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HERAUSGEGEBEN VOM STATISTISCHEN REICHSAMT, BERLIN W 15, KURFURSTENDAMM 193/94 
1935 2. Juni-Heft Redaktionsschluß: 28. Juni 1935 

Ausgabetag: 2. Juli 1935 

Deutsche Wirtschaftszahlen 

15. Jahrgang Nr. 12 

Gegenstand Einheit 1 ~1~1~1~1~1~1~1~1~ 1934 1935 
Gütererzeugung 

Steinkohlenförderung ..................... 1000 t 10 304 11597 II 312 10 933 II 575 10395 10 946 t) II 019 11 624 
Braunkohlenförderung .................... . 11423 12 601 12 941 11951 12 934 II '207 11232 10 510 II 937 
Kokserzeugung ............•............. . 2005 2 138 2 130 2 202 2261 2075 2246 tl 2 124 2 284 
Haldenbestände Ruhrgebiet*) 1) •••..•...••• . 8966 8 793 8443 8216 8 179 8 136 8 213 8 403 8 025 
Roheisenerzeugung ....................... . 776 842 829 833 880 809 t)J 000 933 1 002 
Rohstahlerzeugung ....................... . 976 1 136 1 086 1 040 1137 1 064 t)l 298 1224 1 315 
Kalierzeugung, Reinkali .. . .. ... . . . . . .. . . . . • 87,0 97,4 102,0 108,3 145,3 135,5 137,7 104,8 

{ Wohnungen, Bauerlaubnisse ••••••.••• } 100 Groß- und 6 054 5 715 5 481 4 519 4 710 3 776 5 057 5 456 8 023 
Bautätigkeit • , Bauvollendungen 2) .••.•• Mittelstädte 10 lZ7 lZ 019 9 464 10 348 7 281 5 452 6 467 6 557 6 298 

Gebäude insges. , ') •••••• 3 599 4 630 3 737 5 145 2 898 2 Z47 2 403 2 245 2 707 
Beschäftigungsgrad 

Arbeitslose insgesamt*) ................... in 1000 2281,8 2 267,7 2 352,7 2 604,7 2973,5 t)2 815,6 2 401,9 2 233,3 2 019,3 
Beschäftigte insgesamt*) (nach Krankenkassenetat.) . . 15 621 15636 15476 14873 14409 14688 15 279 15 930 16 386 { ........ ,,. ... , ...... „ ...... vH 62,l 62,6 62,8 61,8 59,1 59,3 61,3 63,3 64,6 
Beschäftigung geleiat. Arbeiterat. •) • • . 56,6 57,7 59,0 57,0 53,2 53,4 55,5 58,3 60,6 
der Industrie • • Produktionsgüterind. . 58,5 59,3 60,5 58,3 53,9 54,5 58,1 62,0 65,0 

• • V erbrauohsgüterind .• . 54,2 55,6 57,0 55,4 52,2 52,0 52,2 53,6 54,9 
Außenhandel 

Einfuhr (Reiner Warenverkehr)•) .............. Mill.&.,/(, 351,8 349,2 345,7 399,2 404,3 359,2 352,8 359,5 332,6 
davon Rohstoffe und Halbwaren 5) •••••••••.•.•••.•• . . 199,4 185,6 185,5 211,9 233,3 209,0 212,2 2Z0,5 218,5 

Ausfuhr (Reiner Warenverkehr} ••.•••....•.•• . . 350,3 365,9 355,7 353,7 299,5 302,3 365,1 340,3 337,0 
davon Fertigwaren ••.•••••••.••••••.•••••.•..•.••.• . . 277,9 290,3 285,Z Z84,6 234,3 236, 7 292,3 275,4 269,7 

Verkehr 
Einnahmen der Reichsbahn ............... Mill . .ßl.lf, 294,6 302,1 291,7 292,3 253,9 245,0 tl 286,5 279,5 

davon Personen· und Gepäckverkehr ••••.•.•....•••• . . 84,1 72,7 61,6 78,1 62,0 61,0 t) 71,7 82,5 
Güterverkehr •••••••.••••••.••••••.••••••••• . . 190,4 207,6 195,4 174,1 175,9 166,3 t) 190,7 175,2 

Wagengestellung der Reichsbahn ........... 1000 Wagen 3 067 3500 3390 2 868 2741 2577 t}3 047 2870 3,137 
Binnenwasserstraßenverkehr 6) ••••••••.•..•• 1000 t 10593 11564 10 876 10495 8547 7 524 9 684 10272 
Güterverkehr über See mit dem Ausland 7) ••• • 3 111 3184 3348 3495 2 978 2506 3 118 2 724 

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

l 100,4 101,0 101,2 101,0 101,1 100,9 100,7 100,8 100,8 
Agrarstoffe •••••••••.•••.•••••••••••.•.•...••.•••• 99,8 100,9 101,l 100,s 100,3 99,7 99,3 100,0 100,6 
Industrielle Rohstoffe und Halbwaren •.•.••.••..•.•. 92,4 92,l 91,9 92,0 91,8 91, 7 91,3 90,9 90,6 
Industrielle Fertigwaren •••••.••••••.••.•••.••••••.• 1913 = 100 116,5 117,9 118,6 118,8 119,3 119,8 119,7 119,5 119,4 

Produktionsmittel .•.••••••••••.•.••••..••••••••• 114,0 114,0 114,0 114,0 113,8 113,5 113,5 113,5 113,5 
Konsumgüter .•.•..•••.•••••••.••••.••••••••••••• 118,4 120,8 122,1 122,5 123,5 124,5 124,4 124,1 123,9 

Indexziffer der Baukosten ................. 132,l 132,5 132,5 132,8 132,7 132,5 132,5 132,5 132,3 
Indexziffer der Lebenshaltungskosten ....... 1913/14 = 100 121,6 122,0 122,3 122,2 122,4 122,5 122,2 122,3 122,8 

Geld- und Finanzwesen 
z hl { Geldumlaul •) ................. Mill. &Jt, 5 865,4 5 728,2 5 750,0 5 971,9 5 667,5 5 717,7 5 836,3 5 840,5 5 892,2 

a ~n~s- Abrechnungsverkehr (Reichsbank) •• . . 4798 5233 4921 5 086 5085 4466 4 980 4 885 4790 
ver e r Postscheckverkehr (insgesamt) .••• . . 9 742,5 10 780,5 10 225,4 10 743,8 10 5'20,9 9250,6 10 201,0 10317,0 10 301,4 

N te ba k {Gold- und Devisenbestand*) .. . .. 152,3 159,9 156,I 157,1 157,8 158,l 158,4 158,9 159,6 
0 n n en Notenbankkredite*) ......... . . 4 113,7 3953,7 4111,7 4 355,4 3 833,8 3 990,4 3970,l 4 065,5 3 967,4 

Privatdiskont ........................... Ofop.a. 3,75 3,75 3,63 3,50 3,45 3,38 3,38 3,38 3,09 
Aktienindex ............................ 1924/26 = 100 83,1 83,2 80,4 79,8 83,5 86,4 87,8 89,3 91,0 

Inlands- {Aktien (Kurswerte) •••••••.•••••• Mill.&Jt, 4,8 5,0 23,6 38,8 10,7 7,7 5,4 9,0 8,7 
emissionen Festverzinsliche Wertpapiere ••••. . . 45 77 49 66 88 277 120 113 
Veränd. i. U ml. v. Pfandbrief. u. Kommunaloblig. . . - 3,7 - 34,8 - 9,3 - 22,3 - 2,1 - 18,4 + 22,1 - 15,9 
S k { Spareinlagen *) ............•.. . . 12212,9 12 242,4 12 272,6 12 349,6 12 687,7 12 911,1 13 021,6 13 117,6 

par assen . .. . . 15,6 27,0 22,7 - 25,0 150,9 143,8 67,8 41,6 Emzahlungsuberschuß ......... 
Einnahmen des Reichs aus Steuern usw •...• . . 750,3 715,6 647,6 766,5 764,8 611,1 747,8 684,9 663,3 
Gesamte Reichsschuld*) .•..........•• '" .. . . 11671,l 11 686,9 11 687,4 11 700,0 11 850,6 12315,7 12451,7 12 783,0 

Konkurse .......•....................... Zahl 208 267 211 210 259 244 270 t) 238 245 
Vergleichsverfahren ...................... • 67 so 65 59 47 62 63 t) 74 92 

Bevölkerungsbewegung 
Eheschließungen ........... } auf 1000 Einw. 

} 52 Großstädte 
15,9 17,0 12,5 13,9 6,7 8,7 10,9 13,9 12,5 

Geburten (Lebendgeburten} • • • • • und 1 Jahr (ohne 15,1 14,6 15,1 15,1 16,0 16,5 16,2 16,7 16,8 
Sterbefälle ohne Totgeburten • • • Ortsfremde) 9,2 9,7 10,8 11,4 12,9 13,3 12,2 12,l 11,6 
Deutsche Auswanderer über Hamburg u. Bremen ••• Zahl 2532 1558 1154 612 -696 695 907 658 876 

•) Stand am Monatsende. - t) Von diesem Monat ab einschl. Saarland. - '} Steinkohle, Koks und. Briketts (auf Steinkohle umgerecJu,tet). - ') Rohzu-
gang. - •) In vH der Arbeiterplatzkapazität. - •) In vH der Arbeiterstundenkapazität. - 5) Ohne Ausgleich der Lagerabrechnungen. - 6) Em- und Ausladungen 
in den wichtigeren Häfen. - 7) Ankunft und Abgang. _ 
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Die öffentliche Fürsorge im Deutschen Reich 
Ergebnisse der Reichsfürsorgestatistik 1933/34 mit Teilergebnissen für das Rechnungsjahr 1934/35 

A. Personenkreis der öffentlichen Fürsorge 
1. Von den Bezirksfürsorgeverbänden betreute 

Hilfsbedürftige 
Offene Fürsorge. Von den Bezirksfürsorgeverbänden 

wurden Ende März 1934 insgesamt 3 327 900 Parteien 
laufend bar in offener Fürsorge unterstützt gegenüber 
4 671350 Ende März 1933; Ende Dezember 1934 waren 
es nur noch 2 839 360 Parteien. 

Lautend unter-
stützte Parteien 

in 1000 1 

Groß-1 :Mittel·I/ ~tadte 1 L~nd· 11 Ins- 1 auf 131. 3. 
städte stildte '.;:."~t ~~1V. sa~t• ~Ei~. ,!.9;g0 

31. März 1932 ...... 1781,3 279,6 2 384,3 1469,~ 3 854,5 61,8 229,0 
31. • 1933 ...... 2 238,1 332,I 2 910,3 '7ffi,l 4671,3 71,7 277,6 
30. Juni 1933 ....... 2 113,l 312,3 2 758,5 1541,1 4300,1 68,9 255,5 
30. Sept. 1933 ...... 1 955,1 271,4 2 492,5 1278, 3771,6 57,8 224,1 
81. Dez. 1933 ....... 1881,3 280,5 2430,6 1 322, 3 753,9 57,6 223,I 
31. :März 1934 ...... 1 732,6 245,4 2 213,0 1 114, 3327,9 51,0 197,7 
30. Juni 1934 ....... 1 544,11227,3 1 982,1 1 015,5 2 998,l 46,0 178,1 
30. Sept. 1934 ...... 1 456,0 218,l 1 875,5 969,5 2 845,4 43,6 169,0 
31. Dez. 1934 ....... 1 427,5 215, 7 1 846,1 992,8 2 839,4 43,5 168,7 

1) Einschließlich Landesfürsorgeverband Württemberg. 

Seit dem Krisenhöhepunkt (Ende März 1933) nahm in 
der öffentlichen Fürsorge die Zahl der laufend unterstützten 
Parteien bis Ende März 1934 um rd. 1 343 450 oder um 
28,8 vH, bis Ende Dezember 1934 um 1832 000 oder um 
39,2 vH ab. 

Diese bedeutende Entlastung der Fürsorgeverbände mit 
laufenden Barunterstützungen ist auf die außerordentliche 
Abnahme der Zahl der in öffentlicher Fürsorge unter-
stützten Arbeitslosen zurückzuführen, eine der bedeut-
samsten Auswirkungen der Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 
der Reichsregierung seit Mitte 1933. Von den Fürsorge-· 
verbänden mußten Ende März 1933 noch rd. 2 870 500 an-
erkannte Wohlfahrtserwerbslose und sonstige Arbeitslose 
voll und rd. 252 400 Empfänger von Arbeitslosenunter-
stützung und Krisenfürsorge mit zusätzlichen Leistungen 
unterstützt werden, insgesamt also rd. 3 122 900 Arbeits-
lose. Seitdem hat die Zahl der von den Fürsorgeverbänden 
unterstützten Arbeitslosen ständig abgenommen, und zwar 
bis Ende März 1934 auf rd. 1 808 000 und bis Ende De-
zember 1934 auf 1 341 400. Die Zahl der anerkannten 
Wohlfahrtserwerbslosen und der sonstigen Arbeitslosen 
hatte Ende März 1933 noch 61,4 vH aller Hilfsbedürftigen 
ausgemacht, Ende März 1934 aber nur noch 46 und Ende 
Dezember 1934 39,2 vH; die Zahl der zusätzlich unter-
stützten Empfänger von Arbeitslosenunterstützung und 
Krisenunterstützung sowie Notstandsarbeiter ist absolut 
und anteilmäßig bis Ende März 1934 zwar noch gestiegen 
(auf 275 723 oder 8,3 vH aller Hilfsbedürftigen), seitdem 
aber wieder zurückgegangen (Ende Dezember 1934 228 768 
oder 8,1 v H). 

Wohlfahrtserwerbslose Zusätzlich unter-
Von den Bezlrksfllrsorgeverbänden • und sonstige') stutzte Alu- und Kru· 

Empfänger und 
unterstützte Arbeitslose Arbeitslose Notstandsarbeiter 

insgesamt 1 vH') insgesamt 1 vH') 

31. :Marz 1930 ................ 387 598 19,5 66459 3,3 
31. . 1932 ················ 2 139 420 55,5 216199 5,6 
31. • 1933 ················ 2 870 456 61,4 252 399 5,4 
30. Sept.1933 ················ 2 032 762 53,9 234 209 6,2 
31. Dez. 1933 ················ 1985003 52,9 252 908 6,7 
31. März 1934 ················ 1532288 46,0 ') 275 723 8,3 
30. Sept.1934 ················ 1 139 803 40,1 ') 236152 8,3 
31. Dez. 1934 ················ 1 112617 39,2 ') 228768 8,1 

1) Nicht als Wohlfahrtserwerbslose anerkannt. - 1) vH aller Hilfsbedtirftigen. 
- ')-') Darunter: ') 63 648 - ') 43 670 - ') 17 872 zusätzlich unterstützte 
Notstandearbeit.er, 

Die Zahl der Kriegsbeschädigten, Kriegshinterbliebenen 
und Gleichgestellten nahm, wie erwartet, weiter ab. Die Zahl 
der unterstützten Kleinrentner, die ständig zurückgegangen 
war, hat seit Erlaß des Gesetzes über Kleinrentnerhilfe vom 
5. Juli 1934 erstmals wieder sich trhöht. Durch die inI Gesetz 
vorgesehenen Vergünstigungen für die früheren Kapitalrentner 
(der Richtsatz für Empfänger von Kleinrentnerhilfe muß um 
25 vH über dem Richtsatz der allgemeinen Fürsorge liegen) 
und die Milderungen für die Anrechnung von Einkommen auf 
den Fürsorgerichtsatz wurde nämlich eine größere Zahl von 
Hillsbediirftigen neu in Fürsoige genommen (bis Ende De-
zember 1934 schätzungsweise etwa 20 000; die Entwicklung 
war aber noch nicht abgeschlossen, da das Gesetz erst am 
1. September 1034 in lµ-aft trat und die Überprüfung der Fälle 
längere Zeit in Anspruch nimmt). 

Lautend 
unterstützte Parteien 

in 1000 
31. :März 131 D 131 "" . ez. • .....,rz 

-1-9-33-,..I -19_3_4 - 1934 - 1928 

Gehobene Fürsorge 
Kriegsbeschädigte usw ........... 32,6 29,9 27,0 84,4 
Sozialrentner ................... 592,5 595,7 586,5 601,4 
Kleinrentner ................... 199,6 186,9 197,1 268,7 
Gleichgestellte ................. 66,8 67,0 65,6 64,2 

Zusammen 891,5 879,5 876,2 1018,7 
Allgemeine Fürsorge 

Wohlfahrtserwerbslose ........... 2 431,1 1108,1 n4,5 } 147,6 Sonstige Arbeitslose') .......... 439,4 424,2 338,l 
Zusätzl. untersttitzte Alu· und 

Kru-Empfänger .............. 252,4 275,7 ') 228,8 17,0 
Arbeitslose zusammen 3122,9 

1 

1808,0 11341,4 
1 

164,6 
Sonstige Hillsbedürftige .. 657,0 640,4 621,8 500,0 

Hilfsbedürftige insgesamt 4671,3 1 3 327,9 1 2 839,4 l 1 683,3 
1 ) Als sonstige Arbeitslose gelten die auf Grund der Wohlfahrtshilfe· 

verordnung vom 14. Juni 1932 als Wohlfahrtserwerbslose nicht anerkannten 
Arbeitslosen. - 1) Darunter 17 872 zusätzlich unterstützte Notstandsarbeiter. 

Bei den sonstigen Hilfsbedürftigen ist seit Ende März 
1933 (657 000) ein Rückgang wahrzunehmen (Ende März 1934 

UnterstOtzte HMsbedOrftige und laufende Barleistungen 
der Bezirk.sf'Ursorgeverbände 1929/30 bis 1934/35 

laufend 
in offener Fürsor9e 

unterstützte Parteien 
M~lionen 
4,8 

4,5 

4,0 

3,5 

3.0 

2,S 

2,0 

1,S 

1,0 

o.s 

Mrd9.«. 
18 

laufende 
Barleistungen 

Sonst Hilfsbediltftite 
Arllellslose 

111t ZusatmllerstOlz 
Sons)ip.nidtl als WE 
anerk8nnte Arbeitslose 

Kleinrentner usw. 
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31: Dezember 1934 30. September 1932 31. März 1929 
Parteien und 

mllunterstfltzte Par- ins· je Par- ins· je Par· ins· je 

640 400, Ende Dezember 1934 621 800), der noch stärker gewesen 
wäre, wenn nicht ein Teil der Arbeitslosen, die auf Grund der 
Wohlfahrtshilfeverordnung vom 14. Juni 1932 nicht mehr als 
Wohlfahrtserwerbslose gezählt werden (Personen über 60 Jahre 
usw.), in die allgemeine Fürsorge überführt worden wäre. 

Personen in 1 000 
1 Personen 

teien ge· 1 Par-

1 Personen 

teien ge· 1 Par· 

1 Personen 

teien ge- 1 Par-
samt tei samt tei samt tei 

Auf 1000 Einwohner berechnet, war in den städtischen 
Fürsorgeverbänden die Unterstützungshäufigkeit nach wie vor 
erheblich größer als auf dem Lande (mehr als das Zweieinhalb-
fache ), denn in den städtischen Fürsorgeverbänden wurden z. B. 
Ende März 1934 noch 81,4 Parteien auf 1 000 Einwohner unter-
stützt, in den ländlichen Bezirksfürsorgeverbänden nur 29,3. 

