5 . 7,8 7,8 
Sachsen ........ 13 185 10,l 19 751 15,1 12 639 9,7 5,4 5,0 
Württemberg ... 6 758 9,9 12 418 18,2 7104 10,4 7,8 5,4 
Baden •........ 5095 8,3 11 064 18,1 6 279 10,3 7,8 5,8 
Thilringen ...... 3 535 8,4 7 475 17,8 4 312 10,3 7,5 5,0 
Hessen ......... 3 129 8,6 6 232 17,2 3 565 9,9 7,4 4,3 
Hamburg ...... 3193 10,4 5 319 17,4 3178 10,4 7,0 4,1 
Mecklenburg .... 1 680 8,2 4 268 20,9 2 392 11,7 9,2 5,8 
Oldenburg .•.... 1 208 8,2 3 261 22,2 1 318 9,0 13,2 4,5 
Braunschweig ... 1 099 8,5 2 037 15,8 1 337 10,4 5,4 5,3 
Bremen ........ 1 025 10,9 1 785 19,0 907 9,7 9,4 3,8 
Anhalt ......... 916 10,0 .,,, I "·' 997 10,8 8,3 6,9 
Lippe .......... 382 8,6 871 19,6 390 8,8 10,8 4,1 
Lübeck •...•... 345 10,0 595 17,3 422 12,3 5,0 4,9 
Schaumbg.-Lippe 121 9,6 203 16,l 108 8,6 7,5 3,4 
Saarland ....... 2 054 10,1 4 343 21,4 1 794 8,8 12,6 6,5 

Deutsches Reich 151 oa2 I 9,0 307 586 I 18,4 170 739110,2 8,2 5,9 

Anmerkung: Auf 1 000 = auf 1 000 Einwohner und ein ganzes Jahr be· 
rechnet. - Säuglingssterbeziffer = Zahl der im Alter von unter 1 Jahr ge· 
storbenen Kinder auf 100 Lebendgeborene des Berichtszeitraums. 

Sterbefälle. Nach der starken Erhöhung der Sterblichkeit, 
die im Deutschen Reich wie in ganz Europa im 1. Halbjahr 1935 
zu verzeichnen war, wurden im 3. Vierteljahr 1935 im Deutschen 
Reich nur noch 8 212 Sterbefälle mehr gezählt als im 3. Viertel-
jahr 1934. Die allgemeine Sterbeziffer betrug 10,2 auf 1 000 Ein-
wohner. Sie war damit zwar noch um 0,4 auf 1 000 höher als in der 
gleichen Zeit des Vorjahrs, aber der jahreszeitlich bedingte Rück-
gang vom 2. Vierteljahr zu dem regelmäßig tiefsten Stand der 
Sterblichkeit im 3. Vierteljahr fiel im Jahre 1935 mit einer Ver-
minderung der Sterbefälle um 1,8 auf 1 000 bedeutend größer 
aus als in den Vorjahren, in denen er durchnittlich 1,3 auf 1 000 
ausmachte . 

Die allgemeinen Sterbeziffern betrugen, auf 1 000 Einwohner 
und ein ganzes Jahr berechnet: 

1913 1932 1933 1934 1935 
im 1. Vierteljahr ................. 15,9 11,7 13,6 11,8 13,7 . 2. . ................. 15,0 11,1 10,7 11,1 12,0 . 3 • . ....... ........ 14,3 9,8 9,5 9,8 10,2 . 4 . . ................ 14,2 10,4 11,1 11,1 

Durchschnitt 14,8 10,8 11,2 10,9 

Die Grippeepidemie, die im 1. Vierteljahr und zum Teil auch 
noch im 2. Vierteljahr 1935 geherrscht hatte, war im 3. Viertel-
jahr erloschen. Auch der Stand der übrigen Infektionskrank-
heiten, Typhus, Tuberkulose, Kindbettfieber und infektiöse 
Kinderkrankheiten, läßt nach der vorläufigen Auszählung der 
Todesursachen in den Gemeinden mit über 15 000 Einwohnern 
nicht auf eine Verschlechterung der Gesundheitsverhältnisse des 
deutschen Volkes schließen. Eine geringe Vermehrung der Sterbe-
fälle an Diphtherie um 34 Fälle erklärt sich aus der Zunahme der 
Kinderzahl infolge der voraus~egangenen starken Geburten-
steigerung. Um so mehr ist die Abnahme der Todesfälle an 
Masern, Scharlach und Keuchhusten hervorzuheben. Auch der 
Rückgang der Todesfälle an Kindbettfieber und sonstigen Zu-
fällen der Schwangerschaft und des Kindbetts um 15 v H trotz 
der wenn auch nur noch geringen Zunahme der Geburten ist be-
merkenswert. Die Erhöhung der Gesamtsterblichkeit beruhte 
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hauptsächlich auf der ständigen Zunahme der Besetzung der 
höheren Altersklassen. Denn die Todesursachen, die vorzugsweise 
im hohen Alter vorkommen, wie die Sterbefälle an Krebs, Zucker-
krankheit, Gehirnschlag, Herzkrankheiten und Altersschwäche 
waren in den Gemeinden mit über 15 000 Einwohnern allein um 
2 309 Fälle häufiger als im 3. Vierteljahr 1934, das sind fast 6/ 10 
der gesamten Zunahme der Sterbefälle in diesen Gemeinden 
(4 026). Hinzu kommt eine Vermehrung der Todesfälle an Bron-
chitis und Lungenentzündung um 394, die wenigstens zum Teil 
ebenfalls mit der Zunahme der alten Leute in Zusammenhang ge-
bracht werden kann, ferner eine Zunahme der tödlichen V erun-
glückungen um 272 und eine allerdings beachtliche Steigerung 
der Sterblichkeit von unter 1 Jahr alten Kindern an angeborenen 
Mißbildungen und Lebensschwäche sowie an Darmkatarrh um 
insgesamt 356 Fälle. 

Hauptalicbllcbsle Todesunachen 
In den Gemeinden 

mit liber 15 000 Einwohnern 

Typhus ........................ . 
Masern ....................... . 
Scharlach ...................... . 
Keuchhusten .................. . 
Diphtherie ..................... . 
Grippe ........................ . 
Tuberkulose ................... . 
Krebs und andere bosartige Neu-

bildungen ......•...••......... 
Zuckerkrankheit. ............... . 
Gehirnschlag und Lahmung ..... . 
Herzkrankheiten ............... . 
Bronchitis ..................... . 
Lungenentzündung ............ , . 
Blinddarmentzündung ........... . 
Nierenentzündung .•. , .......... . 
Kindbettfieber und sonstige Zu-

falle der Schwangerschaft und 
des Kindbetts ................ . 