Kriegsbeschä· 
digte usw ...... 27,0 56,7 2,10 33,2 73,3 2,20 71,1 138,0 1,94 

Sozialrentner ... 586,5 944,2 1,61 570,7 884,6 1,55 627,3 874,0 1,39 
Empfang.v.Klein· 
reutnerhiUe .... 67,3 87,8 1,30 

}213,4 Sonst. Kleinrent. 129,8 164,5 1,27 340,6 1,25 339,2 409,0 1,21 
Gleichgestellte •. 65,6 82,6 1,26 
W ohliahrtser-

werbslose ...... 774,5 1878,4 2,43 2284,4 5080,3 2,22 209,3 398,0 1,90 
Sonst. Arbeits!. .. 338,1 732,4 2,17 Bllfsbedilrfttge 

auf 1000 Eiuwohner 
31. marz 31. Dez. „ der Ein-

1 

u·· 1 1 in vH ') 1 Zahl 
1934 31. Marz wohner Zusatz!. unterst. 

1933 1934 1934 in v}l ') Aln·u.Fru· 
Empfäng. u.Not-
standsarbeiter •. 228,8 732,8 3,20 252,1 716,9 2,84 36,5 60,0 1,6.5 

1. Städt. BFV. mit .•. Einw. 
über 500 000 ...... „ „ „ . 123,3 97,0 79,6 30,9 16,2 

Sonst.Hilfs· 
bedürftige „ „ 621,8 1156,2 1,86 899,9 1651,9 1,84 497,5 954,0 .1,92 

200 000 bis 500 000. „ „ „ . 103,2 77,0 62,5 13,4 8,9 
100 000 . 200 000„ „ „ „ 100,0 75,6 64,8 7,8 5,3 Hilfsbedürftige 

2839,415835,612,06 4313,718747,612,03 11so,9[ 2S33,ol 1.s9 50000 • 100 000„ „ „ „ 98,6 73,0 62,9 7,4 5,1 
20000 • 60000„. „ „. 84,7 59,8 51,7 6,2 5,3 
10000 • 20000„ „. „. 76,7 55,3 48,2 0,6 0,6 

unter 10 000 ............. 62,5 40,1 36,6 0,2 0,3 
Zusammen 107,0 1 81,4 

1 

67,71 66,5 \ 41,7 
2. Ländliche BFV. „ „ „ „ .• 46,4 29,3 26,1 33,5 58,3 

BFV. insgesamt') 71,7 1 51,0 1 43,5 1 100,0 1 100,0 
1 ) Ohne Landesfürsorgeverband Württemberg. - ') In vH der Gesamtzahl der 

Hilfsbedürftigen. - ') In vH der Reiehsbevblkerung (Zil.hlung vom 16. Juni 1933). 

Während in den städtischen BFV. 41,7 vH der Gesamtbevöl-
kerung des Reichs wohnen, waren von ihnen Ende März 1934 
rd. 66,5 v H aller Hilfsbedürftigen zu betreuen. 

Der Gesamtdurchschnitt für die in einer Partei unterstütz-
ten Personen (2,06) hat sich seit Ende September 1932 (2,03) 
nicht wesentlich geändert. Die Zahl der hilfsbedürftigen Perso-
nen im Deutschen Reich, die Ende März 1933 schätzungsweise 
mit rd. 9,6 Mill. anzusetzen war, hat sich bis Ende Dezember 1934 
auf 5,8 Mill., also um 3,8 Mill., vermindert. 

insgesamt 

Geschlossene Fürsorge und Familienpflege. Neben den Unter-
stützungen in offener Fürsorge kommen Aufwendungen der 
Bezirksfürsorgeverbände für Unterbringung in geschlossener 
Fürsorge (Anstalten usw.) und in fremden Familien in Be-
tracht; die halboffene Fürsorge (Unterbringung zur Tages-
oder Nachtpflege z.B. in Kinderhorten, Krippen, Asylen usw.) 
wird nur mit ihren Kosten bei den Ausgaben (Abschnitt C) 
berücksichtigt, ein Nachweis des betreuten Personenkreises ist 
bisher nicht vorgesehen. 

Auf Kosten der öffentlichen Fürsorge sind im Rechnungsjahr 
1933/34 in Einrichtungen der geschlossenen Fürsorge 1 331 716 
Personen untergebracht worden, in Familienpflege 173 698 Per-
sonen, zusammen also 1 505 414 Personen. Die Zahl der in 
geschlossener Fürsorge untergebrachten Personen hat im Rech-
nungsjahr 1933/34 um 58 448 oder 4,2 vH, die der in fremden 
Familien untergebrachten Personen um 3 679 oder 2,1 vH abge-
nommen, die Gesamtzahl dei in geschlossener Fürsorge oder 

Laufend bar unter- Von den laufend am 31. März 1934 unterstiltzten 
Familienpflege Untergebrachten 
um 62 127 Personen (4,0 vH). 

Von den Bezirks- stützte Parteien am 
fflrsorgeverbinden lm 31. März 1934 Kriegs-

ReebnungsJabr 1933/34 31. März be· Sozial· Klein-
beveule Bllfsbedllrfttge 1933 über- 1 aur schil· rentner rentner 

haupt !:..~ digte 

Ostpreußen . „ „ „ „ „ \ 112 9751 
1 

78995 33,9 606 18992 11438 
Berlin „ „ „ „ . „ „ „ 582 973 440760 103,9 3 247 64938 17 383 
Brandenburg . . . . . . . . . 146 635 87444 32,1 403 25 995 10625 
Pommern „ „ „ . „ . „ 96 697 64207 33,4 471 17 680 8803 
Grenzm. Pos.·Westpr •. 15054 11 762 34,8 33 2 989; 1 275 
Niederschlesien ....... 261 781 190 336 59,4 1 073 37298 14~6 
Oberschlesien •........ 96013 74 159 50,0 278 12 0041 4 7 
Sachsen .„„ „ „ „ „. 238 792 150 965 44,4 1 111 33 9121 10 044 
Schleswig·Holstein .... 131563 88604 55,7 602 17 118 7 097 
Hannover ..... „ ....... 189 144 117 332 34,8 930 24478 1 8 109 
Westfalen ........... „ 419 000 291 607 57,9 l 945 41 588

1 
5 358 

Hessen-Nassau ........ 167967 117 519 45,5 933 19620: 6 535 
Rheinprovinz .•....... 608 029 462 864 60,7 3676 65 0501 11 896 
Hohenzollern ......... 1 089 893 12,2 4 187 352 

Preußen 3067712 2177447 54,5 15312 3:~::11:~: Bayern r. d. Rh„ ...... 299 091 215 084 32,1 3030 
Bayern 1. d. Rh. . ..... 57200 39366 39,9 356 7158 1 749 

Bayern 356 291 254 450 33,1 3 386 57 513 21 193 
SMhsen „. „„„„ „. 494 235 358 851 69,1 2 839 58371 13 745 
W ilrttemberg ......... 94671 65 785 24,4 1969 17863 9 514 
Baden „„.„„„„„ 120 023 104 897 43,5 3 025 16 675 5746 
Thüringen ............ 89 925 50029 30,1 53 9206 3 693 
Hessen .• „ „ .. „. „ „ 87733 61542 43,1 367 13 121 3870 
Hamburg ............ 164 480 137 489 112,8 1 036 14562 2042 
:Mecklenburg .......... 36081 22 144 27,5 166 6 657 3341 
Oldenburg .... „ ...... 24698 11 762 20,5 61 3 218 1284 
Braunschweig ......... 40935 21343 42,4 67 6668 1528 
Bremen .„„„„„„. 39 141 30 854 83,0 775 3694 660 
Anhalt „„„.„„ „ „ 29823 i6 506 45,3 674 36281 1 352 
Lippe ................ 8373 3 761 21,4 13 699 394 
Lübeck ........ „ .... 14 870 9672 70,9 196 1 424 488 
Schaumburg-Lippe ..... 2358 1375 27,5 1 519 158 

Deutsches Reich') 4671349 3327907 51,0 299401595 667 186 856 
Davon: 

Städt. BFV •• „.„.„. 2910256 2213000 81,4 22 493 337 345 82 344 
vH 62,3 66,5 75,3 56,6 44,1 

Ländl. BFV •. „.„„„ 1 760671 l 114411 29,3 7 380 1258 311 104 500 
vH 37,7 33,5 24,7 43,4 55,9 

') Einschließlich Landesfürsorgeverband Württemberg. 

Parteien waren 
Wohl· sonst. Gleich· fahrts· Ar-ge- er· beits· stellte werbs· lose lose 

2 217 9236 4047 
32314 157 306 70391 

808 18147 9334 
994 7004 3973 
114 106 485 

1 815 59 918 21500 
765 23 281 9679 

1627 47636 18725 
1 216 25 943 13 207 
2 738 29 785 13 958 
1198 116 804 30 139 
1263 42 811 15 991 
2345 178136 53298 

26 22 6 
49440 716 135 264733 
1 027 63 039 31 588 

115 16 497 5 096 
1142 79536 36684 
9573 162 291 48295 

262 9 542 5838 
4395 27902 13 331 
1245 16 536 6318 

235 21675 8438 
- 48372 24460 
127 2584 2171 
48 1 788 1302 
67 3 510 3 178 

237 9 325 6186 
190 5 001 

2 1901 16 341 316 - 3 444 671 
54 122 73 

67031 11108104 424184 

55 0791840 699 316 849 
82,2 75,9 74,7 

11 952 267 405 107 335 
17,8 24,1 25,3 

Arbeits· 
lose mit 
Zusatz· 
unter-

stutzung 

3 738 
36647 

1 597 
5667 
3 199 

19565 
739 

7952 
8908 

11 785 
34268 
9041 

54632 
4 

197 742 
5827 
2775 
8602 

!5304 
8646 

12 976 
923 

4143 
18547 

511 
1025 

471 
4958 

243 
523 

1104 
5 

275 723 

190 552 
69,1 

85 171 
30,9 

sonstige 
Hilfs· 
be· 

dürftige 

28 721 
58534 
20535 
19615 
3 561 

34 771 
22 876 
29958 
14513 
25 549 
60307 
21 325 
93 831 

292 
434388 
40774 
5620 

46 394 
48433 
12 151 
20847 
12 055 
9693 

28470 
6 587 
3 036 
5 854 
5019 
3228 
1 459 
2345 

443 
640402 

367639 
57,4 

272 357 
42,6 

Abgenommen hat die Zahl 
der untergebrachten Hilfsbe-
dürftigen bei den Erholungshei-
men (um 16,9 v H), erstmals auch 
bei den Krankenhäusern (um 
2,0 vH), ferner bei den Blinden-
anstalten, bei den Taubstummen-
anstalten und vor allem bei den 
sonstigen Einrichtungen der ge-
schlossenen Fürsorge (um 16,0 
v H); höher war dagegen die Zahl 
der in Alters- und Siechenan-
stalten, in Entbindungsheimen, 
in Anstalten für Geistes-
kranke usw., sowie in Heil-
stätten Untergebrachten. Die 
Zahl der in den Krankenhäusern 
untergebrachten Minderjährigen 
ist um über 6 000 gestiegen, die 
der Erwachsenen hat um rd. 
23 700 abgenommen; in den Ent-
bindungsheimen waren 672 Min-
derjährige weniger zu unter-
stützen, die Zahl der Erwachse-
nen stieg um 2 329. 

Die Aufwendungen für die 
Familienpflege waren •absolut 
und je Person niedriger als im 
Rechnungsjahr1932/33 (32,8Mill. 
gegen 34 Mill . .Jl.J(,, d. h. 189 .Jl.J(, 
gegen 191, 7 .Jl.J(, je unterge-
brachte Person). Trotz der um 
58 448 geringeren Zahl der in 
Einrichtungen der geschlosse-
nen Fürsorge betreuten Hilfsbe-
dürftigen waren die Aufwendun· 
gen für die geschlossene Fürsorge 
im Rechnungsjahr 1933/.'34 mit 

2 

,, 
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Untergebrachte Personen Aufwand 
Geschlossene FÜI'-

sorge und Familien- 1933/34 1 1932/33 in 1 ~ut ---------- Mill. JV.J( je Person pll.ege ins· Minder- ins· Minder-
gesamt 1 jährige gesamt 1 jährige 1933/341193!/33 1933/34/1931/33 

heilstätten .••..... 31 883 19873 31 214 19457 7,4 7,3 231,8 233,9 
Erholungsheime ... 98384 91079 118365 110 817 8,4 9,3 85,4 78,5 
Krankenhäuser •... 856 661 214 271 874383 208265 136,5 125,6 159,3 143,7 
Entbindungsheime . 36585 5 671 34928 6343 3,3 3,1 89,6 87,6 
Anstalten für Gei-

steskranke usw. • 62865 6209 61983 6238 46,4 45,3 737,9 730,3 
Taubstummena~st. 1485 1149 1509 1 149 0,7 0,8 504,6 516,5 
Blindenanstalten .•• 1 187 487 l 311 524 0,7 0,7 591,3 566,0 
Krüppelanstalten .. 4066 3 396 4034 3387 1,7 1,8 407,7 450,4 
Altersheime und 104619 1383 102 868 1 066 52,0 51,8 497,2 503,I 

Siechenanstalten. 
Sonst. Einrichtung. 133981 82526 159 569 98845 30, l 32,3 225,0 202,2 

Zusammen' l 331716142604411 390 1641456 091 287,21277,91215,71199,9 
Familienpflege') •.. 173 698 168 752 177 377 172 264 32,8 34,0 189,0 191,7 

Insgesamt•) 1 505 4141594 796115675411628 355 320,11311,91212,61199,0 Städt. BFV. „ „ .• l 060268 398 680 1130 110 437 645 231,3 223,3 218,1 197, 
Ländliche BFV. „. . 441 806 195 862 433 916 189 913 87,8 87,6 198,6 201,8 

6 

1) Ohne Stadt Berlin. - ') Einschließlich Landesfürsorgeverband Württem· 
barg. · 

287,2 Mill . • 'lU{ um 9,3 Mill . .7U(, höher als im Vorjahr; die 
durchschnittlichen Aufwendungen je untergebrachte Person 
stiegen von 199,9 auf 215,7 .fl.J{, in den Krankenhäusern ins-
besondere von 143,7 auf 159,3 .7l.Jt. 

Diese ErhOhnng beruht auf einer Änderung der Erhebungsmethode. 
Wahrend in den früheren Jahren die von den Fürsorgeverbanden bzw. ihren 
Trägern zur Deckung des Fehlbetrags der eigenen Anstalten und Einrichtungen 
geleisteten Zuschusse besonders erfaßt wurden, sind vom Rechnungsjahr 1933/34 
ab diese Zuschusse und ebenso ~ufwendungen fllr das pflegerische Personal 
bei der Berechnung der Verpflegungskosten in diesen Einrichtungen mitberück· 
sichtigt, um einen besseren Vergleich uber die tatsächlichen Verpflegungskosten 
bei den einzelnen Bezirksfürsorgeverbanden zu erhalten. Bei den Einrichtungen, 
bei denen derartige Zuschüsse durch den Bezirksfürsorgeverband oder seinen 
Träger selten 'erforderlich werden, sind die Kosten im Rechnungsjahr 1933/34 
je untergebrachte Person im allgemeinen niedriger (z.B. bei den Heilstätten, 
Taubstummenanstalten, Kruppelanstalten, Alters· und Siechenheimen). 

Die Gesamtaufwendungen für die geschlossene Fürsorge 
und Familienpflege erhöhten sich unter diesen Umständen von 
811,9 auf 320,1 Mill . .7l.Jt. 

2. Von den Landesfürsorgeverbänden betreute 
Hilfsbedürftige 

In der Fürsorge der Landesfürsorgeverbände standen im 
Rechnungsjahr 1933/34 insgesamt 207 683 Personen gegenüber 
208 350 im Rechnungsjahr 1932/33. Dabei sind Hilfsbedürftige 
nur insoweit erfaßt, als die betreffenden Landesfürsorgeverbände 
die Fürsorge tatsächlich selbst ausüben oder in eigenen oder 
fremden Einrichtungen ausüben lassen. Soweit dagegen die den 
Landesfürsorgeverbänden an sich obliegende Aufgabe durch die Be-
zirksfürsorgeverbände gegen Kostenerstattung seitens des Landes-
fürsorgeverbandes wahrgenommen wird, sind die Hilfsbedürftigen 
mit den entsprechenden Kosten bei den Angaben der Bezirks-
fürsorgeverbände berücksichtigt worden; dasselbe ist der Fall, 
wenn der Landesfürsorgeverband nach Landesrecht überhaupt 
nicht in Tätigkeit tritt, sondern die Fürsorge den Bezirksfürsorge-
verbänden ohne weiteres übertragen ist. 

Per· davon in 
Von den Er· Min· geschlossener 

Landesfürsorgeverbinden wach~ vH der· vH sonon Fürsorge 
über· 

unientützte Personen 1) sene jabrige haupt Per- 1 vH sonen 

1933/34 .••..•..••.••••••• 158 508 76,3 49175 M,!~~>n~ 86,Z 
1932/3S •.•• „ „ .• „ .• „ •• 157767 75,7 50583 Z4, 208 350 173 187 83,1 
1931/32 ••• „ ·•··· .. „ .•.• 152473 72,5 57908 Z7,5 210 381 185 509 88,2 
1930/31 . „ ............... 162 258 72,4 61979 27 ,6 224 237 193 328 86,2 
1929/30 .•• „ .•..•...• „ .. 139 808 68,5 64319 31,5 204 127 186 874 91,5 

1) Die Angaben für die Landesfürsorgeverbände Berlin, Sachsen, Württem• 
berg, Bremen und Lübeck sind in den Nachweisen der Bezirksfürsorgenrbände 
mitenthalten. 

. Die Zahl der unterstützten Minderjährigen nahm weiter ab, 
von 50 583 (24,3 vH) auf 49 175 (23, 7 vH), die der Erwachsenen 
stieg von 157 767 auf 158 508 oder von 75,7 auf 76,3 vH. 

In geschlossener Fürsorge waren von den Landesfürsorge-
verbänden im Rechnungsjahr 1933/34 insgesamt 178 948 Per-
sonen oder 86,2 vH untergebracht, im Jahre 1932/33 dagegen 
173187 oder 88,1 vH. 

Von den 1 E h 1 M' d „ hr' II z Landesfürsorgeverbinden rwac sene m er1a ige usammen 
In geschlossener Fürsorge 1--'"'---

untergebraehte Hutsbedtirftlge 193313411932/33 1933/3411932/33 1933/3411932/33 

Geisteskranke usw ••.••••••.. 

uo """' "'' "'"' "1 '""' """ Taubstumme •.•••.......... 590 585 2 349 2 221 2 939 2 806 
Blinde .•..•. „ ......• „ .... 1 531 1 587 1 124 1 09 2 655 2 684 
Kruppe! . „. „ ............. 2 426 2 388 13 858 .14 18 16 284 16 570 
Sonst. Gebrechliche od. Kranke 8 459 7 909 1 585 1 38 10 044 9 298 
Sonstige Hilfsbedürfti~ 11 445 11 090 11 333 12 4 22 778 23 515 

Insgesamt 13484311282201 441051 4496 1789481173187 

Die Zahl der in geschlossener Fürsorge untergebrachten 
Personen hat sich um 5761 gegenüber dem Jahre 1932/33 erhöht, 
hauptsächlich iufolge des Ansteigens der Zahl der untergebrachten 
e~achsenen Geisteskranken; auch die Zahl der minderjährigen 
Geisteskranken hat sich etwas e1höht (um rd. 200). Die Zahl 
der in geschlossener Fürsorge betreuten Taubstummen und son-
stigen Gebrechlichen oder Kranken war im Rechnungsjahr 1933 
ebenfalls etwas größer als im Vorjahr, während bei den übrigen 
Gruppen eine mehr oder weniger starke Abnahme zu verzeichnen ist. 

B. Fürsorgekosten 
1. Leistungen der Bezirksfürsorgeverbände 

Zu den unmittelbaren Fürsorgekosten im Sinne der Reichs-
fürsorgestatistik zählen die Kosten der offenen Fürsorge (laufende 
und einmalige Barunterstützungen sowie Sachleistungen), der 
geschlossenen Fürsorge und der Familienpflege; alle übrigen Aus-
gaben, ebenso die Einnahmen aus Erstattungen usw. werden in 
Abschnitt C behandelt. · 

Im Rechnungsjahr 1933/34 erforderten diese unmittel-
baren Fürsorgekosten im ganzen 2 221,4 Mill. Jf.J{ gegen-
über 2 409,3 Mill. Jf.J{ im Rechnungsjahr 1932/33. 

Art der Leistungen 
1

1933/34( 1932/33l1931/32,1933/3411932/33j1931/32 
Mill $.lt vH 

Laufende Barunterstützungen 1 671,2 1 822,9 1346,5 75,2 75,7 70,5 
Einmalige Barleistungen ..••• 36,6 44,0 49,0 1,7 1,8 2,6 
Sachleistungen .•••••. „ . „ • 193,6 230,4 188,9 8,7 9,6 9,9 
Fa.nilienpflege ...........•. 32,8 34,0 35,0 1,5 1,4 1,8 
Geschlossene Fllrsorge~ 287,2 277,9 290,6 12,9 11,5 15,2 

Insgesamt') 2 221,4/ 2 409,3/ l 910,l 100,0 1 100,0 1 100,0 
1) Einschließlich Landesfürsorgeverband Württemberg. 

Die Verminderung der unmittelbaren Fürsorgekosten um 
rd. 188 Mill. Jf.J{ ergab sich aus der bedeutend geringeren 
Zahl der laufend bar in offener Fürsorge unterstützten 
Parteien und dem dafür erforderlichen geringeren Bar-
aufwand. Aber auch die einmaligen Barunterstützungen 
und die Sachleistungen haben nicht unbeträchtlich abge-
nommen. Die Kosten für die Familienpflege ermä.ßigten 
sich von 34 auf 32,8 Mill. Jf.J{, während die Kosten für die 
geschlossene Fürsorge um 9,3 auf 287,2 Mill . .fl.J{ stiegen. 

Laufende Barleistungen 1 Mill • .>V.lt ' vH 
1933/34/1932/33/1931/32 1933/34/1932/3311931/32 

Gehobene Fürsorge 1 
Kriegsbeschß.digte usw • ..... 8,21 8,4 9,5 0,5 0,5 0,7 
Sozialrentner .••.••.•..•...• 115,6 111,5 134,4 6,9 6,1 10,0 
Kleinrentner •.•••.•......•. 71 •3 } 103 9 } 126,1 ,,3 } 5,7 } 9,4 Gleichgestellte .••.........• 28,6 ' 1,7 

Zusammen 223,7 223,8 zzo,o 13,4 j 12,3 Z0,1 

Allgemeine Fürsorge 
Wohlfahrtserwerbslose •.••.• 974,7 1233,5 861,7 58,31 67,7 63,9 
Sonstige .Arbeitslose •.•..... 211,1 119,0 

3s,8 
JZ,6 6,5 

Zusätzl. unterst. Arbeitslose') 43,4 40,2 2,6 2,2 2,7 
Arbeitslose zusammen 1 229,211 392,71 897,5 73,51 76,41 66,6 

Sonstige Hilfsbedürftige •... 218,4 206,5 179,0 13,1 11,3 13,3 

Hilfsbedürftige insgesamt 1 671,2j 1 822, 9( l 346,5 100,0 1 100,0 1 100,0 
1) Alu- und Kru·Empfänger, die vom BFV. zusätzlich unterstützt werden. 

In den laufenden Barunterstützungen für die 
Arbeitslosen waren im Rechnungsjahr1933/34 85,2 Mill . .Jl..lt 
Fürsorgearbeiterlöhne (am 31. März 1934 wurden 59 605 
Fürsorgearbeiter beschäftigt) und 6,7 Mill . .fl.J{ Grund-
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förderungsbeträge für Notstandsarbeiter (10 479 Notstands-
arbeiter am 31. März 1934) enthalten. 

Die höchsten Anforderungen an laufenden Barunter-
stützungen stellte das Jahr 1932/33 mit rd. 1 823 Mill . .Jl.J(,; 
das Jahr 1933/34 brachte bereits eine Entlastung um rd. 
152 Mill . • 7/.Jt auf rd. 1 671 Mill . .Jl.Jt. Nach den vorläufigen 
Ergebnissen der vierteljährlichen Statistik dürfte sich der 
laufende Baraufwand im Jahre 1934/35 schätzungsweise um 
mindestens weitere 450 Mill . .Jl.Jt auf annähernd 1 200 
Mill . .Jl.J(, ermäßigen. 

Für die verschiedenen Gruppen der Hilfsbedürftigen 
ergeben sich die folgenden durchschnittlichen Barleistungen 
der Bezirksfürsorgeverbände auf die laufend unterstützte 
Partei (Mittel der Stichtage): 