Altersschwache ................. . 
Selbstmord .................... . 
Mord und Totschlag ............ . 
Vcrunglückung , ............... . 

Zahl der Sterbe-
fälle von ortsan· 
sässigen Personen 

3.Vj.1935!3.Vj.1934 

82 
65 
97 
99 

624 
216 

4633 

11 265 
1 262 
5 960 
9 259 

591 
3 788 

540 
1 288 

520 
4 663 
2 249 

93 
2 375 

95 
66 

103 
117 
590 
210 

4 658 

10 719 
1190 
5 535 
8 359 

518 
3 467 

537 
l 254 

613 
4297 
2199 

86 
2103 

Auf 10 000 Ein-
wohner und ein 

ganzes Jahr 
berechnet 

3.Vj.1935! 3.Vj.1934 

0,1 1 0,1 0,1 0,1 
0,1 0,1 
0,1 0,1 
0,8 0,8 
0,2 0,2 
6,0 6,1 

14,7 
1,6 
7,8 

12,1 
0,8 
4,9 
0,7 
1,7 

1) 4,2 
6,1 
2,9 
0,1 
3,1 

14,2 
1,6 
7,3 

11,1 
0,7 
4,6 
0,7 
1,6 

1) 5,1 
5,7 
2,9 
0,1 
2,8 

Besondere Todesursachen im 1. Lebensjahr 
Frühgeburt..................... 1 671 1 685 ') 14,0 ') 14,3 
Angeborene Mißbildungen, Le-

benssehwache, Geburtsfolgen . , . 2 208 2 054 18,5 17 ,5 
Darmkatarrh.................... 792 590 6,6 5,0 
Syphilis .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . 37 29 0,3 0,2 

1 ) Au! 1 000 Lebend- und Totgeborene berechnet. - ') Au! 1 000 Lebend-
geborene berechnet. 

Die Erhöhung der Sterblichkeit der unter 1 Jahr alten Kinder 
an Lebensschwäche und Mißbildungen sowie an Darmkatarrh 

scheint jedoch nur in den Städten aufgetreten zu sein. Denn im 
ganzen Reich wurden im 3. Vierteljahr 1935 nur 191 Sterbefälle 
von unter 1 Jahr alten Kindern mehr gezählt als im 3. Vierteljahr 
1934. Die relative Säuglingssterbeziffer hielt sich infolgedessen 
mit 5,9 je 100 Lebendgeborene auf dem gleich günstigen Stand 
wie im 3. Vierteljahr 1934. 

Auf 100 Lebendgeborene des gleichen Zeitraums kamen Sterbe-
fälle von unter 1 Jahr alten Kindern: 

1913 1932 1933 1934 1935 
im 1. Vierteljahr ................. 14,3 8,4 9,1 7,4 7,7 
• 2. • ················· 14,7 7,9 7,5 6,7 6,9 
• 3. . ................ 16,6 7,6 6,4 5,9 5,9 . 4. . ................ 14,8 7,6 7,4 6,3 

Durchschnitt 15,1 7,9 7,6 6,6 

Geburtenübersehuß. In der gesamten Bevölkerungsentwick-
lung des Deutschen Reichs kam im 3. Vierteljahr 1935 wieder die 
Grundrichtung zum Durchbruch, die durch die zwangsläufigen 
Veränderungen in der Altersgliederung der Bevölkerung bestimmt 
wird. Die starkbesetzten Geburtsjahrgänge des deutschen Volkes, 
die Träger des trotz der Geburtenbeschränkung bisher immer noch 
verhältnismäßig kräftigen Volkswachstums, rücken nach und nach 
in die höheren Altersklassen auf, in denen die Sterblichkeit von 
Altersjahr zu Altersjahr schnell steigt. Das führt, abgesehen von 
den zeitlichen Schwankungen der Sterblichkeitsverhältnisse, zu 
einer ständigen Vermehrung der Sterbefälle von älteren Leuten 
und damit zu einem Anwachsen der Gesamtzahl der Sterbefälle, das 
nur durch eine entsprechende Zunahme der Geburtenzahl aus-
geglichen werden kann. Auf der anderen Seite rücken aber in das 
fortpflanzungsfähige Alter nunmehr die schwachbesetzten Kriegs-
geburtsjahrgänge ein. Die Fortpflanzungsbasis des deutschen 
Volkes, die bisher noch gewachsen war, erfährt dadurch erstmalig 
eine empfindliche Schwächung. Die daraus folgende Abnahme der 
Geburtenzahl kann nur durch eine weitere Belebung des Fort-
pflanzungswillens des Volkes verhindert werden. Im 3. Viertel-
jahr 1935 reichte jedenfalls die nur noch sehr geringe Geburten-
zunahme gegenüber dem 3. Vierteljahr 1934 nicht mehr zum 
Ausgleich der durch die Zunahme der Besetzung der höheren 
Altersklassen bedingten Vermehrung der Sterbefälle aus. Der 
Geburtenüberschuß des Deutschen Reiches war infolgedessen 
nach seiner vorausgegangenen beträchtlichen V ergrößerunj!; im 
3. Vierteljahr 1935 erstmalig wieder etwas kleiner als in der gleichen 
Zeit des Vorjahrs. Er stellte sich auf 136 847 oder 8,2 auf 1000 
gegenüber 140 966 oder 8,5 auf 1 000 im 3. Vierteljahr 1934. Für 
das ganze Jahr 1935 wird sich jedoch dank der noch stärkeren 
Geburtenzunahme im ersten Halbjahr bei insgesamt 1 265 000 
Lebendgeborenen und rd. 790 000 Sterbefällen voraussichtlich 
ein noch etwas höherer Geburtenüberschuß von etwa 480 000 oder 
7,2 auf 1000 ergeben als im Jahre 1934 (472 074 oder 7,1 auf 1000). 

Bevölkerungsbewegung in europäischen Ländern 
In der Entwicklung der Heiratshäufigkeit machte sich 

seit Beginn des Jahres 1935 wieder ein gewisser Umschwung be-
merkbar. Die Zunahme der Eheschließungen, die in den Jahren 
1933 und 1934 infolge der Besserung der Weltwirtschaftslage in 
einem großen Teil Europas festzustellen war, hat sich im Jahre 
1935 nach den bisher vorliegenden Ergebnissen nur noch in einigen 
Ländern fortgesetzt, während sie in einer Reihe anderer Staaten 
bereits wieder durch einen erneuten Rückgang abgelöst worden ist. 