1933/34 1932/33 
.'ll.Jt 

Kriegsbeschildigte usw........... . . . . . . . . . • . • 268,7 259,2 
Sozialrentuer •••••..•..... „ ..... „ . „ „ . . . . 194,0 191,7 
Kleinrentner „ . . . . . . . . • . . . . . • . . . . • . . . . . . . • • 376,3 ~ 385,9 Gleichgest~llte ....•..................... „ . . 425,5 
A8ner~annte Wohlfahrtserwerbslose •....•... „ 1)573,3 525,2 onst1ge Arbeitslose. „ . „ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502,3 
Zusätzlich unterstützte Alu- und Kru-Empfanger 170,2 161,0 
bonstige Hilisbedür:ltige..................... 347,1 325,6 

~~~~~~~~-

Insgesamt 429,9 406,8 
1 ) Fur die anerkannten Wohlfahrt3erwerbslosen im Rechnungsjahr 1933/34 

ist wegen des starken Rückgangs ihrer Zahl im 2. Halbjahr die monatliche 
Statistik der Wohlfahrtserwerbslosen herangezogen nnd daraus das Jahresmittel 
(rd. 1 700 000) gebildet worden. Bei den librigen Hilfsbedurftigen ist das Mittel 
der beiden Stichtage (30. September 1933 und 31. Marz 1934) zugrunde gelegt. 

Soweit bei dem großen Rückgang der Zahl der anerkannten 
Wohlfabrtserwerbslosen eine annähernd genaue Berechnung der 
durchschnittlichen laufenden Barunterstützungen möglich ist, 
ergibt sich für das Rechnungsjahr 1933/34 ein um rd. 50 .7U{ 
höherer Betrag (573,3 .7l.Jt) als im Jahre 1932/33. Diese Er-
höhung dürfte sich zum Teil auch daraus erklären, daß unter den 

noch unterstützten Wohlfahrtserwerbslosen eine verhältnismäßig 
größere Zahl von verheirateten Personen mit Angehörigen sich 
befindet als im Vorjahr. Die Durchschnittsaufwendungen sind 
auch bei allen anderen Gruppen der Hilfsbedürftigen mehr oder 
weniger gestiegen. 

2. Leistungen der Landesfürsorgeverbände 
Die unmittelbaren Leistungen der Landesfürsorgeverbände 

waren im Rechnungsjahr 1933/34 mit 116,2 Mill . .7Ut um 2,2 Mill. 
.71.Jt höher als im Rechnungsjahr 1932/33. (Die Kosten des 
Landesfürsorgeverbands Württemberg ebenso wie der Landes-
fürsorgeverbände Berlin, Sachsen, Bremen und Lübeck sind bei 
den Fürsorgekosten der Bezirksfürsorgeverbände mitenthalten.) 

J ahtesanfwand A.Uwand Aufwand der geschlossooen Flirsorge für 
der Landes- insgesamt Erwachsene !Minderjährige 1 zusammen fürsorgeverbände inMill . .'ll..lt 

Gruppen der 
je Person :Jl.J( 

.dillsbedüdtigen 1933/:ll l 113!/33 1933/31 1 1931/33 l rn33/3l 1 1931/33 l 1933/31 1 mt/33 

Geisteskranke usw. 93,5 92,8 763,8 794,3 655,6 702,l 751,7 783,6 
Taubstumme •..... 2,0 1,6 561,9 621,0 647,4 508,4 630,2 531,9 
Blinde •.•......... 2,2 2,0 737,1 743,6 965,5 740,8 833,8 742,5 
Krüpp•l .... „. „. 9,6 10,2 614,8 682,2 585,0 603,4 589,5 614,7 
Sonstige Gebrech-

344,9 liehe oder Kranke 3,9 3,3 397,9 365,9 262,3 225,6 376,5 
Sonstige Hilfsbe-

94,4 dür:ltige ••. .:_:_:_:_:_:__ 5,0 ____±,Q_ 159,1 122,9 87,2 69,0 123,4 
Insgesamt 116,2 114,0 685,7 706,3 480,7 472,7 635,2 645,6 

Die erhöhten Aufwendungen erklären sich einmal aus der 
größeren Zahl der in geschlossener Fürsorge untergebrachten 
Geisteskranken, dann aber auch daraus, daß die Zuschüsse an 
eigene Einrichtungen infolge Änderung der Erhebungsgrundsätze 
seit dem Rechnungsjahr 1933/34 erstmals zu den Fürsorgekosten 
der geschlossenen Fürsorge hinzugerechnet wurden. Für die 
geschlossene Fürsorge wurden 113,7 Mill . .71.Jt aufgewendet 
gegen 111,8 Mill . .71.Jt im Rechnungsjahr 1932/33; hiervon ent-

Gesamtkosten der öllentlichen Fürsorge und der ötfentlichen Jugendhilfe im Rechnungsjahr 1933/34 
A.usgaben und Ein- Znschullbedar:I der 

Ausgaben und Einnahmen der Bezirksfürsorgeverbände nahmen der Landes- öffentlichen Für-
flirsorgeverbände sorge u. Jugendhilfe 

Länder Unmittelbare Flirsorgekosten der offenen und geschlossenen Fürsorge') 1933/:ll,!03!/33 und Ge- Ein- Für- Ge- Ein-
Landesteile Kriegs· Gleich- Wohl- Sonst. ZusJlt!I. Sonst. Bach- Ge- samt- samt- Ins-

Sozial- Klein- fahrts- ;,. ~-~ scb1ossene nahmen sorge- nahm. bescbä· Ar- unterst. Hilfs- Iei- aus- aus- gesamt auf 1 Ein· 
digle rentner rentner ge- er- beits- Aln-u.1i.m- be- Darunter- Fnrsorge ') kost.1) 1) 

werbs· sa.mmen und t'a- gaben') gab.1) wohn er usw. stellte lose lose Empr.mger dürft. tfl.tzungen stung. 
milienpll. 

in 1000 .1Ut .11.ll 
Ostpreußen ....•• 228 2 198 3 650 746 9621 1 793 36217 061' 25666 1523 4355~6~~1"48173 11 027 6272 7788 372~1 41212 17,7 17,2 
Berlin •..•.. „ ... 739 16292 9076 15 631 120 846 36119 7 079 21 040 226821 5 377 28 427 60 7 368 695 85454 • 283241 66,8 71,1 
Brandenburg .... 83 3858 3 513 272 19821 4471 209 5 45: 37677 l 232 4 335 7 o... 62 262 17 941 4657 8029 4 93t 47 412 17;4 19,9 
Pommern •...... 122 2 485 2 863 374 11232 3250 663 5 23{ 26217 1 060 3708 473, 43890 10478 3626 4767 3022 35 156 18,3 17,7 
Grenzmark Posen-

Westpreußen .. 4 322 346 33 843 534 260 75S 3100 144 461 57S 5528 1649 843 1119 428 4570 13,5 11,8 
Niederschlesien •.. 280 5729 4546 687 50 141 9090 1 746 12 05E 84273 1208 7 470 10222 120 248 59007 8105 10772 4898 67115 20,9 23,2 
Oberschlesien .•.. 64 1586 1 289 242 14698 4084 128 445f 26548 1300 1958 2 84C 38736 21~ 4186 5 018 2632 20023 13,5 13,8 
Sachsen ......... 339 5 467 3468 555 45174 8508 983 9172 73666 1477 7787 10734 110 327 3964 6613 9521 554t 74653 22,0 25,1 
Schleswig-Holstein 215 3 318 2 525 457 26403 6934 1400 533f 46587 482 4873 7679 70043 30321 4002 5247 2 84t 42123 26,5 30,6 
Hannover •••.... 309 4658 3005 1 216 34614 7900 1 703 8643 62048 1446 6 637 9524 95035 26566 6304 9252 4341 73380 21,8 24,1 
Westfalen ... „ .. 471 9004 2170 493 113 031 18 126 4486 21 697 169 478 2028 18366 1927 240 126 115 13t 13437 16525 8 504 133 011 26,4 27,4 
Hessen-Nassau ... 256 4119 2 743 325 39917 8751 1302 7 96S 65 380 939 7956 942f 98467 27052 7755 9906 6302 75019 29,0 29,8 
Rheinprovinz ..... 898 13543 4948 1 060 160 472 28108 7 551 38n4 255 504 4254 31260 389& 380 184 142 074 21 042 25553 14622 249 040 32,6 34,5 
Hohenzollern .... 1 19 65 6 22 2 1 61 175 35 41 14 579 166 186 222 14() 495 6,8 7,0 
Preußen .••.•••.. 4008 72596 44204 22 096 646832 137 669 27 871 147 862 1103139 22505 127 634 18828:3 1682293 587 620 87026 113 718 61 941 1146450 28,7 30,6 
Bayern r. d. Rh ••. 940 8 617 7112 380 46 629 12 310 900 10 812 87701 3872 11 752 19902 144 548 53501 16106 27 325 957t 108 790 16,2 19,3 
Bayern l. d. Rh. . 126 1167 672 35 10 779 2022 221 1 634 16 656 489 4241 2255 26578 11 8&! 2192 2 961 1518 16167 16,4 17,2 
Bayern •••••..... 1 066 9784 7 784 415 57408 14332 1121 12 447 104 357 4361 15 993 22157 171125 65 361 18298 30286 11 094 124 956 16,3 19,l 
Sachsen •.. „„ .. 727 10 513 5323 3 515 118 55f 23209 1392 1728l! 180 522 3357 12923 36341 259 810 130 520 - 11180 62 140 407 27,0 30,3 
Württemberg ..... 664 4790 3781 117 II 331 3 419 3793 453( 32424 1335 2 906 11 942 54323 18259 - 5472 2 455 39081 14,5 18,1 
Baden ...••.••.. 826 3534 2552 1 753 20 673 4785 2191 5003 41 316 l 116 9304 1509S 76343 26966 1 081 9508 33t 58549 24,3 26,1 
Thüringen. „ .... 19 1 447 1425 344 14983 2732 133 3034 24117 632 1 767 692S 37353 21 364 112 6596 93 22492 13,6 15,8 
Hessen ••.•... „. 104 2868 1630 70 22284 4202 572 356C 35290 874 3349 792f 51826 21231 43 3375 67 33903 23,7 26,8 
Hamburg •..•.... 374 4735 1018 - 46174 12778 4594 15277 84950 1141 10283 15134 128577 3735t 7961 9240 4469 95992 78,8 80,3 
Mecklenburg ...•. 57 1 081 1237 39 4346 1 346 99 1 661 9865 368 936 348, 16682 451t 604 2040 59S 13607 16,9 21,4 
Oldenburg ....... 15 599 486 22 3585 470 189 1 33S 6703 167 1475 2532 12023 4112 125 1 387 418 8 880 15,5 18,3 
Braunschweig •... 10 1 355 641 26 7 467 1 940 89 1 931 13465 108 785 3061 18 991 4569 34 647 2 15067 30,0 29,3 
Bremen ..•••..... 246 1197 342 125 9840 2499 1124 207t 17450 277 4753 4154 29602 7 990 - 772 - 22384 60,2 66,0 
Anhalt .••....... 35 54~ 42t .j 6087 916 25 103 9124 218 730 921 12905 512C 

9181 
l 106 972 7918 21,7 30,0 

Lippe •••........ 4 10 142 995 165 82 407 1 904 81 46 65( 3057 882 32 111 2S 2 257 12,9 17,7 
Lübeck •.... „ •. 50 355 228 3774 614 115 832 5968 2 647 l 32S 8902 3048 • 15 5854 42,9 49,1 
Schaumburg-Lippe 1 87 69 316 66 1 92 648 15 55 llf 905 257 53 4 697 14,0 18,0 

Deu tsohes Reich 8 204115 590 71 285 28 597 974 651 211139 43 391218 381 

""Tr~ 
320062 2564717 939169 116249 

'%J~·m~~r vH 0,4 5,2 3,2 1,3 43,9 9,5 1,9 9,8 75,2 1,7 8,7 U,4 
Dagegen: 

ll1 453 103 893 1233481 40 217 325 49< 1822 93 43 999 230 416 311 907 2787877 1023481 113972 204 5 81 06E 1 887 - 29,0 1932/33 ••••••••• 8403 . 
1931/32 .. „. „ •. 9469 134376 126131 861 685 35 75217912.': 1346538 49 029188 941 325 571 2308788 448 211 131740 225 678 92 45C 1 993 797 30, -

') Einschließlich Landesfürsorgeverband Württemberg. - 1 ) Ohne Landes!ilrsorgeverband Württemberg. 
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fielen auf die Fürsorge für Geisteskranke usw. allein 93,4Mill . .:ll.Jt 
oder 82,1 vH, auf die offene Fürsorge (Außenpflege) 2,6 Mill . .:ll.Jt. 

Für einen in geschlossener Fürsorge untergebrachten Hilfs-
bedürftigen mußten von den Landesfürsorgeverbänden im Rech-
nungsjahr 1933/34 im Gesamtdurchschnitt 635,2 .Jll.Jt (gegen 
645,6 .:ll.K im Rechnungsjahr 1932/33) bezahlt werden, darunter 

1933134 1932/33 
.'ll.Jt 

fflr einen Geisteskranken . • • . • • . • . • . • . • • . • . . . 751,7 783,6 
Blinden • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 833,8 742,5 
Taubstummen . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • 630,2 531,9 
Krüppel • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . 589,5 614,7 
sonstigen Gebrechlichen oder Kranken 376,5 344,9 
sonstigen Hilfsbodilrftigen . • . • . . . . . 123,4 94,4 

Die teilweise nicht unbeträchtliche Erhöhung der Durch-
schnittskosten je Hilfsbedürftigen ergibt sich aus der Einbeziehung 
der Zuschüsse an die Einrichtungen. 

C. Gesamtkosten der öffentlichen Fürsorge 
und Jugendhilfe 

1. Gesamtausgaben und Einnahmen der Bezirksfürsorge-
verbände und Jugendämter 

Außer den im vorigen Abschnitt aufgeführten 2 221,4Mill . .:ll.K 
unmittelbaren Fürsorgeleistungen hatten die Bezirksfürsorge-
verbände und Jugendämter im Rechnungsjahr 1933/34 noch 
348,8Mill . .:ll.Jt an sonstigen Fürsorgeausgaben verschiedenster 
Art zu bestreiten. Die Ausgaben setzen sich wie folgt zusammen : 

1933/34 1932/33 
Mill. !ll.Jt 

Aufwand für Verwaltungs- und pflegerisches 
Personal • • • • . • • . • • • • • • • • • . • . . • • . . . . • • . . • • 152,4 152,4 

Sächlicher Verwaltungsaufwand • • . . . . . . . . . . . • 23,I 24,5 
Zuschuß an eigene Einrichtungen ••••.••.•.•• 1) 33,9 77,5 
Erstattungen an andere Fürsorgeverbände..... 99,6 93,9 
,\.ufwand für öffentliche Jugendhilfe . . . . • • . . • 13,5 14,4 
Beiträge und Zuschüsse an die freie Wohlfahrts· 

pßego und Versicherungsträger • . . . . . • . . . . • 10,8 11,2 
Sonstige Fürsorgeleistungen • • . . . . . . . • . . • • • • • 15,4 10,4 

Zusammen 348,8 384,4 
1 ) Nur für Einrichtungen der halboffenen und offenen Fürsorge und 

Jugendhilfe. Bei dem Zusohuß an eigene Einrichtungen sind im Rechnungs-
jahr 1933 Zuschüsse an Einrichtungen der geschlossenen Fürsorge· nicht mehr 
enthalten, da diese Beträge bei den unmittelbaren Fürsorgekost~n der ge-
schlossenen Fürsorge mitverrechnet sind. 

Die Erstattungsausgaben an andere Fürsorgeverbände haben 
sich von rd. 94 auf rd. 100 Mill . .7l.K erhöht. Bei den übrigen 
Ausgaben ist mit Ausnahme der sonstigen Fürsorgeleistungen 
eine weitere Einschränkung erfolgt. 

Unter den Einnahmen der Bezirksfürsorgeverbände und 
Jugendämter kommen in erster Linie die Zuschüsse des Reichs 
zur Erleichterung der Wohlfahrtslasten der Gemeinden und 
Gemeindeverbände und für die Kleinrentnerfürsorge (710,4 
Mill • .fl.Jt gegenüber 702,1 Mill . .:ll.Jt im Rechnungsjahr 1932/33) 
in Betracht, ferner die Zuschüsse der Länder, Landesfürsorge-
verbände und Landesjugendämter in Höhe von 49,9 Mill . .:ll.Jt 
(1932/33 140,6 Mill . .Jll.Jt), die'Erstattungen von anderen Bezirks~ 
fürsorgeverbänden (40,5 Mill . .:ll.Jt), von Landesfürsorgever-
bänden (34,4 Mill • .Jll.Jt), der Kostenersatz von den Versicherungs-
trägern (32,8 Mill . .fl.K), von den Unterstützten selbst, ihren 
Erben oder aus bestellten Sicherheiten (31,5 Mill . .fl.K), von den 
Unterhaltspflichtigen oder anderen Verpflichteten (27 ,2 Mill . .Jll.Jt), 
aus Wohlfahrtsvermögen, wie Spenden, Zinsen usw„ (6 Mill . .7/Jt) 
und aus Einnahmen sonstiger Art (9 Mill . .flJt). Bei Abzug dieser 
941,6 Mill . .Jll.Jt Einnahmen von den Gesamtausgaben der Be-
zirksfürsorgeverbände und Jugendämter verbleibt für den Träger 
der Fürsorge ein Zuschußbedarf von 1 628,6 Mill . .Jll.Jt im Jahre 

1933/34 (1 767,8 Mill . .fl.Jt im Jahre 1932/33), der aus allgemeinen 
Finanzmitteln (Steuern usw.) gedeckt werden mußte. Zur Deckung 
dieses Zuschußbedarfs waren im Durchschnitt je Kopf der Be-
völkerung rd. 25 .Jll.Jt aufzubringen. 

2. Gesamtausgaben und Einnahmen der Landesfürsorge-
verbände und -;jugendämter 

Zu den 116,2 Mill . .:ll.Jt unmittelbaren Kosten der offenen und 
geschlossenen Fürsorge (Abschnitt B 2) hatten die Landesfürsorge-
verbände und Landesjugendämter im Rechnungsjahr 1933/34 
weitere 73,8 Mill . .Jll.Jt an sonstigen Aufwendungen, so daß die 
Gesamtausgaben 190 Mill . .Jll.Jt gegenüber 198 Mill . .fl.Jt im 
Rechnungsjahr 1932/33 erreichten. Da die Einnahmen 80,l 
Mill . .:ll.Jt erbrachten, waren von den Trägern der Landesfürsorge-
verbände aus allgemeinen Mitteln 109,9 Mill . .7l.Jt (120,1 Mill . .7l.Jt 
im Rechnungsjahr 1932/33) zu zahlen. 

Die sonstigen Fürsorgeausgaben der Landesfürsorgeverbände 
setzen sich wie folgt zusammen : 

1933/34 1932/33 
Mill . .'ll.Jt 

Beiträge und Zuschüsse an: 
leistungsschwache BFV • . . • • . . . . • • . • . . . . . • 22,0 22,5 
die f_reie W ohlfahrtspßege und Versicherungs-

trager •...........................• , . • • 2,3 2,6 
Erstattungen an andere Fursorgeverbände. . . . • 36,9 39,7 
Aufwand für V erwaltnngspersonal und pflege· 

risches Personal • . • • • . . . . • • • . •• . . . . . . . . . . • 6,7 7,8 
Sachlicher Verwaltungsaufwand . . . . . . . . . . . . . . 0,6 1,2 
Zuschüsse an eigene Einrichtungen . . . . . . . . . . 0,5 6,6 
Leistungen der öffentlichen Jugendhilfe . . . . . • 2,5 2,9 
Sonstige Filrsorgekosten . . . . . . . . . • . . . . . • . . . • 2,2 1,5 

Zu•ammen 73,8 84,8 

3. Gesamte öffentliche Fürsorgelast-Eigenlast 
der Fürsorgeverbände 

Um die gesamte Nettolast der öffentlichen Fürsorge 
im Deutschen Reich festzustellen, werden in der nach-
folgenden Übersicht von den Gesamtausgaben der Für-
sorgeverbände die gegenseitigen Erstattungen, der Kosten-

Gesamte 6ftentllehe Fürsorgelast Im Deutschen Reich 
1933 1932 

Bezirksfürsorgeverbände')') 
Gesamtausgaben .•..•.............•.• 

davon ab 
Erstattungen bzw. Kostenersatz von 

anderen Fürsorgeverblinden • . . • . 74,57 
Versicherungstragern............ 32,78 
Sonstigen...................... 58,71 

Zusammen 166,06 
• Einnahmen aus Wohlfahrtsvermögen 

in Mill • .11.Jt 
2564,72 

67,06 
35,17 
61,68 
163,91 

2 787,88 

und sonstiger Art................. 13,43 179,49 14,84 178, 75 
Nettolast 2 385,23 

Landesf Ursor geve r bände')') 
Gesamtausgaben ...•................. 

davon ab 
ZuschliBse an Bezirksfürsorgeverbände 
und an andere Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe .....•......•......... 
Erstattungen bzw. Kostenersatz von 

anderen Fürsorgeverbänden ••.•• 
Versicherungsträgern .•.•.....••• 

195,49 . 

22,61 

63,20 
4,02 

23,05 

63,14 
3,94 

Sonstigen ...•...... _._ .• _._ .. _._._ .. _._.---------· 3,29 3,13 
Zusammen 

Einnahmen aus Wohlfahrtsvermögen 
70,51 70,21 

2609,13 

204,52 

und sonstiger Art ..••. _._·._._ .. _._·_ .. _._.-~--~---~--~ 3,30 96,42 3,10 96,36 
Nettolast 99,07 108,16 

2484,30 2717,29 
38,IO 41,68 

Insgesamt 
auf den Kopf der Bevölkerung ....• 

') Einschließlich LFV. Berlin. - ') Ohne LFV. Berlin. - ') Ohne LFV. 
Württemberg. - ') Einschließlich LFV. Württemberg. 

Ausgaben für öffenttrche Fürsorge und Jugendhßfe im Deutschen Reich und ihre Deckung 

1929/30 
1930/31 

1931/32 

1932/33 

1933/34 
0 200 400 

w.u.Sl.35 

Ausgaben der Bezirksfürsorgeverbände 'l 
gedeckt durch 

Ausgaben der Landesfürsorgeverbinde'1 

gedeckt durch 

Zuschuß 

600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 
1) ohne LFV·Wtirllem/JefYI 2) etils&>tLFV·mJrl/em6erg Mill.~..I[ 
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ersatz sowie die Einnahmen aus eigenem Wohlfahrts-
vermögen und sonstiger Art abgesetzt; die Zuschüsse des 
Reichs und Landes usw. werden wie in den früheren Jahren 
bei den ausgebenden Stellen (Bezirks- bzw. Landesfürsorge-
verbänden) als Ausgaben mitberücksichtigt. Danach betrug 
die Nettofürsorgelast im Bereich der Bezirksfürsorgeverbände 
im Rechnungsjahr 1933/34 2 385 Mill. 52.Jt (im Jahre 
1932/33 2 609 Mill. 52.Jt), im Bereich der Landesfürsorge-
verbände 99 (108) Mill. 52.Jt, im Reich insgesamt demnach 
2 484 (2 717) Mill. 52.Jt oder 38,10 52.Jt ( 41,68 52.Jt) je Kopf 
der Bevölkerung. Die Verminderung der Nettofürsorgelast 
im Reich um über 233 Mill. 52.Jt im Rechnungsjahr 1933/34 · 
ist, wie bereits festgestellt, in erster Linie auf die Abnahme 
der Zahl der laufend von den Fürsorgeverbänden unterstütz-
ten Arbeitslosen zurückzuführen. 

An der Aufbringung der Mittel für die öffentliche Für-
sorge und Jugendhilfe sind neben den Fürsorgeverbänden 
selbst (Gemeinden und Gemeindeverbände) die Länder und 

das Reich (Reichswohlfahrtshilfe, Zuschüsse für Klein-
rentnerfürsorge usw.) beteiligt. Die Zuschüsse des Reichs 
an die Bezirks- und Landesfürsorgeverbände betrugen im 
Rechnungsjahr 1933/34 712 Mill. 52.Jt, die Zuschüsse der 
Länder 53,6 Mill. 52.Jt; den Bezirks- und Landesfürsorge-
verbänden verblieb nach Abzug aller gegenseitigen Er-
stattungseinnahmen, der Einnahmen aus eigenem Wohl-
fahrtsvermögen und aus den Zuschüssen des Reichs und des 
Landes eine reine Eigenlast in Höhe von 1 741Mill.52.Jt 
(im Rechnungsjahr 1932/33 1 891 Mill. 52.Jt). 

In der Statistik der Fürsorgeverbände sind die Fürsorgeleistungen gemäß 
der Fursorgepßichtverordnung vom 13. Februar 1924 enthalten. Nicht berück-
sichtigt sind dagegen die Fürsorgeerziehungskosten, ferner die Ausgaben der 
Sondermaßnahmen für die minderbemittelte Bevolkerung (Verbilligung von 
Speisefetten usw.) sowie die für Zwecke der allgemeinen Volkswohlfahrt und 
Volksgesundheit bestimmten Einrichtungen. Nicht zur öffentlichen Fürsorge 
gehören ferner die Leistungen der Sozialversicherungen, der Versorgungsbe-
bdrden, der Wohnungsfürsorge, der Krisenftlrsorge usw., die Aufwendungen der 
NS.-Volkswohlfahrt und des Winterhilfswerks des deutschen Volkes sowie die 
übrigen Leistungen der freien Wohlfahrtspflege. 

ERZEUGUNG UND VERBRAUCH 
Die Verarbeitung von Steinkohlenteer im Deutschen Reich 

Der deutsche Bedarf an Steinkohlenteer wird fast ausschließ-
lich aus dem Teeranfall der Kokereien und Gasanstalten gedeckt, 
wo der Teer zwangsläufig als Nebenprodukt mitgewonnen wird. 
Die inländische Teerversorgung ist daher von der Produktions-
entwicklung der Gasanstalten und namentlich der Kokereien ab-
hängig, die ihrerseits mit der der eisenschaffenden Industrie eng 
zusammenhängt. Aus dem Teer werden auf dem Wege der 
Destillation zahlreiche Bestandteile herausgeholt, die als Aus-
gangsstoffe für verschiedene Produktionszweige (Straßenbau, 
Dachpappenimprägnierung und chemische Prozesse aller Art) 
verwendet werden. Die Destillationen nehmen in der Tat nahezu 
den gesamten Teeranfall der Kokereien auf; demgegenüber zeigt 
die Verwertung des Gasanstaltsteers ein weniger günstiges Bild, 
da beträchtliche Mengen nicht zur Destillation gelangen, sondern 
unmittelbar als Rohteer für Imprägnierungszwecke u. dgl. ver-
braucht werden. Die amtliche Produktionsstatistik für 1933 hat 
über diese Verhältnisse zum erstenmal Unterlagen beschafft. 

Die Gewinnung von Kokereiteer betrug im Jahre 1933 
rd. 825 000 t; in den Destillationen aber sind im Berichts-
jahre nur 791 000 t inländischer Kokereiteer verarbeitet 
worden. Die Ausfuhr von Rohteer betrug 8 100 t gegen 
28 000 t im Jahre 1932, während sich gleichzeitig die Destil-
lation von ausländischem Kokereiteer von 4 000 t im 
Jahre 1932 auf 25 000 t (davon 5 000 t aus dem Saargebiet) 
im Berichtsjahre vermehrt hat. Der Absatz der Gaswerke 
an rohem Steinkohlenteer stellte sich auf 240 000 t; außer-
dem sind noch 34 000 t Steinkohlenteer in den industriellen 
Generatoranlagen der Industrie gewonnen worden. Im 
Vergleich zum Jahre 1932 weist die gesamte Rohteerverarbei-
tung der deutschen Steinkohlenteerdestillationen mit 
1 025 000 t eine geringe Zunahme auf ( + 51 000 t.). Die 
Erhöhung betraf lediglich den Kokereiteer, während die 
Destillation von Gasanstaltsteer von 212 000 t im Jahre 
1932 auf 203 000 t im Berichtsjahr zurückgegangen ist. 
Außer Teer werden in den Teerdestillationen noch mittlere 
und schwere Teeröle sowie Rohnaphthaline verarbeitet, 
die von den kleineren Destillationen, die sich mit einet ein-
facheren Zerlegung des Teers begnügen, an die größeren 
Betriebe dieses Industriezweiges zur weiteren Aufbereitung 
abgegeben werden. Der Gesamtwert der verbrauchten 
Roh- und Hilfsstoffe stellte sich 1933 auf rd. 46 Mill. 52.Jt. 

Insgesamt haben im Jahre 1933 116 Steinkohlenteerdestil-
lationen gearbeitet. Hier waren gegen Ende des Jahres 3 566 Per-
sonen mit einer Lohn- und Gehaltssumme von 7,74 Mill . .fl.J{ be-
schäftigt. Die Hauptmenge des Kokereiteers wird in wenigen 
Großbetrieben destilliert, die sich in den großen Produktions-
revieren der Kokereiindustrie, namentlich im Ruhrgebiet sowie 
in Oberschlesien, befinden. So verarbeiten 10 Betriebe rd. 80 vH 
des gesamten Kokereiteers. Demgegenüber ist die Verarbeitung 
des Gasanstaltsteers hauptsächlich Aufgabe der Mittel- und Klein-

betriebe, die entsprechend der mehr dezentralisierten Lage der 
Gaswerke in vielen Gegenden des Reiches zu finden sind. Die 
Verarbeitung von Gasanstaltsteer verteilte sich auf 95 Anlagen, 
von denen sich 84 ausschließlich oder überwiegend mit der Ver-
arbeitung des Gasanstaltsteers befaßt haben. 

Verarbeitung von Teeren 
und Halbfabrikaten 

in 1000 t 
1932 1933 

1 

davon aus-
ländischer 
Herkunft 

Kokereite.er ..•................... 
Gasanstaltsteer .................. . 

755,3 
212,4 

6,2 

816,1 
202,7 

6,3 
12,0 
0,2 

41,5 

Andere Teere ................... . 
Rohnaphthalin ..... „ . . . . . . . . . . . . } 
Rohanthracen ...... „ ..... „ „ .. . 

7,7 
24,6 
2,0 
0,1 
6,0 

Schwere Teeröle ................. . 
Rohphenole ..................... . 1,4 

0,1 
4,3 

Roh pyridin ..................... . 
Sonstige Teerprodukte ........... . 

Entwicklung der Teerwfrtscheft 1929 bis1933 
Millt Mfil.t 
1,8 1,8 

1 l 1 1 1 1 1 
1,6 ---+-----T-----+----.i--- 1,6 

: ~n11atlon ~n Steinkohlenteer l 
insgesamt 1 1 

1,4 -1 ----: ---1------:------; 1,4 

J 1 1 1 1 
1,2 -!----- 1 

--- ~-----~---- -+- 1,2 
1 1 1 1 
l l l 1 1 

1,0 -+-----}--- -.\.---- . _ 1.0 

1 1 : 
1 1 1 f QS -~- --- --t- ---Gewfnnunr?"oo..i:...--r--19,a 
: l \/On Kofereiteer : 
1 1 1 ~ 1 

o,6 -~-----~-----t------1 -------r- 0,6 

: : : l l 
0,4 -7------r-----;-----;-----1- 0,4 

1 Gewinnung \/On Gasanstaltsreer ' 
0,2 -+-----f.----;----„-~------t- 0,2. 

' usfuhr1110n Steinkohlenteeri 
1_l'~-=:::r::::::::::::::::::~·;;;;;~~·J_ o~ o 
1929 1930 1931 1982 

W.u.St.35 

25,3 
2,5 
0,0 
0,6 

18,9 
0,6 

Die kleineren Destillationen werden in der Regel von Dach-
pappen- und Asphaltfabriken betrieben, die den destillierten Teer 
nnd das Teerpech selbst verbrauchen. In den (80) Anlagen der 
Dachpappenindustrie u. dgl. wurden im Jahre 1933 rd. 97 000 t 
Rohteer verbraucht, von denen 77 000 t auf Gasanstaltsteer 
entfielen. Der Kokereiteer .wird außer in den wenigen Groß-
betrieben vor allem noch in einigen (örtlich verbundenen) Eigen-
anlagen der Kokereien verarbeitet, die das nach der Destil-
lation zurückbleibende Teerpech für ihre Brikettherstellung be-
nötigen. Aus der Entwicklung mehrerer Jahre zeigt sich, da.II die 
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Destillation von Rohteer in der Dachpappenindustrie anteil-
mäßig an Bedeutung gewinnt, und daß auch in den örtlichen 
Eigenanlagen der Kokereien die Teerverarbeitung vergleichsweise 
etwas zugenommen hat. 

Teerverbrauch 1 1931 1 1932 1 1933 
der 6rtUch verbundenen I 

Eigenanlagen 1 000 t vH 1 000 t 1 vH 1 000 t 1 vH 

der Dachpappenindustrie .. · I 841 7 31 841 8 61 971 9,4 
der Kokereien............. 149 13;0 130 13;4 147 U,3 
Teerverbrauch insgesamt „ .1 1150 l 100,0 1 974 l 100,0 1 1025 l 100,0 

Der Wert der insgesamt hergestellten und abgesetzten Teer-
erzeugnisse betrug im Jahre 1933 rd. 72 Mill . .7lJt, von denen 
nahezu 6 Mill . .7lJ{ auf den Auslandsabsatz entfielen. Die Haupt-
erzeugnisse sind Teerpech sowie präparierter und destillierter 
Teer, die zusammen 58 vH des Gesamtwertes ausmachten. 
Gegenüber dem Vorjahre hat sich vor allem die Erzeugung von 
präpariertem und destilliertem Teer erhöht, und zwar von 
155 000 t auf 206 000 t. Die Pechproduktion ist dagegen nur 
um 16 000 t auf 487 000 t gestiegen; eine Folgeerscheinung der 
Tatsache, daß die Produktion der Steinkohlenbrikcttfabriken, die 
weitaus die größte Menge des Pechs verbrauchen, gegenüber 1932 
kaum zugenommen hat. Die verstärkte Gewinnung an destil-
liertem und präpariertem Teer ist vor allem auf den erhöhten 
Bedarf für den Straßenbau zurückzuführen. Außerdem werden 
diese Erzeugnisse für sonstige Asphaltierungszwecke, zur Dach-
pappenimprägnienmg und als Stahlwerksteer verwendet; aus-
geführt wurden nur unbedeutende Mengen. 

Die Erzeugung an Schwerölen stellte sich auf 273 000 t, 
gegenüber 260 000 tim Jahre 1932 und 350 000 t im Jahre 1931. 
An das Ausland wurden beträchtlich weniger als 1932, und 
zwar insgesamt nur 9 500 t schwere Teeröle abgesetzt. Die 
Einfuhr an diesen Produkten aber hat sich gleichzeitig beträcht-
lich vermehrt, so daß im Jahre 1933 zum erstenmal ein Einfuhr-
überschuß zu verzeichnen war. 

Die Gewinnung von Benzolprodukten aus Teer ist gering, 
da die Hauptmenge bereits in den Benzolwäschen der Kokereien 
und Gasanstalten entsteht, während im Teer nur 'geringe Mengen 
festgehalten werden. Diese werden als erste Fraktion bei der 
Destillation des Teers herausgeholt. Im Berichtsjahre wurden 
auf diesem Wege noch rd. 12 000 t Rohbenzole gewonnen. 

Von den sonstigen Teerprodukten ist vor allem das Naph-
thalin zu nennen, das in den meisten Teerdestillationen mitge-

Die Beschäftigung der Industrie 
im Mai 1935 

Die Beschäftigung der Industrie hat im Mai weiter zugenommen. 
Die Zahl der beschäftigten Arbeiter ist von 63,3 vH im April auf 
64,6 vH der Arbeiterplatzkapazität im Mai gestiegen. Stärker 
hat sich die Zahl der geleisteten Stunden, von 58,3 vH auf 60,6 vH 
der Arbeiterstundenkapazität, erhöht. Die durchschnittliche 
tägliche Arbeitszeit ist von 7 ,45 Stunden im April auf 7 ,60 Stunden 
im Mai gestiegen. 

In den Produktionsgüterindustrien hat sich das Arbeitsvolumen 
stärker als in den Verbrauchsgüterindustrien erhöht. Indes war 
der Auftrieb in . den Produktionsgüterindustrien nicht so stark 
wie im April. Entscheidend hierfür war, daß sich die Zunahme 
in der Bauwirtschaft wie in früheren Jahren verlangsamt hat. 
Im Baugewerbe werden Arbeiter vornehmlich in den ersten 
Monaten der Saison eingestellt. Im Mai ist hier die Zahl der be-
schäftigten Arbeiter um 7 vH der Höchstbeschäftigung gegen 
10 vH im April gestiegen. Auch in den meisten Baustoffindu-
strien und in den von der Bautätigkeit stark beeinflußten Industrie-
zweigen hat sich das Arbeitsvolumen schwächer als im Vormonat 
erhöht, so in der Pflasterstein- und Schotterindustrie, in der 
Zementindustrie, in der Gipsindustrie, in der Herstellung von 
Ziegeln, Dachpappe, Betonwaren, feuerfesten Erzeugnissen, in 
den Sägewerken, in der Herstellung von Kacheln, Bodenplatten, 
Lacken und Rostschutzfarben. Ferner nähert sich im Fahrzeug-
bau die Saison ihrem Höhepunkt. Die Beschäftigung ist daher 
in der Kraftwagenindustrie, in der Fahrradindustrie und im 
Karosserie- und Wagenbau schwächer als im Vormonat gestiegen. 
Auch in den Nichteisen-Metallwalzwerken, denZeitungsdruckereien, 
in der Herstellung von Kartonnagen, Papierwaren, Gummiwaren, 
von Schrauben und landwirtschaftlichen Geräten und in der 
Juteindustrie konnte das Arbeitsvolumen nicht in dem gleichen 
Umfang wie im Vormonat erhöht werden. Nur in der Großeisen-
industrie, den Eisengießereien, im Waggonbau, in der Stark-

Absatzflhige Erzeugnisse der Sfeinkohlenteerdesttllatfon1933 
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wonnen wird; lediglich 22 Betriebe haben dieses Erzeugnis nicht 
aus dem Teer isoliert. Viel seltener werden folgende Produkte 
aus dem Teer herausgeholt: Phenole, Kresole sowie Pyridine 
und Anthracen. Von diesen Teererzeugnissen wird ein nennens-
werter Teil auf dem Auslandsmarkt verkaaft. Es wurden an 
absatzfähigen Erzeugnissen hergestellt: 
Naphthalin„. „........ 37 478 t Pyridinbasen „ ........ . 

dav. Reinnaphthalin.. 14371 • Phenole, Kresole ....... . 
Anthracen •.... „ . . . . . . 2 554 » dav. Phenol, rein „ .. 

dav. Reinanthracen . . . 223 • Kresol, rein •..•. 

502 t 
10471. 
4826. 
4751. 

An sonstigen Erzeugnissen wurden gewonnen 9 512 t Anthra-
cenrückstände und 2 098 t andere teerartige Nebenprodukte 
sowie 10 270 t Ammonsulfat, 1 833 t Salmiakgeist und 9 526 t 
Ammoniakwasser (größerenteils aus der Verarbeitung von be-
zogenem Gaswasser). 

Im Außenhandel mit Teer und Teerdestillationsprodukten 
(ohne Benzole u. dgl.) war im letzten Jahre vor der Krise ein 
Ausfuhrüberschuß von rd. 40 Mill. .1lJt zu verzeichnen. Seit 1929 
aber hat sich die Ausfuhr ständig verringert. Der Ausfuhrüber-
schuß betrug: 

1929 . . . . . . . • . . 40,1 Mill . . 'lUt 
1930 .......... 34,6 • 
1931 ... „ ...•• 23,8 • 

1932 . . . . . . . . • . 12,9 Mill . .'ll.Jt 
1933 „ „ „ „ „ 3,1 • 

Im Jahre 1934 war kein Ausfuhrüberschuß, sondern ein Ein-
fuhrüberschuß von 39 000 .7/Jt vorhanden. 

stromindustrie, in der Papier- und Ledererzeugung, in der Fein-
mechanik und Optik, in der Bereifungsindustrie und in der Her-
stellung von Krafträdern ist die Beschäftigung stärker als im 
Vormonat gestiegen. Das gleiche gilt für große Teile der Elektro-
industrie, für die Nichteisen-Metallhütten und die Herstellung von 
Treibriemen, in denen die Beschäftigung im Vormonat noch 
zurückgegangen war. In den Werk- und Akzidenzdruckereien, 
den Steindruckereien, den Buchbindereien, in der Herstellung 
von Tapeten, Briefumschlägen und Sanitätssteingut ist die Be-
schäftigung zurückgegangen. 

In den Verbrauchsgüterindustrien hat die Frühjahrsbelebung 
erst im April, später als in früheren Jahren, eingesetzt und im 
Mai mit gleicher Kraft angehalten. Dies gilt für die Leinen-
industrie, die Herstellung von Schwergewebe, Strümpfen, Phan-
tasiewirkwaren, Kunstseide, Wollwäschereien, Kammgarn-
spinne:i'liien, Vigognespinnereien, f(ir die Herstellung von Damen-
bekleidung, Wäsche und Schürzen, Lederschuhen, künstlichen 
Blumen und Hüten. Ferner ist hier eine Reihe von Industrie-
zweigen zu nennen, die Hausrat und Gegenstände für den Wohn-
bedarf anfertigen, wie Möbelindustrie, Herstellung von Geschirr-
steingut, Möbelbeschlägen, Badeöfen, Blech- und Lackierwaren, 
Metallkurzwaren, Uhren und einzelne Zweige der Nahrungs-
und Genußmittelindustrien, so die Herstellung von Obst- und 
Gemüsekonserven, Zigaretten, Rauch- und Kautabak sowie 
Sektkellereien. Auch in der Herstellung von Gardinen und 
Möbelstoffen, in der Teig- und Süßwarenindustrie und in der 
Stärkeindustrie hat die Beschäftigung, die bis zum Vormonat 
zurückgegangen war, wieder zugenommen. Nur bei wenigen 
Industriezweigen war die Zunahme schwächer als im Vormonat, 
so in den Wollwebereien, der Herstellung von Teppichen, Stühlen, 
Holzwaren, in der Porzellanindustrie, in der Herstellung von 
Beleuchtungskörpern, Messing- und Nickelwaren, in der Glas-
industrie, in der Kosmetik, in der Photochemie, in den Ölmühlen, 
in den Brotfabriken und in den Brauereien. Der Saison ent-
sprechend hat sich das Arbeitsvolumen in einzelnen Nahrungs-
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und Genußmittelindustrien vermindert, so vor allem in der 
Mühlenindustrie, in den Zuckerraffinerien, in der Herstellung von 
Fischkonserven, Fleischwaren, Zigarren, in der Margarineindustrie 
und in den Mälzereien. Auch in der Seiden· und Baumwoll· 
industrie hat die Beschäftigung abgenommen. 

Geleistete Durch· Beschäft. Beschäft. Arbeiter· schnittliche Angestellte 
Besehä!tlguflg Arbeiter in stunden tägliche in vH der 
der Industrie vH der Ar· in vH der Arbeitszeit Angestell· beiterplatz· Arbeiter· der Arbeiter tenplatz· 

(Ergebnisse der Industrie- kapazität1) stunden· in kapazität 1) kapazitat') Stunden') 
berichterstattung) 

1935 
April IMai') !April IMai') 1 April IMai') 1 April IMai') 

Gesamte Industrie ••••.. 63,3 64,6 58,3 60,6 7,45 7,flJ 73,9 74,5 
Produktionsgüterind ...•• 6J,9 67,2 62,0 65,0 7,65 7,78 74,5 75,4 

dav. Investitionsgüter-
ind. ohne ausgeprägte 
Saisonbewegung ••.. 65,9 67,0 64,5 66,9 7,81 8,05 72,9 73,4 