In Großbritannien wurden auch im 1. Halbjahr 1935 noch 
6 600 oder 4 v H Ehen mehr geschlossen als im gleichen Zeitraum 
des Vorjahrs. Ebenso war die Zahl der Eheschließungen in Polen 
abermals um 3 800 oder 2,8 vH, in Portugal um 1 700 oder 7,8 vH 
und auch in Italien noch um 0,4 vH größer als im 1. Halbjahr 
1934. Dagegen wurden in der Schweiz 6,4 vH, in Ungarn 5,1 vH 
und in den Niederlanden 1,5 v H Eheschließungen weniger gezählt 
als im 1. Halbjahr 1934. Die Entwicklung in den vier skandi-
navischen Ländern, die 1933 und 1934 ebenfalls einen erheblichen 
Anstieg der Heiratshäufigkeit aufwiesen, läßt sich zur Zeit noch 
nicht beurteilen. Lediglich von Norwegen liegt das Ergebnis 
für das 1. Vierteljahr 1935 vor; es zeigt gleichfalls gegenüber dem 
1. Vierteljahr 1934 eine nicht unbeträchtliche Abnahme der Ehe-
schließungszahl um 7,9 vH. Schließlich wird auch aus den Ländern, 
die schon während der sonst verhältnismäßig günstigen Jahre 1933 
und 1934 einen ständigen Rückgang der Heiratshäufigkeit auf-
wiesen, für das 1. Halbjahr 1934 eine weitere beträchtliche Ab-
nahme der Eheschließungen gemeldet. So wurden in der Tschecho-
slowakei abermals rd. 4 000 oder 7 ,4 v H und in Frankreich 7 300 

oder 5,0 vH Eheschließungen weniger gezählt als im 1. Halb-
jahr 1934. 

Anders als diese rückläufige Bewegung der Heiratshäufigkeit 
in dem größten Teil des außerdeutschen Europas ist die Wieder-
abnahme der Eheschließungen im Deutschen Reich zu bewerten. 
Nachdem im Deutschen Reich die während der Krisenjahre unter-
bliebenen Eheschließungen am Ende des Jahres 1934 zum größten 
Teil nachgeholt waren, war damit zu rechnen, daß die Zahl der 
Eheschließungen sich nicht mehr länger auf der außergewöhn-
lichen Höhe von 1934 halten konnte. Der Rückgang der Ehe-
schließungszahl im Deutschen Reich im 1. Halbjahr 1935 um 
17 500 oder 5,2 vH, der überdies noch verhältnismäßig geringer 
war als der auf anderen Ursachen beruhende Rückgang in 
Ländern wie der Tschechoslowakei, Frankreich und der Schweiz, 
bedeutet zunächst nur eine allmähliche Wiederangleichung an 
normale Heiratsverhältnisse. Dabei war die Zahl der Ehe-
schließungen im Deutschen Reich im 1. Halbjahr 1935 noch um 
34,7 vH höher als im 1. Halbjahr 1932, und diese Ziffer wurde 
nicht einmal von den Ländern erreicht, die auch im 1. Halbjahr 
1935 noch eine Zunahme der Heiratshäufigkeit zu verzeichnen 
hatten. So wurden in Großbritannien nur 13,8 vH, im Irischen 
Freistaat 7,9 vH und in Portugal 10,5 vH Ehen mehr geschlossen 
als im entsprechenden Zeitraum von 1932. Höher als im 1. Halb-
jahr 1932 war die Zahl der Eheschließungen außerdem noch in 
den Niederlanden (8,4 vH), in Ungarn (2,3 vH), in Polen und in 
Italien. In der Schweiz wurde d~egen der vorausgegangene An-
stieg der Heiratshäufigkeit durch die erneute Abnahme im 1. Halb-
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jahr 1935 bereits mehr als ausgeglichen, so daß die Zahl der Ehe-
schließungen hier bereits um l>,9 vH unter der Zahl vom 1. Halb-
jahr 1932 lag. In Frankreich und in der Tschechoslowakei ist die 
Zahl der Eheschließungen bei ständigem Rückgang der Heirats-
häufigkeit sogar bis um 10,0 und 14,5 vH unter den Stand vom 
1. Halbjahr 1932 gesunken. 

In der Entwicklung der Geburtenhäufigkeit setzte sich im 
Jahre 1935 der Geburtenrückgang nach seiner vorjährigen Unter-
brechung wieder in mehr oder weniger starkem Maße durch. Am 
stärksten wurden von dem Geburtenrückgang wieder die Tschecho-
slowakei, in der im 1. Halbjahr 1935 8159 oder 5,5 vH Kinder 
weniger geboren wurden als im 1. Halbjahr 1934, Frankreich 
(17 907 oder 5,1 vH), Litauen (4,9 vH) und Italien (13 613 oder 
2,6 vH) betroffen. In Großbritannien und Ungarn wurden im 
1. Halbjahr 1935 1,2 bis 1,3 vH Lebendgeborene weniger gezählt 
als in der gleichen Zeit des Vorjahrs. Für das 1. Vierteljahr 1935 
melden auch Spanien, Bulgarien und Norwegen eine nicht unbe-
deutende Abnahme ihrer Geburtenzahlen. In Polen, im Irischen 
Freistaat und in den Niederlanden machte der Rückgang indessen 
weniger als 1 vH der vorjährigen Lebendgeborenenzahlen aus. 
Eine Zunahme ihrer Geburtenzahlen wiesen nach den bisher vor-
liegenden Ergebnissen außer dem Deutschen Reich lediglich Por-
tugal, die Schweiz und Rumänien (1. Vierteljahr) auf. In Por-
tugal war die Zahl der Lebendgeborenen im 1. Halbjahr 1935 um 
4 064 oder 3,9 vH, in der Schweiz um 1,9 vH und in Rumänien 
im 1. Vierteljahr 1935 um 3 041 oder 2,1 vH größer als in der 
gleichen Zeit des Vorjahrs. Die an sich nicht geringen Geburten-
zunahmen dieser drei Länder bleiben jedoch weit zurück hinter 
dem starken Anstieg der Geburtenzahl im Deutschen Reich. Hier 
wurden in Fortsetzung der durch die bevölkerungspolitischen 
Maßnahmen ausgelösten vorjährigen Steigerung der Fort-
pflanzungshäufigkeit im 1. Halbjahr 1935 nochmals 78 306 oder 
13,4 vH lebendgeborene Kinder mehr gezählt als im 1. Halbjahr 
1934. Dieser Anfangserfolg der Bevölkerungspolitik des Dritten 
Reiches, durch den allerdings immer noch nicht die Bestands-
erhaltung des deutschen Volkes voll gesichert ist, tritt besonders 
deutlich bei einem Vergleich der Geburtenentwicklung in den 
europäischen Ländern seit dem Jahre 1932 in Erscheinung. 