Verbrauchsgüterind. • •.. 61,2 61,4 53,6 54,9 7,19 7,37 73,0 73,4 
Bergbau') „„„.„„„ 65,2 61,3 - - 80,4 
Eisen- und Metallgewin-

nung •.• „ ...... „.„ 75,7 77,4 71,1 75,1 7,80 8,07 77,8 78,8 
Eisen- und Stahlwarenind. 63,1 63,3 60,6 62,9 7,78 8,01 78,5 79,2 
Blechverarbeitende lnd. 54,3 55,5 50,5 53,0 7,68 7,86 77,8 78,3 
Nichteisen-Metallwarenind. 68,7 69,6 60,1 62,8 7,'29 7,56 75,9 76,2 
:Maschinenbau ••.•.•••.. 
Fahrzeugbau .. „ „ • „ „ 75,8 77,1 71,4 73,0 7,78 7,90 82,8 84,4 
Elektroind. „ „ „ .• „ „ 68,6 62,7 7,30 77,6 
Feinmechanik und Optik 69,3 71,0 65,2 69,9 7,64 8,01 72,9 73,8 
Baustoffind. ........... 58,7 63,6 52,6 59,0 7,45 7,70 65,9 66,2 
Baugewerbe ...•..•.•.•. 57,8 65,3 - - - - 71,0 73,1 
Holzbearbeitende Ind ..• 66,0 67,0 64,5 66,9 7,88 8,06 58,7 59,3 
Holzverarbeitende Ind ••• 49,0 49,5 43,7 47,0 7,24 7,70 57,1 57,4 
Ledererzeugende Ind .... 71,3 72,1 66,9 69,0 7,42 7,53 76,5 76,9 
Lederverarbeitende lnd. 32,6 33,fi 32,3 33,1 7,80 7,77 49,2 49,9 
Papiererzeugende Ind. • • 72,8 74,0 65,0 66,8 7,98 8,05 83,4 84,0 
Papierverarbeitende lnd. 55,4 56,1 53,5 53,6 7,57 7,47 70,3 70,6 
Vervielfältigungsgewerbe. 65,6 65,5 63,5 63,5 7,85 7,80 80,5 80,8 
Textilind. „ .. „.„„„. 72,9 73,0 61,6 62,3 6,99 7,07 82,2 82,5 
Bek!eidungsind. • ••.••.. 53,9 53,8 45,5 46,7 7,07 7,31 66,7 67,3 

davon Lederschuhind. 72,2 71,8 56,4 59,6 6,79 7,25 76,6 77,5 
Nahrungsmittelind •••••• 63,5 63,9 58,1 58,6 7,65 7,72 81,2 81,4' 
Genußmittelind ..••..... 77,9 78,3 72,1 72,4 7,34 7,31 77,7 77,9 

Anmerkungen: Die Angaben fdr die einzelnen Industriezweige und 
·gruppen sind nur in ihrer Bewegung, nicht aber in ihrer absoluten Hohe voll 
miteinander vergleichbar. - 1) Höchstzahl der Arbeiter (bzw. Angestellten), 
die bei voller Besetzung aller Betriebseinrichtungen beschaftigt 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 vorläufig. - 6) Statt der Stunden 
Schichten. 

Die Kraftfahrzeugindustrie 
im Mai 1935 

Erzeugung und Absatz der Kraftfahrzeugindustrie lagen im 
Mai für Personenkraftwagen etwa gleich hoch wie im April, 
für Liefer- und Lastkraftwagen und Automobilomnibusse dagegen 
höher als im Vormonat. Der Auslandsabsatz hat sich in fast 
allen Kraftfahrzeugarten weiter gehoben. 

Veranderung 
Kraflfabrzeuge 

Mai April Mai Mai 1935 in vH 
einschl. Untergestelle gegenüber 

(Stück) 1935 1935 1934 April 
1 

Mai 
1935 1934 

Produktion 
182401159flJ Personenkraftwagen .•........... 182(:/J + 0,1 + U,4 

Nutzkraftwagen:- · 
3 363 Lief er- und Lastkraftwagen .... 2 874 2 056 +17,0 + 63,6 

Omnibusse ··················· 392 317 189 +23,7 +107,4 
Krafträder: 

Kleinkrafträder „ „ „ „ „ . „ „ 7 006 6 352 7115 +10,3 - 1,5 
Großkrafträder ............... 4347 4641 3421 -6,3 + 27,1 

Dreirädrige Fahrzeuge •.......... 1215 790 1280 +53,8 - 6,1 
Absatz 

Personenkraftwagen .•.........•. 18976 19005 15flJ4 - 0,2 + 21,6 
Nutzkraftwagen: 

Lief er· und Lastkraftwagen •.•. 3 484 2 993 2 208 +16,4 + 57,8 
Omnibusse .„.„.„ ..• „„.„ 351 299 187 +17,4 + 87,7 

Krafträder: 
Kleinkrafträder „ . „ . „ . „ .... 10567 9414 8301 +12,2 + 27,3 
Großkrafträder ··············· 5465 5 075 4 013 + 7,7 + 36,2 

Dreirädrige Fahrzeuge ........... 1 181 781 1 307 +51,2 - 9,6 

Die Produktion von Personenkr_aftw.agen, die mit 
18 260 im Mai fertiggestellten Wagen dem Erzeugungsergebnis 
des Vormonats nahezu entspricht, jedoch die Erzeugung des 
entsprechenden Vorjahrsmonats um 14 vH überschreitet, hat 
sich in .den Größenklassen sehr verschieden entwickelt. Zurück-

gegangen ist die Herstellung von Personenkraftwagen mit einem 
Hubraum von 1 Z bis 1,5 l und mit über 4 l Hubraum; die Pro-
duktion in allen anderen Größenklassen ist dagegen gestiegen. 
Die größte verhältnismäßige Steigerung weist die Produktion 
von Personenkraftwagen von 2 l bis 3 l Hubraum auf; in dieser 
Größenklasse stieg die Erzeugung gegenüber April um 28 vH, 
gegenüber Mai 1934 sogar um 152 vH. 

Der Absatz von Personenkraftwagen hat sich mit insgesamt 
18 976 Wagen gegenüber dem Vormonat kaum verändert. Wie 
bereits schon im März und April überschritt auch im Mai der 
Absatz die Produktion; während im Mai 1934 die abgesetzte 
Menge um 2,2 v H hinter der Erzeugung zurückblieb, liegt im 
Mai dieses Jahres der Absatz von Personenkraftwagen um 4 vH 
höher als die Produktion. Auch im Absatz ist die Wagenanzahl 
in den Größenklassen von 1 l bis 1,5 l und über 4 l Hubraum 
zurückgegangen, in den übrigen Größenklassen wurden jedoch 
mehr Wagen abgesetzt als im April. Der Auslandsabsatz von 
Personenkraftwagen hat sich weiter gebessert; insgesamt wurden 
im Mai 2 232 fabrikneue Personenkraftwagen gegen 1 957 im 
April auf ausländischen Märkten untergebracht. Fast die Hälfte 
dieser im Ausland abgesetzten Wagen gehörte der Größenklasse 
von 1,5 l bis 2 l Hubraum an. 

Die Erzeugung von Lieferungs- und Lastkraftwagen 
war im Mai mit 3 363 Wagen um 489 Stück oder um 17 v H 
höher als im Vormonat. Auch in dieser Fahrzeuggattung über-
schritt der Absatz wieder die Produktion. In allen Größenklassen 
haben sich Erzeugung und Absatz gegenüber April erhöht. Auch 
im Auslandsgeschäft wurde mit 337 abgesetzten Lieferungs· und 
Lastkraftwagen eine neue Höchstzahl erreicht. 10 vH der ins-
gesamt abgesetzten Liefer- und Lastkraftwagen wurden im 
Mai 1935 ausgeführt gegen nur 4,8 vH im Mai 1934. 

Beachtlich gestiegen ist wiederum die Zahl der fertiggestellten 
Automobilomnibusse. Mit 392 Wagen liegt die Erzeugung 
um ein Viertel höher als die bereits stark angezogene Produktion 
im April und stieg auf das Doppelte der Erzeugung vor Jahres· 
frist. Von insgesamt 100 abgesetzten Automobilomnibussen 
gingen 29 ins Ausland. 

In der Kraftradproduktion ist die Erzeugung von Klein· 
krafträdem von 6 352 Stück im April auf 7 006 im Mai 1935 
gestiegen, dagegen ist die Zahl der fertiggestellten Krafträder 
über 200 ccm Hubraum von 4 641 auf 4 347 Stück zurück· 
gegangen. Der Saison entsprechend lagen die Absatzzahlen weit 
über den Erzeugungszahlen. An Kleinkrafträdern wurden im 
Mai mit 10 567 Stück 12 vH, an Krafträdern über 200 ccm Hub· 
raum mit 5 465 Stück 8 vH mehr abgesetzt als im April 1935. 
Im Auslande wurden an Kleinkrafträdern ein Drittel (32 vH) 
weniger, an sonstigen Krafträdern ein Fünftel (20 vH) mehr 
untergebracht als im Vormonat. Produktion und Absatz von 
dreirädrigen Fahrzeugen überschritten im Mai um mehr als die 
Hälfte die entsprechenden Vormonatszahlen. 

Produktion und Absatz ! Mai 1935 1 April 1935 
von Kraltfabrzeugen 
nach Größenklassen Produk·\ Inländ.j Ausländ. Produk-\Inländ.\ Ausland. 

(Stück) tion Absatz Absatz tion Absatz Absatz 

Hubraum 
bis 1 1 . „. 

uber 1 l • 1,5 1 „ „ 
• 1,51 • 2 1 „ „ 
•2l•3l„„ 
•31•41„ .. 
• 4 l „„„.„„. 

Eigengewicht 
bis 1 t.„ „„ 

überlt • 2t„„.„ 
•2t•3t„.„„ 
• 3t • 4t.„„„ 
• 4t.„„„„„„. 

Hubraum 
bis 175 ccm 

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

Personenkraftwagen einschl. Untergestelle 
5 195 5 027 509 4 597 4 778 576 
6 055 5 639 5flJ 7 835 6 637 501 
5 067 4 211 1 022 4 218 3 790 766 
1 283 1129 112 1 001 1113 92 

613 688 26 499 667 11 
47 50 3 90 63 11 

Liefer- und Lastkraftwagen einschl Untergestelle 
691 637 41 527 599 52 

1 123 1 061 104 1 069 919 50 
799 795 95 690 705 100 
415 307 70 284 246 53 
335 347 27 304 258 11 

Krafträder 
369 509 174 269 594 258 

6 637 9815 69 6 083 8463 99 
2 406 2825 119 2 593 2241 103 
1504 1 788 121 1 189 1879 73 

437 506 106 859 6Q6 113 

Neuzulassungen von Kraftfahrzeugen 
im Mai 1935 

Auch im Mai ist die Zahl der Kraftfahrzeugzulassungen 
weiter gestiegen. Insgesamt wurden 41 223 Kraftfahrzeuge oder 
15 vH mehr neu zum Verkehr zugelassen als im Vormonat (35860). 
Am stärksten war die Zunahme der Neuzufassungen bei den 
Krafträdern, von denen 18 632 (+ 26 vH) neu in den Verkehr 
kamen. Bei den Personenkraftwagen stieg die Kurve der Neu-. 
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zulassungen wieder etwas steiler an. Es wurden 18 216 Personen-
kraftwagen neu zugelassen, 9 vH mehr als im Vormonat. Die 
Neuzulassungen der Lastkraftwagen und Sonderfahrzeuge er· 
höhten sich um 3 vH auf 3 646. Die Zulassungsziffer der Kraft-
omnibusse stieg von 235 auf 246, die der Zugmaschinen fiel von 
567 auf 483. 

Bei den Krafträdern war wiederum die Zunahme der Neu-
zulassungen bei den Kleinkrafträdern höher als bei den Groß-
krafträdern. Unter den Personenwagen nahmen die Neuzulassun-
gen in der 2 bis 3 Z- und 3 bis 4 Z-Klasse beträchtlich zu. Bei 
den Lastkraftwagen war neben der erheblichen Zunahme der 
Zulassungen von Dreiradkraftfahrzeugen (+ 26 vH) eine Steige-
rung noch bei den 1 bis 2 t- und 2 bis 3 t-Nutzlastklassen zu 
beobachten. Die Neuzulassungen bei den schwereren Klassen, 
die im Vormonat erheblich gestiegen waren, ließen nach. 

JfelUUlauungen von Krafll'abneugen 
1 

Mai 1 April 1 Mai 1 April 

1935 1934 

Personenkraftwagen•) 
bla 1 1 Hubraum „ „ „ „. "~" „ 5 741 5 289 3 044 2868 

11ber 1 1 . 1,51 • ............... 7123 6687 6671 5495 . 1,51 . 2 1 • . .............. 3504 3304 3429 2 765 
• 2 1 • s l • ............... 871 607 511 433 
• 3 1 • ' 1 • . .............. 888 693 472 409 

über 4 1 • . .............. 74 89 106 95 
Zusammen 18201 16669 14233 12065 

Lastkraftwagen 
zeuge)*) 

(einschl. Sonderfahr-

bis 1 t Nntzlast ................ 667 683 516 451 
llber 1 t • 2 t • ................ 588 542 437 482 . 2t • s t . . ............... 1 019 999 619 513 
• St • 4 t . .· ............... 287 288 134 "1 
• 4t • 5 t • ················ 40 64 93 116 
• lit • 7,6 t • ................ 99 203 } 23 } 9 über 7,5 t • . ............... 3 5 

Zusammen 2 703 2 784 1822 1668 
Kraftomnibuan 

bls 18 Sitzplitze ................. 7 6 
über 16 • SO • ••• „ ••••••••••••• 110 91 

11ber SO • . ................ 129 138 
Zusammen 246 235 150 62 

Ktaftrlder*) 
Fahrrlder mit Hilfsmotor •• „ „ • „ „ „ „ . „ 3 065 2 231 1463 1336 

bis 100 eom Hubraum „ „ „ .• 542 436 }1145 }6:396 llber 100 oom • 200com • ........ 10089 7905 
• 200 ccm • B50ocm • „ ••••••• 2 483 1 955 

}4242 }3931 • 850 com • 500ocm • . ....... 1 865 1 660 
über 500 oom • ········ 588 656 

Zusammen 18632 14843 13450 11663 
D reiradkraf tfahrze uge *) 
für Personenbeförderung ••••••••••••••••••• 15 15 
• Lastenbeförderunr ••••••••••••• .:..:.:.:..:..: 943 747 . 

Zusammen 

:1 
7621 

1 Zugmaeohlnen (einsohl.Batteleohlepper) 567 

*) Dreiradkraftfahrzeuge wqrden bis Oktober 1934, soweit sie hie zu 850 kg 
E~gewioht haben, als Krafträder, soweit sie über 360 kg Eigengewicht haben, 
als Last- bzw. Personenkraftwagen gezählt. Seitdem gelten alle Dreiradkraft-
fahrzeuge verkehrepolizeilich als Wagen; seit Januar 1935 werden sie geeondert 
naohgewieeen. 

Stromerzeugung und -Verbrauch 
April/Mai 1935 

Die arbeitstäglfohe Stromerzeugung war im Mai nur unbe-
deutend geringer als im Vormonat. Der entsprechende Vorjahrs-
stand wurde um 17 vH überschritten. 

Der arbeitstägliche gewerbliche Stromverbrauch hatte im 
April gering zugenommen. 

Stromerzeugung Stromabgabe von 103Werken 
von 122 Werken an gewerbliche Verbraucher 

ins· 1 arbeitstäglich ins· I arbeitstäglich 
Jl[onat gesamt gesamt für 1 kW Anschlußwert l lonals- ,glelth. Jo- l lonals- ,glelcb. lo-

in Mill. k Wh durehsclm. nal d. Vorj. inMill.kWh k Wh dnrehsclm. nal d. Vorj. 
1 1919=100 = 100 1 11129=100 = 100 

Dez.1934 1665,5 69,4 125,2 113,2 575,0 24,0 4,78 100,0 110,4 
Jan.1935 1697,8 65,3 117,8 119,1 592,5 22,8 4,54 94,9 114,4 
F&br. • 1476,7 61,5 111,0 114,9 550,1 22,9 4,56 95,4 111,6 
März • 1534,4 59,0 106,4 114,8 579,6 22,3 4,41 92,2 109,1 
April • 1433,2 59,7 107,7 114,7 567,2 23,6 4,64 "7,0 108,6 
Mai • l 481,7 59,3 106,9 117,4 

Die Eisen schaffende Industrie des In- und Auslandes 
im April/Mai 1935 

Die in der Rohstahlexportgemeinschaft vereinigten 
Länder erzeugten im April (März) 1,82 (1,89) Mill. t Roh· 
eisen und 2,15 (2,20) Mill. t Rohstahl. Arbeitstäglich blieb die 
Roheisenerzeugung fast unverändert, die Rohstahlgewinnung 
war um 4 vH höher. Gegenüber April 1934 waren sowohl Roh-
eisen- wie Rohstahlgewinnung arbeitstäglich um etwa 4 v H 
höher. 

Deutsche Roheisen· 
und Rohstahlerzeugung 

inlOOOt 

Mai j April 1 März 1 

1935 

Mai 1) 

1934 

Erzeugung nach Sorten Roheisen 

42,~ 1 66,61 48,6, 
58,6 

73,8 71,2 70,3 74,6 
694,0 641,3 687,7 455,2 
190,9 149,8 189,1 148,3 

Hämatiteisen .. „ „ ... „ . „ ....... „ 
Gießereiroheisen u. Gußwaren 1.Schmelz. 
Thomasroheleen .•. „ „ . „ .. „ .... „ . 
Stahleleen, Mangan·, Siliziumroheisen 

Rohstahl 
Thomasstahl •. „ „ „ „ .. „ '} Roh { 
Bas. Siemens-Martin-Stahl · · · blöck~ 
Tiegel- und Elektrostahl ...•• 
Stahlformguß . „ ...... „ . „ „ „ „ „ 

541,l 1 696,6 
23,9 
36,4 

516,91 637,7 
21,3 
33,2 

518,21 365,2 
705,0 578,6 
24,2 12,4 
34,5 23,2 

Erzeugung nach Bezirken 
Rheinland 'und Westfalen .......••.•. 
Sieg·, Lahn·, Dillgebiet und Oberhessen 

Roheisen 

Schlesien „„ .. „ .... „„„.„ .... „ 
Nord·, Ost-, Mitteldeutschland •....•. 
Süddeutschland einschl. BayeriechePfalz 
Saarland „„ ...... „ ....... „ .. „ .. 

701,7 
28,7 

} 93,1 

} 178,7 

657,4 
26,2 

} 88,l 

} 161,3 

704,0 619,0 
29,2 27,4 

} 98,6 } 68,8 

} 168,5 22,0 

Rohst11hl 
Rheinland und Westfalen ......•..... 
Sieg·, Laim-, Dillgebiet und Oberhessen 

906,4 845,8 894,1 790,9 
26,7 21,8 30,2 24,9 

Schlesien „„„„ .. „„.„„„„.„ . 
Nord·, Ost-, Mitteldeutschland ..•..•• 
Süddeuteohland einschl. Bayerische Pfalz 

} 143,5 } 138,6 } 147,7 } 117,0 

Land Sachsen • „ „. „ .... „ „ ..... 
23,0 23,5 26,6 24,4 
40,0 36,2 41,4 32,4 

Saarland •• „ ... „ ........ „„ .. „„ 174,8 157,7 157,5 
1) Ausschließlich Saarland. 

Im Deutschen Reich war die arbeitstägliche Roheisen-
erzeugung gegenüber März um 3,6 vH geringer. Die Rohstahl-
gewinnung und die Herstellung von Walzwerksfertigerzeugnissen 
nahmen arbeitstäglich um 2,2 und 3,8 vH zu. Gegenüber April 
1934 war im Gebiete des Reichs (ohne Saarland) die Roheisen-
erzeugung arbeitstäglich um fast 14 vH, die Herstellung von 
Rohstahl und Walzwerksfertigerzeugnissen um 9 vH größer. 
Auch in Belgien-Luxemburg, und zwar in Luxemburg etwas 
stärker als in Belgien, machte sich die jahreszeitliche Belebung 
geltend. Ebenso in Frankreich, wo die Herstellung von Roh· 
stahl und von Walzwerksfertigerzeugnissen arbeitstäglich um 
7 und 10 v H zunahm, so daß die Feierschichten vermindert werden 
konnten; indessen war hier die Besserung der Produktionslage 
wesentlich durch vermehrte staatliche und behördliche Aufträge 
bedingt, während die privaten Inlandsaufträge stark nachließen. 
Sowohl in Frankreich als auch in Belgien-Luxemburg war die 
Produktionslage etwas schwächer als im April 1934. In Groß-

:::~aiiw::ai:r:!: April 1März1April1 April März 1 April April 1März1 April 
gung wlohtlger Linder -- --

in 1 000 t 1935 1934 1935 1934 1935 1934 

Deutsches Reich 1) •• 
Luxemburg .„.„„. 
Belgien „ „ .... „„ 
Frankreich .. „ .... . 
Großbritannien •... ·. 
Polen .. „„„.„ ... 
Schweden 1) 1) ••••••• 
Tschechoslowakei') .. 
Italien•) „ „. „ .. „ 
Rußland (UdSSR)') .. 
Ver. St. v. Amerika') 

Deutsches Reich 1) •• 
Luxemburg ........ . 
Belgien • „ ........ . 
Frankreich ... „ ... . 
Großbritannien .... . 
Ver. St. v. Amerika .. 

Roheisen 
Insgesamt 

933 1 000 
154 148 
252 252 
484') 489 
535') 563 

29 32 
50 50 
57 64 
47 46 

')1051 

Rohstahl 
Insgesamt 

6 1 224 '}l 298 
160 156 143 
2 251 251 
50 519') 505 

822 855 
79 80 
72 78 
94 99 

177 174 
1038 

1 690 1 798 1 755 2 648 2 876 2 9 
arbeitetäglich *) arbeitstäglich *} 
31,l 32,3 23, 51,0 49,! 40, 
5,1 4,8 5,3 6,2 5,5 6,5 
8,4 8,1 8, 10,0 9, 10, 

16,1 ')15,8 16,8 20,8') 19,4 20, 
17,8')18,2 16,8 34,2 32,9 30,3 
56,3 58,0 58, 101,9 110, 117, 

Walzwerks-
fertigerzeugn. 

Insgesamt 
'} 896 684 

184 
356 
530 

60 59 54 
48 53 51 

118 

arbeitstäglich *J 

35,~ 34,128,5 . . . 
7,8 7, 7,7 

14, ') 13,2 14,8 
• • 22,l . . . 

*) Dio Zahl der Arbeitstage sind für die Hochöfen die Kalendertage der 
Monate, für Rohstahlwerke und Walzwerke die Kalendertage abzüglich der 
Sonntage und landesüblichen Feiertage. - 1) Ab März 1935 einschließlich 
Saarland. - 1 ) Rohstahl und Schweißstahl. - 1 ) Roheisen ohne Ferrolegie-
rungen. - ') Nur Koksroheisen bzw. Bessemer· und Siemens·Martln·Rohetahl-
blöcke. - ') Berichtigt. - ') Im 1. Vierteljahr 1\135 (1934): 1,95 (1,01) Mill. t. 



britannien behauptete sich die günstige Produktionslage; die 
Rohstahlgewinnung nahm arbeitstäglich um 4 vH zu. Infolge 
des für die Monate Mai bis Juli mit der Rohstahlexportgemeinschaft 