In fast allen Ländern Europas ist die Geburtenzahl nach 
dem Jahre 1932 weiter beträchtlich gesunken. Auch in den 
Ländern, in denen der Geburtenrückgang im Jahre 1934 eine kurze 
Unterbrechung erfahren hat, lagen die Zahlen der Lebendge-
borenen dauernd unter dem Stand von 1932. Auch diesen 
Ländern brachte das Jahr 1935 eine erneute Verminderung ihrer 
Geburtenzahlen. Führend in der Bewegung des Geburtenrück-
ganges waren in den letzten Jahren die Tschech.oslowakei, Frank-
reich, Belgien, Litauen, Estland, Ungarn und Österreich. Ferner 
macht sich neuerdings eine stärkere Abnahme der 
Geburtenzahl in den ost- und südslawischen Län-
dern, wie Polen, Bulgarien und Rumänien, be-
merkbar, seit 1934 erstmals auch in Spanien, 
während Portugal sich nach wie vor einer ver-
hältnismäßig beständigen Geburtenzahl erfreut. 
Im scharfen Gegensatz zu der vorherrschenden 
Geburtenentwicklung steht die starke Zunahme, 
die die Zahl der Lebendgeborenen im Deutschen 
Reich seit 1934 erfahren hat. Im 1. Halbjahr1935 
lag die Geburtenzahl im Deutschen Reich um 
rd. 164 000 oder 33,4 vH über der Zahl der 
Lebendgeborenen im Vergleichszeitraum von 1932. 

Besonders bemerkenswert ist ferner, daß die 
auf 1 000 Einwohner berechnete Geburtenziffer 
des Deutschen Reichs im 1. Halbjahr 1935 mit 
19,8 zum erstenmal, und zwar um 1,0 auf 1 000 
höher war als die Geburtenziffer der Tschecho-
slowakei und nur noch wenig hinter den Geburten-
ziffern der Niederlande (20,9) und Ungarns (21.5) 
zurückblieb. 

Die Sterblichkeit war im 1. Halbjahr 1935 
in fast ganz Europa beträchtlich höher als im 
1. Halbjahr 1934. Da während des letzten Jahr-
zehnts in jedem Jahr mit ungerader Jahreszahl 
eine epidemische Anhäufung von Grippeerkrankun-
gen zu beobachten war, die regelmäßig mit einN 
beträchtlichen Erhöhung der Gesamtsterbeziffer 
verbunden war, so dürfte auch die Zunahme der 
Sterblichkeit im Jahre 1935 in erster Linie auf 
die Grippeepidemie dieses Jahres zurückzuführen 
sein. Für das Deutsche Reich wird dies jeden-
falls durch dir nlfliinfigr Auszahlung <!t'r TodPs-
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ursachen1 ) bestätigt. Wahrend aber die früheren Grippeepide-
mien meist auf das 1. Vierteljahr beschränkt blieben und auf 
sie im 2. Vierteljahr regelmäßig eine besonders niedrige Sterbe-
ziffer folgte, war im Jahr 1935 auch noch das 2. Vierteljahr hin-
durch eine erhöhte Sterblichkeit zu beobachten. Im Deutschen 
Reich wurden im 1. Halbjahr 1935 durchschnittlich 1,4 Sterbe-
fälle je 1 000 Einwohner mehr gezählt als im 1. Halbjahr 1934. 
Eine ungefähr ebenso große Steigerung der Sterbeziffer wird aus 
der Schweiz (um 1,6 auf 1 000), aus Ungarn (1,4), Polen (1,3), 

Bevölkerungs-
be'l\egung 

In europäischen 
Ländern 

Ehe-
sehlie· 
ßun· 
gen 

1 
Le· 1 Ge-bend- storbeue 

gebo· ohne Tot. 
rene 

I 
geborene 

in 1 000 

Deutsches {1.Hj.1934 338,1 1584,7 378,4 
Reich 1. • 1935 320,5 663,0 430,9 

Frankreich {1.Hj.1934 145,1 1349,2 346,3 
1. • 1935 137,8 331,3 364,2 

Großbrit. u.{1.Hj.1934 163,3 365,3 308,9 
Nordirld. 1. • 1935 169,9 360,3 300,2 

Irischer {1.lIJ.1934 6,8 29,5 21 ,7 
Freistaat 1. • 1935 6,9 29,3 22,3 

Italien {l.HJ.1934 135,0 521,0 293,8 
.. ' 1. • 1935 135,5 507,4 311,6 

Litaue {1.Hj.1934 10,9 31,9 17,2 
n · · 1. • 1935 10,8 30,4 19,6 

Nieder {1.HJ.1934 31,5 87,6 38,0 
lande 1. • 1935 31 ,0 87,2 40,1 

p 1 {1.Hj.1934 135,l 444,7 236,5 0 en · · · · 1. , 1935 138,9 443,7 261,8 
Portugal {1.Hj.1934 21,8 104,2 55,5 

' · 1. • 1935 23,5 108,3 60,8 
Schweiz {1.llj.1934 16,2 34,5 24,5 1 

' 1. , 1935 15,l 35,2 27,8 1 
Tschecho· {1.Jl.i 1934

1 

54,0 148,l 104,2 J 

slowakei 1. • 1935 50,l 139,9 112,0 
l'ngarn {1 HJ.1934 37,1 96,6 63,7 j 

· · l. » 1935, 35,2 95,5 1 70,5 

Ge-
bur-
ten-

ilber-
schuß 

206,3 
232,1 

2,8 
-32,9 

56,4 
60,2 
7,9 
7,0 

227,2 
195,8 
14,8 
10,8 
49,6 
47,1 

208,l 
181,9 
43,7 
47,5 
10,1 
7,4 

43,8 
27,9 
32,9 
25,0 

1 Ge-Ehe- 1 Le· Ster· 
schlie-1 bend· bur-
ßun· gebo- be- ten· 
gen rene falle ilber· 

schuß 
auf 1 000 J>.inw. und ein 

volles Jahr berechnet 

10,2 17,6 11,4 6,2 
10,0 19,8 12,9 6,9 
6,9 16,7 16,5 0,1 
6,6 15,8 17,4 - 1,6 
7,0 15,7 13,2 2,4 
7,3 15,4 12,8 2,6 
4,5 19,6 14,4 5,2 
4,5 19,3 14,7 4,6 
6,4 24,6 13,8 10,7 
6,3 23,8 14,6 9,2 
8,9 25,9 13,9 12,0 
8,7 24,5 15,8 8,7 
7,6 21,3 9,2 12,1 
7,4 20,9 9,6 11,3 
8,3 27,l 14,4 12,7 
8,4 26,7 15,7 11,0 
6,1 29,2 15,6 13,6 
6,5 30,0 16,8 13,2 
7,8 16,6 11,8 4,8 
7,3 17,0 :!:~ 1 

3,6 
7,3 19,9 5,9 
6,7 18,8 15,0 3,8 
8,4 22,0 14,5 7,5 
7,9, 21,5 15,9, 5,6 

Nachtrag ftir das 1. Vierteljahr 1935 

B 1 . {1 Vj. 1B34 20,5 1 47,9 'i 23,8 ' 24,1 13,71 32,l ' 15,9 16,2 
u ganen. l. , 1935 18,4' 45,2 29,1 \ 16,1 12,3 30,1 19,4 10,7 

N {
1.Vj.1934 3,2 10,2 7,5 2,7 4,51 14,3 10,5 3,8 

orwe~en J., 1935 2,9 10,01 8,4 i 1,6 4,1 14,0 11,7 2,3 
H , ni n {1.Vj.1934 57,6 145,7 87,l , 58,6 12,5

1

1 31,4 18,8 12,6 
uma e J. » 1935 55,7 148,71134,41 14,3 11,9 31,7 28,7 3,0 

S· . {1.Vj.1934 32,2 182,0 111,3 ! 70,7 5,3 35,31 18,4 16,9 
_1_,a_m_e_n_.~1_._•_19_3_5'--3_3'--,7__c_1_73-'-,6---'-l-1_3c...,3_,1_6_0c._,4_.____5_c_,5---'--2-8'--,2-'---18~ 

1 ) Vgl. ,W, u. St.« 1935, Nr.16, S 617, 

Entwicklung der Geburtenzahl fn Europa 
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Litauen (1,9), aus der Tschechoslowakei (1,0) und aus Portugal 
(1,2) gemeldet. Am stärksten wurde von der Grippeepidemie im 
Jahre 1935 offenbar der Südosten Europas betroffen. Denn in 
Bulgarien war die Zahl der Sterbefälle im 1. Vierteljahr 1935 um 
3,5 auf 1 000 und in Rumänien sogar um 9,9 auf 1 000 größer als 
im 1. Vierteljahr 1934. Nach dem Westen Europas zu werden 
die Einwirkungen der Grippeepidemie von 1935 zusehends 
schwächer. So betrug die Erhöhung der Sterblichkeit im 1. Halb-
jahr 1935 in Frankreich 0,9 auf 1 000, in Italien 0,8 und in den 
Niederlanden nur 0,4 auf 1 000, während Großbritannien von der 
Seuche so gut wie ganz verschont blieb. Hier wurden im 1. Halb-
jahr 1935 vielmehr 0,4 Sterbefälle je 1 000 Einwohner weniger 
gezählt als im 1. Halbjahr 1934. 

Im Deutschen Reich hat zu der Erhöhung der Sterblichkeit 
auch noch ein anderer Grund beigetragen, der in den anderen 
Staaten nicht mitgewirkt haben kann, nämlich die starke Ge-
burtenzunahme. Im 1. Halbjahr 1935 wurden im Deutschen 
Reich rd. 78 000 Kinder mehr lebend geboren als im 1. Halbjahr 
1934 und rd. 165 000 mehr als im 1. Halbjahr 1933; dem ent-
spricht, da die Säuglingssterbeziffer mit 74 auf 1 000 Lebend-

geborene rund sechsmal so groß ist wie die Durchschnittssterblich-
keit, eine Erhöhung der allgemeinen Sterbeziffer um 0,2 auf 1 000 
Einwohner gegenüber dem 1. Halbjahr 1934 und um 0,4 auf 1 000 
gegenüber dem 1. Halbjahr 1933. Diese Beträge müssen bei einem 
Vergleich mit der Erhöhung der Sterblichkeit in den übrigen 
Ländern von der Zunahme der Sterbeziffer für das Deutsche Reich 
abgesetzt werden. 

Die Erhöhung der Sterblichkeit hatte, zumal fast überall die 
Zahl der Lebendgeburten weiter zurückgegangen ist, in den meisten 
europäischen Ländern eine erhebliche Verminderung des Ge-
burtenüberschusses zur Folge. Eine Steigerung der natürlichen 
Bevölkerungsvermehrung gegenüber dem 1. Halbjahr 1934 ver-
zeichnen nur Großbritannien und das Deutsche Reich. Die Ge-
burtenüberschußziffer des Deutschen Reiches stieg im 1. Halb-
jahr 1935 trotz der erhöhten Sterblichkeit auf 6,9 je 1 000 
Einwohner gegenüber 6,2 je 1 000 im 1. Halbjahr 1934 an. 
Das ist eine Ziffer, die von sämtlichen übrigen west-, nord-
und mitteleuropäischen Ländern mit Ausnahme der Nieder-
lande und der südromanischen Länder nicht mehr erreicht 
worden ist. 

VERSCHIEDENES 
Grundbesitzwechsel in Groß- und Mittelstädten im 1. Halbjahr 1935 

Die im Jahre 1934 beobachtete Zunahme des Grundbesitz-
wechsels in 511) Groß- und Mittelstädten hat auch in der Berichts-
zeit angehalten. In den berichtenden Gemeinden wurden ins-
gesamt 24150 Grundstücke umgesetzt, das sind 12 vH mehr als 
in der gleichen Zeit des Vorjahrs (21 479). Die freiwilligen 
Verkäufe, die wie bisher bei weitem überwiegen, haben um 
14 vH zugenommen, die Veräußerungen durch Zwangs-
versteigerung verringerten sich um 1 vH. 

- ----------------~---~----- -

1 Veräußerungen 
insgesamt 

Darunter an 
----Grundbesitz-

wechsel im Inland wohnen<ll· nichtphysfache 
physi~che Personen Personen 

in 49 Groß-
und Mittelstädten ' An- F!Jchen ~Jrlu, 

: zahl ' 1 000 qm ~~i' An- flJrhen ' Erlbs An- FlJclien Erlos 
zahl , t noo qm ~~- zahl t 000 qm ~i~~-

A. Stadtisch bebaute GrundstucJ..e 
Freh\illige Veräußerungen 

2. • 1934 7 259, 8 658 230,9 6 446 4 461' 180,3 
1. Halbjahr 19341' 5 856 5 9961187,415 28113 863 1 141,91 

1. , 1935 , 6 960 1 7 667 224,8 6 250 4 947, 167.3 

535!1 2 0971 43,7 
755 4 159 48,0 
669, 2 685, 54,7 

z,,,angsversteigerungen 
1. Halbjahr 1934 1 1 164 1 401 1 42,0 1 6871' 6601 
2. 1934 I 1 206 1 449 42,3 722 743 
1. 1935 , 1 112' 1 339' 42 ,3 726! 793r 