vereinbarten Einfuhrkontingentes von nur rd. 161 000 t - über 
welches schon Ende Mai vollkommen verfügt war - sind die 
Aussichten der Eisen schaffenden Industrie Großbritanniens sehr 
gut. Die Roheisen- und Rohstahlgewinuung sind arbeitstäglich 
bereits jetzt um 6 und 13 vH höher als vor einem Jahre. In den 
Vereinigten Staaten von Amerika waren die Hochöfen 
Ende April (März) mit 38 (41) vH, die Stahlwerke im Monats-
durchschnitt mit 45 (49) vH ihrer Kapazität beschäftigt. Die 
Roheisenerzeugung ging arbeitstäglich um 3 v H, die Herstellung 
von Siemens-Martin- und Bessemer-Rohstahlblöcken um 8 v H 
zurück; sie war auch um 4 bzw. fast 14 vH geringer als zur gleichen 
Zeit 1934. Die Versendungen des Stahltrusts an Fertigerzeugnissen 
waren im April um 11 v H geringer als im März und um 8 v H ge-
ringer als im April 1934. 

Die Ausfuhr von Erzeugnissen aus Eisen und Stahl, abge-
sehen von Schrott, war im Deutschen Reich mit 247 400 t um 
2,6 vH größer als im März, die Einfuhr mit 40 800 t war um 
12 vH geringer. Gegenüber April 1934 erreichte die Einfuhr 
kaum 32 vH, die Ausfuhr war um 31 vH größer; doch ist das 
veränderte Zollgebiet zu berücksichtigen. In Großbritannien 
ging infolge der Zollerhöhung von 33 auf durchschnittlich 
55 vH des Einfuhrwertes von Erzeugnissen der Eisen schaffenden 
Industrie, die vorläufig nur vom 26. März bis 8. Mai 1935 bestand, 
die Einfuhr - ohne Schrott - im April sowohl gegenüber dem 
vorangegangenen Monat als gegenüber April 1934 um 50 v H 
zurück, während die Ausfuhrmenge um 20 und 28 vH zunahm. 
In Belgien-Luxemburg und in Frankreich war die Ausfuhr-
tätigkeit während des Berichtsmonats wechselnd, behauptete 
sich aber auf der Höhe des Vormonats. Polen und Japan treten 
als beachtliche Wettbewerber auf dem Eisenweltmarkt auf. 

Im Mai nahm im Deutschen Reich die Roheisenerzeugung 
arbeitstäglich um nahezu 4vH, die Herstellung von Rohstahl und 
Walzwerkfertigerzeugnissen um 3 und fast 5 vH zu. In Luxem-
burg erhöhten sich Roheisen- und Rohstahlgewinnung arbeitstäg-
lich um über 3 v H; in Belgien um 4 und 5 v H, die Herstellung 
von Walzwerksfertigerzeugnissen um fast 7 Hv. Auch in Groß-
britannien nahm die Roheisenerzeugung arbeitstäglich um fast 
3 vH zu, die Rohstahlgewinnung ließ um 3vH nach. In den Ver-
einigten Staaten von Amerika behauptete sich die arbeitstägliche 
Roheisenerzeugung, die Herstellung von SiLmens-Martin- und 
Bessemer Rohstahlblöcken ging arbeitstäglich um 4 v H zurück. 

Stand der Reben im Deutschen Reich 
Anfang Juni 1935 

Die Rebstöcke haben den verhältnismäßig milden Winter 
im allgemeinen gut überstanden. Die kalte und teilweise auch 
zu nasse Witterung in den ersten Frühjahrswochen beeinträch-
tigte jedoch die Entwicklung der Reben. In fast allen Gebieten, 
namentlich aber im Nahegebiet und in manchen Teilen Badens 
schädigten die Nachtfröste den Austrieb der Rebstöcke erheblich. 
Gegenüber früheren Jahren ist die Entwicklung.des Weinstockes 
um mehrere Wochen zurück. Nach dem Urteil der Sachver-
ständigen wurde im Reichsdurchschnitt der Rebstand mit der 
Note 2,6 (Anfang Juni 1934 = 1,9) um sieben Punkte schlechter 
beurteilt als zur gleichen Zeit des Vorjahrs. Es ist jedoch zu be-
rücksichtigen, daß sich die günstigen Witterungsverhältnisse im 
zweiten Drittel des Monats Mai in der Beurteilung noch nicht 
ausgewirkt haben. Am günstigsten ist der Rebstand im Mosel-, 
Saar- und Ruwergebiet, dem größten preußischen Weinbaube-
zirk, in den übrigen preußischen Rheingebieten und in Sachsen. 
Dort ist der Rebstand mit der Note 2,2 überall gleich gut; das 
bedeutet gegenüber dem Stand zur gleichen Zeit des Vorjahrs 
in Sachsen eine Verbesserung um drei Punkte und in den beiden 
anderen Gebieten eine geringe Verschlechterung um zwei Puukte. 
Ungünstiger ist dagegen der Rebstand im Jagstkreis mit der 
Note 3,0 (2,1), im Neckarkreis mit der Note 3,3 (2,2) und in Un-
terfranken 3,5 (2,2). 

Begutachtung des Rebstandes 1) 

Anfang Juni Anfang Juni 
1\)35 1934 1935 1934 

Preuß. Rheingaugeb„. 2,3 1,3 Rheinhessen„ „ „ .. „ ') . 2,1 
Übrig. Preuß. Rheingeb. 2,2 2,0 Rheinpfalz........... 2,7 1,7 
Nahegebiet . . . . . . . . . . 2,9 1,8 Unterfranken . . . . . . . . 3,5 2,2 
Mosel-, Saar- u. Ruwerg. 2,2 2,0 Neckarkreis . . . . . . . . . . 3,3 2,2 
Badische Weinbaugeb. 2,6 2,1 Jagstkreis . . . . . . . . . . . 3,0 2,1 
Sachsen . • . . . . . . . . . . . 2,2 2,5 Reichsdurch•chnitt') . . 2,6 1,9 

1 ) Note 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering. - ') Ftir Hessen 
lagen Angaben noch nicht vor. - ') Olme Hessen. 

' ' . 
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An Pflanzenkrankheiten ist in manchen Gebieten das 
Auftreten der Kräuselkrankheit gemeldet worden, jedoch halten 
sich die Schädigungen in normalen Grenzen. 

Anbau und Ernte im Ausland 
In den europäischen Agrarländern entwickelten sich 

die Saaten im Verlauf des Frühjahrs im allgemeinen recht günstig. 
Wenn auch während der ersten Maiwochen zum großen Teil 
verhältnismäßig kaltes Wetter herrschte, so wurde doch das 
Pflanzenwachstum hierdurch nur in wenigen Gebieten beein-
trächtigt. Größere Kälteschäden werden aus Frankreich, Polen 
und Estland berichtet, wo der Saatenstand nicht befriedigt. In 
Rußland (UdSSR) ist der Saatenstand im ganzen zufrieden-
stellend; die nördlichen Gebiete hatten teilweise unter Spät-
frösten zu leiden. Die Bestellungsarbeiten sind in der Sowjetunion 
erheblich weiter vorgeschritten als zur gleichen Zeit des Vorjahrs. 

In Nordamerika haben die reichen Niederschläge im April 
die Ernteaussichten erheblich verbessert. In Kanada und im 
Norden der Vereinigten Staaten von Amerika sind die Saaten 
allerdings noch ziemlich weit zurück, so daß sich die Ernte dort 
voraussichtlich verzögern dürfte. 

In Argentinien werden die Bestellungsarbeiten durch an-
dauernde Trockenheit, besonders in den Provinzen Buenos Aires 
und Santa Fe sehr erschwert. 

Getreide. Nach vorläufigen Schätzungen des Internationalen 
Landwirtschaftsinstituts werden die Anbauflächen von Weizen 
für 1935 insgesamt etwa um 3 vH größer sein als im Vorjahr. 
Einer Verkleinerung der Anbauflächen in Kanada und Britisch-
Indien steht eine Anbauerweiterung in den Vereinigten Staaten 
von Amerika und in Rußland (UdSSR) gegenüber. In den Ver-
einigten Staaten wurde der Anbau von Winterweizen einge-
schränkt, der Anbau von Sommerweizen bedeutend ausgedehnt. 

1 !Mittel 1 !Mittel Anbau 19351) 1934 1929 Anbau 19351) 1934 1929 
von Weizen /33 von Weizen /33 

1000 ha 1000 ha 

Deutsches Reich') 1865 1994 1 795 Spanien „ ... „. 4477 4467 4485 
Frankreich ....•. 5 356 5342 5 254 Kanada „ ...... 9447 9706 10496 
Italien .......... 5 029 5 010 4 950 Ver. St. v.Amerika 19565 17093 23319 
Jugoslawien') ... 2167 2108 2 098 Britisch-Indien .. 13739 14171 12930 
Rumänien') ..... 3 180 2762 2 792 Rußland(UdSSR) 12883 12097 10112 

1 ) Vor!. Schätzungen. - ') Nur Winterweizen. 

Unter Zugrundelegung dieser Anbauflächen ist bei dem augen-
blicklichen Stand der Weizensaaten eine größere Weltweizenernte 
zu erwarten als im Vorjahr. Genauere Vorschätzungen über den 
voraussichtlichen Ausfall der Weizenernte liegen bereits für die 
Vereinigten Staaten vor, wo mit einer Ernte von 120 Mill. dz 
Weizen gerechnet wird, das sind 9 v H mehr als im Vorjahr, aber 
23 vH weniger als im Durchschnitt 1929/33. Bei diesem Ergebnis 
dürfte die Eigenversorgung der Vereinigten Staaten mit Weizen 
für das kommende Erntejahr gesichert sein. 

Der Anbau von Roggen wurde im Deutschen Reich und in 
Rußland (UdSSR) eingeschränkt, dagegen in den Vereinigten 
Staaten erheblich (um 79 vH gegenüber 1934) ausgedehnt. Die 
Anbauflächen von Roggen betrugen in 1 000 ha: 

19351) 

Deutsches Reich ...•. ,...... 4 318 
Polen„.................... 5 706 
Rußland (UdSSR).......... 23 681 
Ver. Staaten v. Amerika..... 1 406 

1) Vorläufige Zahlen. 

1934 
4 443 
5 651 

24675 
784 

Mittel 1929/33 
4 484 
5 751 

26153 
1 256 

Die Größe der Anbauflächen von Gerste und Hafer läßt 
sich noch nicht hinreichend genau schätzen, wahrscheinlich wird 
die Anbaufläche größer sein als im Vorjahr und den Umfang des 
Jahrfünfts 1929/33 wieder erreichen. 

Über die Weltgetreideernte 1934 veröffentlicht das Inter-
nationale Landwirtschaftsinstitut nach Bekanntwerden der russi· 
sehen Ernteergebnisse folgende Zahlen (in Mill. dz): 

Weizen ................... . 
Roggen. „ ... „ „„ „„ „„ 
Gerste .................... . 
Hafer „„„„„ „„„„ „. 

1934 
1 218 

440 
348 
574 

1933 
1 283 

508 
369 
604 

Mittel 1928/32 
1341 

460 
380 
660 

Die Ziffern stellen bei Weizen 98 vH, bei Roggen 100 vH, .bei Gerste' 91 vH 
und bei Hafer 99 vH der insgesamt zu schätzenden Welternte dar. 

3 
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Die Welternte 1934 bleibt somit bei allen Getreidearten hinter 
den Ergebnissen der Ernten von 1933 und des Durchschnitts 
1928/32 zurück. Am stärksten war der Rückgang (im Vergleich 
zu 1933) beim Roggen, obwohl die Anbaufläche kaum verkleinert 
worden war. Dieser Rückgang beruht in erster Linie auf der 
schlechten Roggenernte in Rußland (UdSSR), die auf 201 Mill.dz 
(gegen 242 Mill. dz 1933) veranschlagt wird. Die russische 
Weizenernte brachte dagegen mit 304 Mill. dz eine erhebliche 
Steigerung gegenüber 1933 (277 Mill. dz) und besonders gegen-
über dem Mittel 1928/32 (217 Mill. dz). 

Mais. In Argentinien ist die Maisernte in vollem Gange und 
verspricht bei günstigem Erntewetter gute Erträge. 

Zuckerrüben. Die Witterungsverhältnisse des Frühjahrs 
waren für die Entwicklung der jungen Zuckerrüben in den meisten 
europäischen Ländern nicht günstig. Die Anbauflächen wurden 
in allen bedeutenden Zuckerrübenländern Europas - mit Aus-
nahme von Deutschland - eingeschränkt. Eine Ausdehnung des 
Anbaus verzeichnen dagegen Rußland und die Vereinigten Staaten 
von Amerika. 

Baumwolle. In Rußland (UdSSR) war die Aussaat Anfang 
Mai zum größten Teil beendet. Der »Plan« war zu 95 vH erfüllt. 
In Ägypten litten die Baumwollkulturen erheblich unter der 
kalten Witterung. Von den südamerikanischen Staaten be-
absichtigt nunmehr auch Argentinien großzügige Maßnahmen 
zur Förderung des Baumwollanbaus, nachdem Brasilien bereits 
seit 1928 den Anbau erheblich ausgedehnt hat. 

Getreide- und Mehlvorräte in Mühlen 
und Lagerhäusern Ende Mai 1935 

Gegenüber dem Vormonat weisen die Vorräte bei sämtlichen 
Getreidearten eine der jahreszeitlichen Entwicklung entsprechende 
Abnahme auf. In der gleichen Zeit des Vorjahrs waren die Vor-
räte bei allen Getreidearten mit Ausnahme des Roggenbackmehls 
niedriger. 

Das Ende Mai 1935 in der ersten und zweiten Hand lagernde 
Brotgetreide belief sich auf 1,77 Mill. t Weizen und 1,90 Mill. t 
Roggen gegen 1,81 bzw. 1,73 Mill. t in der Vergleichszeit 1934. 
An Hafer und Gerste waren insgesamt 0,91 Mill. t bzw. 0,27 Mill. t 
vorhanden gegen 1,33 bzw. 0,29 Mill. t Ende Mai 1934. 

Die Verarbeitung von Brotg~treide in den Mühlen mit mehr 
als 3 t Tagesleistung zeigt gegenüber dem Vormonat beim Weizen 
mit rd. 302 000 t (Vormonat = 291000 t) und beim Roggen mit 
etwa 284 000 t (222 000 t) eine Zunahme. Von den insgesamt 
verarbeiteten Mengen waren 1 700 t (1 800 t) Weizen und 24 000 t 
(26 000 t) Roggen zur Verfütterung bestimmt. 

Brotgetrefde-u.Mehlvorrate fn Mühlenl und Lagerhausern fl 
August 1933 bis Mai 1935 

Jbt>Mte .h/#ndm:;,,,,. Vl7tf "6<#w:i-m,,. 11,,.A-tml't ffl'M#I 
Tausend t 

1800 

1600 

1400 

1200 

1000 

800 

600 

400 

200 

Weizen 

AS o N DJ FMAMJ JIAS ONDJ FMAM 
1933/34 1934/35 

Tausend t Weizenmehl 

~t11Dlili1n dlillii 
AS 0 ND J F MAM J JIAS ON DJ FM AM 

w, St l5 1933/34 1931+/35 

Tausend t 
1600 

1400 

1200 

1000 

800 
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400 

200 

AS ONDJ FMAMJJIASDNDJ FMAM 
1933/34 1934/35 

Roggenmehl Tausend t f 200 

111iililiiili11u1 1llliiii111 100 

ASONOJFMAMJJ~ASONDJ FMAM O 
1933/34 , 1934/35 

Inländischer nnd A us!ändischer 
Getreide und Mehlvorrate ausländischer Herkunit, Herkunit, 

in Mühlen und Lagerhausern verzollt unverzollt 

in1000t 1935 1935 11934 
Mai / April / Marz Mai Mai / April / Marz 

Weizen ...........•..... 1495'711659,5 1760,3 
davon: in Muhlen .•..... 652,3 730,0 771,5 

in Lagerhäusern .. 843,4 929,5 988,8 
Roggen ................. 1241,91402,8 1470,8 

davon: in Mühlen ....... 485,0 608,2 646,8 
in Lagerhausern .. 756,9 794,6 824,0 

Hafer ................... 117,2 121,2 111,5 
davon: in Mühlen ....... 14,9 14,7 16,4 

in Lagerhausern .. 102,3 106,5 95,1 
Gerste .................. 73,3 108,9 104,1 

davon: in Muhlen ....... 13,9 16,6 18,8 
in Lagerhausern .. 59,4 92,3 85,3 

Weizenbackmehl ....... 141,8 144,3 160,3 
davon: in Muhler ....... 107,5 108,81 121,9 

in Lagerhausern .. 34,3 35,51 38,4 
Roggenbackmehl ....... 69,1 71,91 91,6 

davon: in Mühlen ....... 54,5 56,1 70,1 
in Lagerhausern .. 14,6 15,8 21,5 

1280,1 17,81 692,9 5,3 
587,2 12,5 
832,5 8,7 
470,7 0,9 
361,8 7,8 

48,0 3,9 
13,4 1,0 
34,6 2,9 
71,8 13,5 
24,6 2,4 
47,2 11,1 

113,2 0,1 
90,2 0,1 
23,0 0,0 
69,5 0,0 
54,0 0,0 
15,5 0,0 

19,1 
4,8 

14,3 
13,3 
1,0 

12,3 
6,3 
1,5 
4,8 

13,3 
2,1 

11,2 
0,1 

'·'1 0,0 
0,1 
0,1 
0,0 

20,l 
5,8 

14, 
15, 
0, 

14, 
3. 
1, 
2, 
7, 

3 
5 
8 
7 
8 
5 
3 
8 

3,1 
4, 7 
0,1 
0,1 
0, 0 
0,1 
0,1 
0, 0 

Die vorgenannten Zahlen nmfassen wieder nngefahr 95 vH aller in Mühlen 
und Lagerhausern befindlichen Getreide- und Mehlvorrate. Die bei Misch-
futterfabriken und anderen industriellen Verbrauchern (Malzereien, Getreide-
kaffeefabriken, Nahrmittelwerken usw.) lagernden Getreidemengen sowie die 
rollenden und schwimmenden Mengen und die Mehlvorräte der Backer sind 
in den Ergebnissen nicht enthalten. 

Milchanlieferung und Milchverwertung 
im April 1935 

Gegenüber dem Vormonat ist die Milchanlieferung an die 
Berichtsmolkereien*) im April1935 der Jahreszeit entsprechend 
in fast allen Teilen Deutschlands weiter gestiegen. Die Zunahme 
der d~chsch~ttlichen Tagesanlieferung betrug im Reich 6,9 vH 
und gmg daIIDt über die durchschnittliche jahreszeitliche Ent-
wicklu~g hinaus (1~31 bis 1935 + 5,5_ vH). Besonders stark 
war. die Zunahlll:e m. den Gegenden, in denen das günstige 
Aprilwetter bereits eme Verbesserung der Futterverhältnisse 
brachte oder einen rechtzeitigen Beginn der Weidezeit und 
der Grünfutterernte erwarten ließ. So hat die Milchanlieferung 
in Schleswig-Holstein um rd. 14 vH, in Hannover um rd. 11 vH, 
in Oldenburg um rd. 18 vH, in den Hansestädten, in Westfalen 
und in Lippe um rd. 10 vH, in Schaumburg-Lippe um rd. 12 vH 
und im Lande Sachsen um rd. 20 vH zugenommen. 

Der Frischmilchabsatz (einschl. Absatz von Flaschen-
milch), der im Durchschnitt der letzten 5 Jahre vom März bis 
zum April keine erhebliche Steigerung (Durchschnitt+ 0,4 vH) 
aufwies, erhöhte sich im Reichsdurchschnitt um 1,4 vH. Größer 
waren die Zunahmen in Berlin (3,8 vH), Schleswig-Holstein 
(4,4 vH), Hannover (6,4 vH), im Lande Sachsen (21,8 vH), im 
Landesteil Lübeck (8,9 vH) und Schaumburg-Lippe (8 vH). 
Der Absatz von Flaschenmilch war im Reichsdurchschnitt 
um 2,7 vH kleiner als im März 1935. 

Der Weiterverarbeitung wurden rd. 9,1 vH mehr Voll-
milch zugeführt als im Vormonat, vor allem in den Gebieten, 
in denen sich die Milchanlieferung erhöhte. Die mehr verarbeiteten 
Milchmengen führten zu einer Steigerung der Herstellung von 
Butter (rd. 7 vH) und Hartkäse (rd. 7 vH), während die Weich-
käs~herstellung um rd. 11 vH abnahm. Dieser Rückgang der 
Wmchkäseerzeugung tritt alljährlich, wenn auch verschieden 
stark, auf, und wird durch eine Zunahme in den späteren Monaten 
wieder ausgeglichen. 

Im Vergleich mit dem gleichen Monat des Vorjahrs 
(April 1934) ergibt sich - zum Teil noch als Folge der Neu-
regelung der Milchwirtschaft - eine Steigerung der Milchanliefe-
rung und damit auch der Milchverarbeitung und des Absatzes 
a_n Molkereiprodukten. Die Milchanlieferung ve~größerte 
sich gegenüber dem gleichen Zeitpunkt des Vorjahrs um rd. 
8vH. Der Frischmilchabsatz stieg sogar um 11,3vH. Der 
Flaschenmilchabsatz nahm gegen das Vorjahr im Reichs-
durchschnitt um rd. ein Drittel zu. 

Die Vollmilchverarbeitung war, da ein verhältnismäßig 
größerer Anteil der Vollmilch frisch verzehrt wurde, nur um 
6,6 vH größer als im April 1934. Erheblich stärker als im Reichs-

*) Die Zahl der Berichtsmolkereien betragt jetzt durch Zusammenlegung 
von 2 Molkereien in Oldenburg 1337. -
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durchschnitt war die Zunahme der Verarbeitung in Ostpreußen, 