20,21 464 23,6 473 
19,2 438 

7331 21,3 
6981 17,9 
589 22,7 

B. Unbebaute Grundstücke 
Freiwillige Veraußerungen 

1. Halhjalir 193419 313'
1

13 3321 37,618 069! 8 5111 
2. • 1934 10755 16 871 51,7 9 363110 798 
l , 1935 10525' 23 571, 62,9 8 813112236 

Zwangsverstrigerungen 
1. HalbJahr Hl34 j' 1 % 1 0231 1,41 1271 720, 
2. • 1934 220, 575 1,7 150 272 
1. • _!_9~/\__:____2031 1 341 _ 2,5 131 -- 509 _ 

26,211 2171' 4 748111,1 36,5 1 369 6 043 15,0 
40,0 1 694 11319, 22,7 

0,7, 641 3031 0,6 0,8 65, 291 0,8 
_l~,4~_70_ 824 1,0 

In 492) Groß- und Mittelstädten wurden 6 960 städtisch 
bebaute Grundstücke freiwillig veräußert, 19vH mehr 
als im 1., jedoch 4 vH weniger als im 2. Halbjahr 1934. Die 
abgegebenen Flächen umfaßten 7,7 Mill. qm und übertrafen 
damit das Ergebnis der Vergleichszeit des Vorjahrs um 1,7 Mill.qm 
( = rd. 28 vH), während sie allerdings um 1,0 Mill. qm ( = rd. 
11 vH) kleiner waren als im 2. Halbjahr 1934. Der Gesamterlös 
aus diesen freiwilligen Verkäufen stellte sich auf 224,8 Mill. JUt. 
und zwar um 20 vH größer als in der Vergleichszeit 1934. Auf 
den Quadratmeter umgPrcclmrt ergab sich eine grringe Yer-
billigung. 

Die Zahl von 1172 Zwangsversteigerungen stadtisch 
bebauter Grundstücke blieb im Vergleich zum 1. Halbjahr 

1 ) Aachen, Allenstein, Altona, Berli11, Bochum, Bonn, Braun~chv,reigj 
Bremen, Breslau, Chemnitz, Dortmund, Dresden, Dlisseldorf, Duisburg, Erfurt, 
Essen, Frankfurt a. M., Freiburg i. Br., Gelsenkirehen, Gorlitz, Hagen i. West!., 
Halle a. S., Hamburg, Hannover, Hildesheim, Kassel, Kiel, Kbln, Königsberg i. Pr., 
Krefeld-Uerdingen, Leipzig, Ludwigshafen, Lübeck, Magdeburg, Mainz, Mann-
heim, Mlllheim a. Ruhr, München, Nürnberg, Offenbach, Oldenburg, Pforzheim, 
Plauen, Quedlinburg, Recklinghausen, Stettin, Stuttgart, Trier, Wanrlshel,, 
Wiesbaden, Wuppertal. - ') Wie Anm.') ohne Berlin um! Etfurt. 

1934 fast unverändert, lag aber um 2,8 vH niedriger als im 2. Halb-
jahr 1934. Die versteigerte Fläche von 1,4 Mill. qm und der 
erzielte Preis von 42,3 Mill . .7U{ waren ebenso groß wie im 
1. Halbjahr 1934; gegenüber der zweiten Jahreshälfte nahm nur 
die Fläche unbedeutend ab. 

Freiwillige Veräußerungen unbebauter Grundstücke 
erfolgten in 10 525 Fällen gegenüber 9 313 Fällen im 1. Halb-
jahr 1934. Beträchtliche Veränderungen ergaben sich nach der 
Große der umgesetzten Flächen (23,6 Mill. qm gegenüber 13,3 
Mill. qm im 1. und 16,9 Mill. qm im 2. Ha]J:>jahr 1934). Die 
Abgabe größerer Flächen dürfte mit dem zunehmenden Eigen-
heimbau, vor allem aber mit der weiteren Förderung der Klein-
siedlung in Verbindung stehen. Der Erlös betrug insgesamt 
62 ,9 Mill . .fl.f{; der Durchschnittspreis je qm hat sich von 3,10 .fl.Jt 
im vorangegangenen Halbjahr auf 2, 70 .JU{ in der Berichtszeit 
gesenkt (1. Halbjahr 1934 2,80 .1/Jt). 

Die Zahl der Zwangsversteigerungen unbebauter 
Grundstücke (203) war zwar etwas größer als im 1. Halbjahr 
1934 (191), erreichte aber nicht die im 2. Halbjahr festgestellte 
Höhe (220). Für die auf diesem Wege abgegebenen Flächen von 
zusammen 1,3 Mill. qm wurden 2,5 Mill . .fl.f{ gezahlt, durch-
schnittlich 1,90 .1/Jl je qm, also mehr als in der Vergleichszeit 
des Vorjahrs (1,30 .fl.!t), aber beträchtlich weniger als in der 
2. Hälfte des Jahres 1934 (2,90 .flvf(). 

physische nichtphysische Aus!ander 
Personen PerRonen Erwerber 

der Grundstücke 
je 100 qm Fläche 

'\ stadt. 1 un- stadt-.-, --un---,-s-tä-d-t.~1--~---n- -
, bebaute bebaute behaute \ bebaute bebaute bebaute ----,---~--

1. HalhJahr 1934. . . , 
2. 1934 .... , 
l. 1935.. ' 

1. Halbjahr rn34 . . ! 
2. 1934 .... 1 

1. 1935 .. 

Grundstucke Grundstücke 

GesamtYerttußerungen 

61 64 1 38 52 64 48 
63 51 36 

Zwangsversteigerungen 

47 1 70 1 52 
51 1 47 48 
57 38 43 

35 
36 
49 1 

ir 1 

Grundstücke 

2 
1 

Cnter den Yerkäufern und Erwerbern von Grundstücken 
standen wie in den früheren Jahren die im Inland wohnenden 
physischen Personm an erster Stelle; indessen waren die nicht-
physischen Personen - häufig wohl als Träger von Siedlungs-
vorhaben - im Laufe der Berichtszeit stärker als bisher am 
Kaufe nichtbebauter Flächen beteiligt. Im ganzen wurden von 
ihnen 12,1 Mill. qm unbebautes Gelände aufgenommen, das sind 
91,7 vH mehr als im zweiten und sogar 140,4 vH mehr als im 
ersten Halbjahr 1934. Beachtenswert ist bei dieser Entwicklung, 
daß die Preise im Durchschnitt sowohl für die aus freiwilligen 
Verkäufen als auch aus Zwangsversteigerungen erworbenen 
Flächen nicht gestiegen, sondern gesunken sind. 

In den Besitz von Ausländern gelangten insgesamt 1 vH der 
wräußerten, und zwar der städtischen bebauten Flächen. 
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Die öffentliche Fürsorge 

1

19331 1934 1 1935 im 3. Vierteljahr 1935 
Personenkreis der offenen Fürsorge. Nach den vierteljähr-

lichen Berichten der Bezirksfürsorgeverbände betrug die Zahl 
der laufend bar in offener Fürsorge unterstützten Parteien Ende 
September 1935 rd. 2 458 900 (37,2 auf 1 000 Einwohner) gegen-
über rd. 2 604 400 Ende Juni 1935 (39,4) und rd. 2 831 400 
Ende September 1934 (43,4). 

Laufend bar unteretützte Laufende Barunterstützungen 
Parteien Mill • .?l.lt 

UntentllWe 30. Sept. 1935 ü- 1935 1934 ü-
Parteien 81. nabme Dahme 

und laufende März 30. ,. geien 
au! 1933 1135ge- l3JJJJM/ Barlelltangen in IGOO in gen3t. Juli/ IJan./ Okt./1 Juli/ lln 

1000 lln• 1000 3.1933 Sept. März Dez. Sept. 1133 
woboer ,e ,e 

Ostpreußen •••.. 68,0 29,2 113,0 39,8 4,2 5,1 4,9 4,7 52,8 
Berlin .......... 2n,9 65,5 583,0 52,3 30,4 37,3 38,7 41,6 53,0 
Brandenburg ... 68,1 25,0 146,6 53,5 4,6 6,4 5,5 5,9 63,2 
Pommern ••••..• 54,9 28,6 96,7 43,2 4,1 4,7 4,3 4,3 53,4 
Grzm. Pos.-Wpr. 9,2 Zl,2 15,1 39,1 0,5 0,6 0,6 0,7 52,9 
Niederecbleeien •• 150,0 46,8 261,8 42,7 12,3 14,0 14,2 14,8 49,9 
Obereohlesien •••• 55,5 37,4 96,0 42,2 4,3 5,4 4,8 5,3 38,9 
Sachsen ........ 105,2 30,9 238,8 55,9 8,3 11,0 10,9 11,8 65,6 
Schleew.-Holetein 66,9 42,1 131,6 49,2 6,1 7,5 7,7 8,1 56,9 
Hannover • , ..•• 89,2 26,5 189,1 52,8 7,9 9,5 9,4 10,0 60,0 
Westfalen ...... 209,0 41,5 419,0 50,1 23,9 30,0 29,7 32,7 .52,3 
Heeeen-Naeeau .. 92,6 35,8 168,0 44,9 9,7 10,9 11,2 11,7 48,8 
Rheinprovinz .••. 324,2 42,5 608,0 46,7 38,6 45,8 48,1 48,3 47,3 
Hohenzollerisohe 

Lande ........ 0,9 12,2 1,1 18,2 0,05 0,04 0,04 0,04 17,4 ---
Preußen 1 571,6139,413067,7148,8 154,81188,31189,91199,9152,7 

Bayern r. d. Rh •• 162,6 24,3 299,1 45,6 11,8 14,4 14,4 14,4 54,9 
Bayern 1. d. Rh .. 31,0 31,4 57,2 45,8 2,4 2,8 2,8 2,9 43,2 

Bayern 193,6 25,2 356,3 45,7 14,2 17,1 17,2 17,3 .53,3 

Sachsen ........ 280,1 53,9 494,2 43,3 27,7 32,7 32,2 32,9 48,0 
W Urttemberg .... 48,5 18,0 94,7 48,8 4,4 6,8 6,8 6,8 .56,1 
Baden .......... 79,5 33,0 120,0 33,8 6,6 7,5 7,4 7,8 38,3 
Thüringen ..•... 36,3 21,9 89,9 59,6 2,9 3,6 3,4 3,8 63,2 
Hessen ......... 49,7 34,8 87,7 43,3 4,7 5,3 5,7 6,0 .55,8 
Hamburg ......• 104,4 85,6 164,5 36,5 15,1 18,0 18,3 18,2 32,4 
Mecklenburg .... 19,5 24,3 36,1 46,0 1,3 1,4 1,4 1,4 58,6 
Oldenburg •..... 10,4 18,2 24,7 57,9 0,8 0,9 0,9 1,0 66,7 
Braunschweig ... 15,0 29,2 40,9 63,3 1,2 1,6 1,5 1,5 71,4 
Bremen •.••.•••• 15,9 42,9 39,1 59,3 2,0 2,5 2,7 2,9 59,3 
Anhalt ......... 9,4 25,9 29,8 68,5 0,7 1,1 1,0 1,2 79,3 
Lippe ••.•...... 3,1 17,8 8,4 63,1 0,2 0,3 0,3 0,3 76,6 
Lübeck ........ 5,6 41,3 14,9 62,4 0,6 0,9 0,9 0,9 65,2 
Schaumb.·Lippe. 1,2 24,3 2,4 50,0 0,08 0,08 0,09 0,1 62,5 
Saarland ..•••••. 15,0 18,6 - 1,1 - - - -

Deutechee Reich 1)2 458,91 37,214671,31 47,4 ') 238,3l287,9l290,ol301,9i al, 9 
1) Einach!. Saarland und einschl. Familienpflege, aber ohne Landesfürsorge· 

verband Württemberg. 

Die Zahl der unterstützten Hilfsbedürftigen hat demnach 
seit Ende Juni 1935 weiter um 145 500 (5,6 vH) abgenommen, 
und zwar hauptsächlich wegen des anhaltenden Rückganges 
der Zahl der unterstützten Arbeitslosen (Abnahme um 134 000); 
die Zahl der sonstigen Hilfsbedürftigen sank um 5 460 und die 
der Empfänger der gehobenen Fürsorge um 6 100. Im übrigen 
wird wegen des unterstützten Personenkreises auf die Angaben 
in Heft 2 von » Wirtschaft und Statistik«, S. 82 ff., verwiesen. 

Die Kosten der offenen Fürsorge. Für die offene Fürsorge 
hatten die Bezirksfürsorgeverbände im 3. Vierteljahr 1935 im 
ganzen 272,5 Mill. $.Jt aufzubringen (4,1 $.Jt im Durchschnitt 
auf den Kopf der Bevölkerung) gegenüber 294 Mill . .7l.Jt ( 4,5 .7lJ{) 
im 2. Vierteljahr 1935, also 21,5 Mill . .:ll.Jt (7,3 vH) weniger. 
In diesem Betrag sind die Aufwendungen für die Restfinan-
zierung zur Durchführung von Notstandsarbeiten gemäß § 139 
AVA VG. (5,5 Mill . .7l.Jt im dritten, 7 Mill. $.Jt im zweiten 
Vierteljahr 1935) nicht enthalten. 

Die Ausgaben für die laufenden Barunterstützungen betrugen 
238,3 Mill . .7l.Jt oder fast 19,9 Mill . .7l.Jt (7,7 vH) weniger als 
im 2. Vierteljahr 1935, die einmaligen Barunterstützungen 
5,04 Mill . .7l.Jt (6,8 vH weniger) und die Sachleistungen 29,1 
Mill . .7l.Jt (4,3 vH weniger). 

Arten der Fllnorgelelstangen 
Jan./ Juli/ 1 Okt./ Jan./ 'April/ 1 Juli/ 
März Sept. Dez. März Juni Sept. 

1. Laufende Barleistungen Mill • .U / 493,3 301,9 290,0 287,9 258,2 238,3 
je Partei .?l.A' 1 " .. .. .. . .. . 35,2 35,3 34,1 34,9 33,0 31,4 
je Einwohner .A' • • • • • • • • • • 7,6 4,6 4,4 4,4 3,9 3,6 

2. a) Einmal. Barunterstützungen 
5,4 Mill . .?l.lt .................. 10,1 5,9 6,6 6,7 5,0 

b) Sachleistungen .•••• = 68,9 32,5 37,7 42,8 30,4 29,1 
Insgesamt Mill . .?l.lt 572,31340,31334,31 337,51')294,0l')Z72,5 

je Einwohner .?l.lt ... ......... 8,8 5,2 5,1 5,2 4,5 4,1 

') Im Monatsdurchschnitt. - ') Einschl. Saarland und einschl. Familien-
pflege, aber ohne Landeslüreorgeverband Württemberg. 

Seit dem 1. Vierteljahr 1933, das die höchsten Anforde-
rungen an die öffentliche Fürsorge in der Krisenzeit stellte, 
haben die laufenden Barunterstützungen um 249,4 Mill . .fl.Jt 
(50,6 vH), die einmaligen Barunterstützungen um 5,1 Mill . .7l.Jt 
(50,5 vH), die Sachleistungen um 39,8 Mill . .7l.Jt (57,8 vH) und 
die Gl)samtausgaben der offenen Fürsorge einschließlich der 
Restfinanzierung für Notstandsarbeiten um 294,3 Mill. $.Jt 
(51,4 vH) abgenommen, während die Zahl der laufend unter-
stützten Parteien von Ende März 1933 bis Ende September 
1935 um 47,4 vH gesunken war. Diese stärkere Verminderung 
bei den Ausgaben (um 51,4 vH) gegenüber den Parteien (47,4 vH) 
erklärt sich daraus, daß die Aufwendungen für die von den 
Fürsorgeverbänden (Gemeinden) voll zu unterstützenden Wohl-
fahrtserwerbslosen und sonstigen Arbeitslosen im Durchschnitt 
wesentlich höher sind (u. a. auch wegen der größeren Kinder-
zahl der Arbeitslosen) als für alle übrigen, vielfach nur zusätzlich 
zu ihren Renten oder sonstigen Einnahmen zu unterstützenden 
Gruppen der Hilfsbedürftigen. Die Aufwendungen für die 
Arbeitslosen allein senkten sich seit dem 1. Vierteljahr 1933 
um rd. 260 Mill . .:ll.Jt ohne Restfinanzierung oder um fast 70 vH. 

Lautende Barlelstungen 
Gruppen der 

Hilfsbedürftigen 

Gehobene Fürsorge 
Kriegsbeschadigte usw. ... 
Sozialrentner ............ 
Empfänger von 

Kleinrentnerhille •....... 
Kleinrentnerfttrsorge ..... 

Gleichgestellte •..••• .:.:...:...:... 
Zusammen 

vH der Barleistungen insges. 
Allgemeine Fürsorge 

Wohlfahrteerwerbeloee .•.•• 
Sonstige Arbeitslose 1) ••••• 
Zusätzlich Unteretlltzte: 

Alu· und Kru·Empfanger 
Notetandearbeiter ....... 

Arbeitslose zusammen 
vH der Barleistungen insges. 

Sonstige Hilfsbedürftige 
v H der Barleistungen insges. 

Insgesamt 

1
19331 1934 1 1935 
Jan./ Juli/ 1 Okt./ Jan./ 1 April/ l Juli/ 
März Sept. Dez. Marz Juni Sept. 

Mill . .?l.lt 
2,2 1,7 1,8 1,8 1,7 1,7 

29,0 27,9 28,6 28,5 27,8 27,7 

8,7 - - 6,8 8,1 8,8 
17,7 16,4 12,9 11,2 10,4 10,2 
7,0 7,0 7,1 6,9 6,8 6,8 

55,9 53,0 57,2 56,5 55,4 55,2 
11,3 17,6 19,7 19,6 21,5 23,1 

321,8 140,8 126,7 120,6 94,8 78,9 
') 50,0 43,4 41,8 44,5 38,9 34,9 

} 10,1 7,4 7,8 9,0 7,4 7,0 
4,0 1,1 0,9 1,0 0,9 

381,9 195,6 177,4 175,0 142,1 121,7 
77,4 64,8 61,2 60,8 55,0 51,1 
55,5 53,3 55,4 56,5 60,7 61,4 
11,3 17,6 19,1 19,6 23,5 1 25,8 

493,3 1 301,9 1 290,0 1 287,9 1•)258,2 i') 238,3 
1) Nicht als Wohlfahrtserwerbslose anerkannte Arbeitslose. - ') Einschl. 

Saarland und einschl. Familienpflege, aber ohne Landesfürsorgeverband Würt· 
temberg. - ') Geschätzt; um diesen Betrag ist der Aufwand für sonstige 
liilfsbedurftige gekurzt. 

In den städtischen Fürsorgeverbänden waren Ende Sep-
tember 1935 57 Parteien auf 1 000 Einwohner laufend bar zu 
unterstützen, in den ländlichen 23,1; darunter waren auf 1 000 
Einwohner 25,6 bzw. 5,6 Arbeitslose. Der Gesamtaufwand für 
die Hilfsbedürftigen, der für alle Bezirksfürsorgeverbände im 
Vierteljahrsdurchschnitt 4,1 .:ll.Jt auf den Kopf der Bevölkerung 
(darunter 1,9 .7l.Jt für Arbeitslose) betrug, erreichte in den 
städtischen Fürsorgeverbänden 7,2 (3,6) .7l.Jt, in den ländlichen 
Fürsorgeverbänden dagegen nur 2 (0, 7) .7l.Jt; in den Städten 
mit über 500 000 Einwohnern waren 8,9 (4,7) .7l.Jt erforderlich. 
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