Niederschlesien, Oberschlesien, Westfalen, Hessen und in den 
Hansestädten. 

Die Herstellung von Butter ist im Durchschnitt um 
7,1 vH gestiegen. Beträchtlich darüber lagen die Erhöhungen 
in Ostpreußen, Niederschlesien, Oberschlesien, Hessen, Hamburg 
und Bremen. Die Herstellung von Hartkäse hat im ganzen 
um rd. 7 vH zugenommen, was allein auf eine Vergrößerung der 
Erzeugung in Ostpreußen und einigen minder wichtigen Gebieten 
Norddeutschlands zurückzuführen ist. Die Herstellung von 
Weichkäse ist fast gleich geblieben. In den Hauptweichkäse-
gebieten von Württemberg, Niederschlesien und Pommern hat 
sich die Erzeugung beträchtlich vergrößert. 

Der Absatz von Hartkäse war im April 1935 um rd. 
31 vH, der von Weichkäse um rd. 13 vH höher als im April 
1934. 

Milch- \ollm1lch- Frisrhm1Jch- Herstellung j Absatz 
Betriebsergebnisse anlieferung rerarbe1tg. absatz von von 

der 111 vH der '---
Berichtsmolkereien I '~· Gesamt- ms- [davon in Butter 1 HJrt· [Weich-1 Hart- [Weich· 

im April 1935 10001 monat mdchver- gesamt
1 

Flaschen k!ise k,ise 1 k.ise kc1st' 

=100 Wertung 10001 dz 

im Durchschnitt je Tag 
Preußen') .•....... 851T07,3

1 

72,7 2 319 
Ostpreußen ..... 903 109,1 88,9 100 
Berlin .......... 587 104,8 8,3 535 
Brandenburg .... 558 102,3 59,9 223 
Pommern ....... 8411104,7 91,3 73 
Grenzm. Posen-

Westpreußen .. 901103,6 85,6 13 
Niederschlesien .. 6741103,4 82,0 121 
Oberschlesien .... 110 102,1 90,0 II 
Sachsen ........ 6191102,7 80,1 123 
Schlesw. -Holstein 819 114,4 88,2 96 
Hannover ....... 1 1551111,3 87,6 143 
Westfalen ....... 836 110,l 69,4 255 
Hessen-Nassau .. 277 100,5 52,7 131 
Rheinprovinz') .. l 043 108,6 52,3 495 
Hohenzollern .... 4 98,4 96,7 0 

Bayern')„ ........ 353 98,3 60,7 139 
Slidbayern ...... 149 99,6 90,6 14 
Nordbayern') und 

Pfalz ... „. „. 204 97,3 39,0 125 
Sachsen „ .... „ .. 225 119,5 59,2 91 
Württemberg ...... 5761101,7 63,9 208 
Baden ............ 486 102,6 46,4 260 
Thüringen ........ 1151101,9 78,6 24 
Hessen ........... 190 102,3 68,0 60 
Mecklenburg ...... 6991104,0 91,3 60 
Oldenburg•) ...... 646 117,5 92,5 49 
Lubeck') ......... 38 109,4 62,5 14 
Braunschweig ..... ! 214 103,9 82,8 37 
Anhalt ........... : 22 101,0 68,6 7 
Hansestad te ....... 1251110,2 59,21 50 
Lippe .. „.„ . „. 821109,8 89,3 9 
Schaumburg-Lippe. 41 112,2 90,6 4 

Deutsches Reich')') 12 3281106,91 
März 1935 ........ 11 535 107,1 

72,913 3311 
71,4 3 284 

112 
9 

14 
5 
1 

0 
4 
1 

23 
5 
2 
2 

14 
32 -
56 
0 

56 
15 
44 
27 

1 
2 
1 
3 
0 
3 

-
10 
0 
0 

274 
281 

1 9541339 
208 253 

16 -
110! 0 
248) 5 

261 -
1911 1 
36 1 

169i 0 
2021 33 
337 5 

2~i ~ 
1631 33 
0-d 22 

42\ 22 

401 0 
371-283 60 

1381 1 
34 -
47 1 

2061 17 
2151 II 

7 1 

1401 331 

_o\~1 
51 0 

38 6 

7 0 
47 1 
0 1 
2 l 
0 33 
2 5 
0 6 

361 0 3 31 

45 19 
35 19 

10 0 
9 1 

56 59 
8' 1 
5-
7 0 
5 17 
0 10 
1 0 

155 
0 

7 
44 

7 
51 
0 
2 
0 
3 
0 

38 
3 

-
53 
45 

8 
12 
86 
12 
6 
7 
4 
0 
0 

601- 1 - 1 

1;! = 1-01-11-0 
211 - 0 - 0 
61- - - -

3 1131452127714391336 
2 916 422 312 391 355 

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

Zuckererzeugung und -Absatz 
im März/ April 1935 

Im März 1935 bezifferte sich die Zuckererzeugung in Roh-
wert auf 66 450 dz und im April 1935 auf 57 447 dz. Seit Sep-
tember 1934 wurden insgesamt 16,65 Mill. dz Rohzuckerwert 
gewonnen gegen 14,13 Mill. dz im entsprechenden Zeitraum des 
Vorjahrs(+ 17,8vH). 

An Stärkezuckersirup und Stärkezucker in fester 
Form wurden seit Beginn des laufenden Betriebsjahrs 384 196 
(i. V. 331 697) dz hergestellt, an Rübensaft 346 929 (i. V. 262462) 
dz, mithin 15,8 vH bzw. 32,2 vH mehr als in den Monaten Sep-
tember 1933 bis April 1934. 

Der Absatz von Verbrauchszucker betrug in 1000 dz: 
März 
1935 

Versteuerte Mengen . . . . . . . . . . . . . 950,3 
Unnrstenert ausgeführte Mengen 1,2 

April 
1935 

988,5 
1,7 

Sept./ April 
1934/1935 1933/1934 
8 519,4 8 094,6 

10,2 31,3 

Auf die in den freien Verkehr übergeführten zuckersteuer-
pflichtigen Erzeugnisse aller Art ~ntfielel!- an Zuckers.teuer im 
März 1935 20,6 (i. V. 20,7) und im Apnl 1935 21,4 (1. V. 19,8) 
Mill.Jf.J(, seit Beginn des Betriebsjahres 184,0 (i. V. 174,9) 
Mill.$.!(. 

Schlachtungen und Fleischanfall 
im April 1935 

Die Zahl der beschauten Schlachtungen ist im April 1935 
gegenüber dem Vormonat bei Schweinen sowie bi;i Ochsen und 
Kühen etwas zurückgegangen (-1,1 vH bzw. -3 vH bzw. 
- 0,2 vH), bei allen anderen Schlachttieren dagegen gestiegen 
(Bullen + 13,8 vH, Jungrinder + 11,6 vH, Kälber + 14,7 vH). 
Im Vergleich mit April 1934 hat die Zahl der beschauten Schlach-
tungen im April 1935 außer bei Ochsen und Bullen durchweg 
zugenommen, während sie im März nur bei Kühen höher, im 
übrigen aber niedriger war als in der gleichen Vorjahrszeit. Bei 
den Schlachtungen an Rindern ergibt sich infolge der starken Zu-
nahme der Schlachtungen von Kühen ( + 30 v H) und Jungrindern 
( + 14,5 vH) im Berichtsmonat insgesamt eine Steigerung um 
16,4 vH gegenüber dem Vorjahr (gegen+ 6,6 vH im Vormonat); 
noch stärker war die Zunahme bei den Kälbern um 25,5 vH (gegen 
- 9,1 vH im Vormonat). Die Zahl der Schweineschlachtungen 
war um 7 ,3 v H höher als in der gleichen V orj ahrszeit (gegen - 7 v H 
im Vormonat). Die abweichende Entwicklung der Schlachtungen 
in den beiden Monaten April und März 1935 gegenüber dem Vor-
jahr ist in der Hauptsache darauf zurückzuführen, daß infolge 
der verschiedenen Ostertermine (1935 21./22. April, 1934 1./2. 
April) die Schlachtungen für den Osterbedarf 1935 im April, 
1934 dagegen im März vorgenommen wurden. Bei dem Vergleich 
zwischen April 1935 und 1934 ist außerdem zu berücksichtigen, 
daß auf den April 1935 9 Hauptschlachttage, auf den April 1934 
aber nur 8 Hauptschlachttage entfielen. 

Die Durchschnittsschlachtgewichte der Rinder sind 
im April 1935 gegenüber dem Vormonat bei Ochsen und Jung-
rindern etwas zurückgegangen (um 2 kg bzw. um 6 kg), bei 
Kühen gleichgeblieben und bei Bullen gestiegen (um 5 kg). Bei 
den Schweinen hat sich das Durchschnittsschlachtgewicht weiter 
um 1 kg auf 95 kg verringert. 

Davon auslan- Veränd. Durch-Beschaute April1935 schnitts-
Schlachtungen April dische Tiere gegen schlacht-und Durch- April April gewichte 

schnlttsschlacht- 19341) April 1935 gewichte 
1935 1 19341) 1935 1 1934 in vH in kg 

Ochsen ......... 27729 29193 ') 1 844 ') 2 237 - 6,4 319 
Bullen ......... 42199 43 874 ') 694 '! 1 104 - 5,1 313 
Knhe ........... 168 868 128 365 ') 4 003 ') 5 449 + 30,0 245 
Jungrinder ..... 93280 80 521 93 80 + 14,5 194 
Kalber ......... 520 720 411 329 - 296 + 25,5 41 
Schweme •...... 1615098 1491412 - - + 7,3 95 
Schafe ..... „ ... 97160 81 057 - - + 19,8 23 
Ziegen ......... 82 962 57962 - - + 42,0 19 
Pferde .... .... 9 185 7 861 - - + 16,2 278 

1 ) Ohne Saarbrnl. - ') Davon 1 050 aus Irland, 600 aus Danemark. -
') Davon 686 aus Danemark. - ') Davon 3 583 aus Danemark. - ') Davon 
1134. aus Da.nemark, 544- aus llngarn. - 6 ) Davon 3213 aus Da.nemark. -
') Davon 4 251 aus llanem&rk. 

Der Fleischanfall aus beschauten und nichtbeschauten 
Schlachtungen einschl. Einfuhrüberschuß an Fleisch belief sich 
im April 1935 auf 2,94 Mill. dz oder 4,47 kg je Kopf der Bev?l-
kerung (gegen 4,42 kg im März, 4,47 kg im Februar, 4,99 k~ im 
Januar 1935). Gegenüber dem gleichen Monat des Vorjahrs 
(4,13 kg je Kopf) war der !leischanfall im Berichtsmo1:1-at _um 
8,2 vH höher, während er im Vormonat um 5,2 vH mednger 
lag. Faßt man die Monate April und März 1935 zusammen, um· 
die sich aus der verschiedenen zeitlichen Lage des Osterfestes. 
ergebenden Vergleichsstörungen auszuschalten, so verbleibt ein 
um 1,1 vH größerer Fleischanfall als in der entsprechenden Vor-
jahrszeit. 

Bescbaute 1 i\Cbthe'<h l lnlands-1 Emruhr· Gesamtfleischanfall 

Fleischanfall Sehlach· Haus- schlach· tiber-

1 

je Kopr 

im April 1935 
tungt'n scblath· tungen schuß 

1 000 1 vH der Bevöl-tun gen dz kenmg 
1 000 dz kg 

Rindfleisch ....... 806,4 1,4 807,8 0,9 808,7 27,49 1,23 
Kalbfleisch ....... 212,6 1,1 213,7 - 213,7 7,26 0,32 
Schweinefleisch 1520,8 311,9 1832,7 15,9 ! 848,6 62,83 2,81 
Schaffleisch ....... 22,6 3,6 26,2 0,0 26,2 0,89 0,04 
Ziegenfleisch ...... 15,4 4,1 19,5 - 19,5 0,66 0,03 
Pferdefleisch ...... 25,4 - 25,4 - 25,4 0,87 0,04 

Zusammen 2 603,2 I 322,I 12 925,3 I 16,812 942,I l 100,00 1 4,47 

Berichtigung: In Nr. 10 dieser Zeitschrift ändern sich die Zalllen in der 
letzten Textübersicht auf Seite 345, rechte Spalt.e, (Von 100 Wohngebäuden 
waren Kleinhäuser mit 1 bis 4 Wohnungen:) wie folgt: 1931. .. 77, 1932 ... 90, 
1933 ... 92, 1934 ... 91. 

3* 

.; 
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HANDEL UND VERKEHR 
Der deutsche Außenhandel im Mai 1935 

Die Handelsbilanz, die im Vormonat mit 19,2 Mill . .71.Jt 
passiv war, schloß im Mai mit einem Ausfuhrüberschuß von 
4,4 Mill . .'ll.Jt ab. Sie hat sich somit um 23,6 Mill . .'ll.Jt ak-
tiviert. Auch in früheren Jahren pflegte sich der Einfuhr-
überschuß im Mai zu verringern bzw. der Ausfuhrüberschuß 
zu erhöhen. Vielfach war dabei die Abnahme der Einfuhr 
von einer Zunahme der Ausfuhr begleitet, vielfach war aber 
auch die Aktivierung der Handelsbilanz ausschließlich durch 
ein gegenüber der Ausfuhr stärkeres Absinken der Einfuhr 
bedingt. Auch in diesem Jahr ergab sich der Ausfuhrüber-
schuß im Mai als Auswirkung der starken (überwiegend 
saisonmäßigen) Verringerung der Einfuhr bei gleichzeitig 
leicht rückläufiger Ausfuhr. Während sich die letztere von 
340,3 Mill. .'ll.Jt im April auf 337,0 Mill . .ßl.J{ im Mai oder 
um 3,3 Mill. .'ll.Jt verminderte, sanken die ausländischen 
Warenbezüge Deutschlands von 359,5 auf 332,6 oder um 
26,9 Mill . .71.Jt. 

Der deutsche Außenhandel Julf 1933 bis Mai 1935 
Reiner Warenverkehr mich Hauptwarengruppen 

MilllU! 
500 

EINFUHR AUSFUHR MillllUG 
500 

400 

--- -r,~·~, ---- ,., 
-Rohstoffe u.Halpfertigwareri-- 1oo 

Einfuhr Ausfuhr 
Warenverkehr 

Im Reiner 1 Le-1 Roh-1 Fer- lleln" 1 Le- 1 Roh-1 Fer-Spezialhandel Warrn- bens- stoffe tig- Waren- bens· stoffe tig· 
verkehr mittel waren verkehr mittel waren 

Mill . . 7i.Jf. 
Januar 1935 .•.•. , 404,3 102,8 233,3 65,8 299,5 5,8159,l 234,3 
Februar 1935 ••... 359,2 88,7 209,0 58,3 302,3 4,7 60,6 236,7 
März 1935. „ „ „. 352,8 87,1 212,2 49,3 365,1 5,4 67,2 292,3 
April 1935 „ „ „. 359,4 84,4 220,5 51,5 340,3 5,9 58,8 275,4 
Mai 1935 „.„ .. „ 332,5 68,7 218,5 42,3 337,0 5,3 61,7 269,7 

Monats- {m: 370,9 88,9 216,7 62,5 347,2 9,7 65,9 271,3 
350,3 90,2 201,7 55,8 405,9 14,3 75,3 315,6 durchschnitt 1932 388,9 124,4 "'"l "'·' •m•: 

17,0 "'·'I """ Jan./Mai 1935 •• „ 1 808,3 431,6 1 093,5 267,3 1 644,2 27,1 307 ,3 1 3 08,5 
Jan./Mai 1934 .••. 1 925,2 410,2 1 200,0 298, 9 1 747,5 59,4 347,8 1 338,0 
Vorjabrswerte19351) 1 868,0 436,0 1140,1 278,3 1 784,4 28,0 337,6 1417,3 

1) Januar/Mai 1935 bewertet mit Durchschnittswerten der Vorjahrsmonate. 

An dem Rückgang der Einfuhr waren hauptsächlich 
Lebensmittel und Getränke (-18,6 vH) sowie Fertigwaren 
(-17,9 vH) beteiligt. Die Einfuhr von Rohstoffen und 
halbfertigen Waren war mit 218,5 Mill . .ßl.J{ nahezu ebenso 
groß wie im Vormonat (220,5 Mill . .fl.Jt). Verglichen mit 
dem gleichen Vorjahrsmonat waren bei allen Warengruppen. 

beträchtliche Abnahmen zu verzeichnen. Am größten waren 
sie bei den Fertigwaren, deren Einfuhr um fast ein Drittel 
zurückging. Dagegen hielten sie sich bei den beiden anderen 
Warengruppen mit je rd. einem Zehntel in engeren Grenzen. 

Bei den Lebensmitteln sank im Zuge der jahreszeitlichen Ent-
wicklung von April bis Mai vor allem die Einfuhr von Südfrüchten, 
Fischen und Fischzubereitungen sowie Eiern. Die Abnahmen 
gingen in allen Fällen auch mengenmäßig über das saisonübliche 
Ausmaß hinaus und unterschritten damit den Stand des gleichen 
Vorjahrsmonats mehr oder weniger beträchtlich. Entgegen der 
Saisontendenz verringerte sich die Einfuhr von Butter und 
Küchengewächsen. Während die letztere dadurch hinter der 
Einfuhr vom Mai des Vorjahrs der Menge nach um etwa ein 
Sechstel zurückblieb, waren die Butterbezüge Deutschlands noch 
um fast ein Fünftel größer. Auch in den ersten fünf Monaten des 
laufenden Jahres überschritt die Buttereinfuhr den Votjahrsstand 
beträchtlich. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, daß die Butter-
einfuhr im 1. Halbjahr 1934 im Zusammenhang mit der Neu-
regelung der Agrarpolitik außerordentlich niedrig war. Abgesehen 
von Butter, war auch die Einfuhr von Kaffee, Speisebohnen, Mais, 
Fleisch und Fleischwaren höher als im Mai 1934. 

An der Abnahme der Fertigwareneinfuhr gegenüber dem 
Vormonat waren in der Hauptsache die Verbrauchsgüter, vor allem 
die Textilfertigwaren beteiligt, deren Bezug sich von 19,6 Mill. JlU{ 
im April auf 15,3 Mill. .fl.Jt im Mai oder um 21,9 vH verringerte. 
Erheblich niedriger war innerhalb dieser Warengruppe vor allem 
der Bezug von Garnen (- 3,9 Mill. .fl..J{). Verhältnismäßig stärker 
als bei den Verbrauchsgütern waren der Menge nach die Rück-
gänge bei den Produktionsmitteln, vor allem bei den Kraftfahr-
zeugen und Walzwerkserzeugnissen. Gegenüber dem gleichen 
Vorjahrsmonat hat sich die Einfuhr der Verbrauchsgütergruppe 
erheblich weniger als die Einfuhr von Produktionsmitteln ver-
ringert. Schaltet man jedoch die Erzeugnisse der Eisenindustrie, 
die im Vorjahr zu einem erheblichen Teil aus dem Saarland ein-
geführt wurden, aus, so ergibt sich eine Verringerung von rd. 
einem Fünftel, die derjenigen für Verbrauchsgüter entspricht. 

Die Rohstoffeinfuhr hat sich gegenüber dem Vormonat kaum 
verändert. Während jedoch die Einfuhr von Rohstoffen der Er-
nährung um mehr als ein Zehntel zurückging, hat sich diejenige 
industrieller Rohstoffe leicht erhöht. Innerhalb dieser Gruppe 
war die Entwicklung ebenfalls uneinheitlich. Einer Steigerung 
des Bezugs von Produktionsmitteln um 10,0 vH stand eine Ab-
nahme der Einfuhr von Kraftstoffen und Verbrauchsgütern um 
9,6 bzw. 1,2 vH gegenüber. Von den Produktionsmitteln stieg 
insbesondere die Einfuhr von Bau-und Nutzholz ( + 3,4 Mill . .fl.Jt), 
Kupfer, Eisen und Eisenhalbzeug, während sich der Bezug von 
Eisenerzen verringerte. Bei der Verbrauchsgütereinfuhr waren 
im Handel mit Häuten und Fellen sowie Papierrohstoffen Steige-
rungen zu verzeichnen. Dagegen war der Bezug von Baumwolle 
(- 6,3 Mill . .fl..J{) niedriger. Die Abnahme der Baumwolleinfuhr 
entsprach im ganzen der Saisontendenz, ging jedoch über das üb-
liche Maß hinaus. Die Wolleinfuhr war im Gegensatz zur Ent-
wicklung in früheren Jahren ebenso groß wie im Vormonat. Im 
einzelnen erhöhte sich die Einfuhr von Rohwolle, insbesondere 
aus Britisch Südafrika ( + 2,6 Mill . .fl..J{), während die Einfuhr 
von bearbeiteter Wolle, insbesondere aus Frankreich (- 1,9 
Mill . .fl.Jt), zurü9"!rging. Bei den Rohstoffen für Ernährung war 
der Bezug von Olkuchen, nichtölhaltigen Sämereien und Tran 
niedriger als im Vormonat. Die Abnahll).!Jn wurden durch Steige-
rungen der Einfuhr von Ölfrüchten und Olsaaten sowie Rohtabak 
teilweise gemildert. Verglichen mit dem Mai des Vorjahrs war die 
Rohstoffeinfuhr im laufenden Jahr fast durchweg niedriger. 
Lediglich bei Wolle, Holz zu Holzmasse, Bau- und Nutzholz sowie 
Eisenerzen waren mengenmäßig mehr oder weniger erhebliche 
Steigerungen zu verzeichnen. 

Wie weit die Abnahme der Ausfuhr von April bis Mai 
der Saisontendenz entspricht, läßt sich schwer beurteilen. 
In den Jahren 1925 bis 1934 haben die Warenbezüge des 
Auslands in ebenso vielen Fällen zugenommen wie abge-
nommen. Offensichtlich ist also die jahreszeitliche Ent-
wicklung in den Frübjahrsmonaten uneinheitlich. Je nach 
der Witterungslage beginnt und endet die Saison bei den 
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Der deutsche Außenhandel (Spezialhandel) Im Mai 1935 

Warenbenennung j Einfuhr j Ausfuhr j 

Lebende Tiere •.••• 
ferde .•.•.... „. „, •.•• p 

R s 
B 

indvieh „.„ .•. „ •.. „ 
chweine ... „ ••. „. „ •. 
onstige lebende Tiere ••• 

Lebensmittel und 
Getränke „ • „ „ 

w 
R 
G 
H 
M 

eizen ••.••••••........ 
oggen„ ..• „.„ ... „ •• 
erste. „ •• „. „ ..... „. 
afer „ ..••• „„.„.„. 
aie, Dari ..•..•..•..•.. 
eis „.„ „ „„ .. „ „„ R 

M 
M 

alz •• „.„ ..•........• 
eh! und andere Müllerei-
erzeugnisse •••........• 
artoffeln, frisch ••...... K s peisebohnen, Erbsen, 
Linsen .„ ••• „ „ „ „. 
flchengewächse •...•••• K 

0 bst ••. „„ ••• „ ..• „ .• 
Sfldfrflchte •............• 

ucker „ •• „„„„„„. z 
K affee.„„„.„.„„.„ 

ee .„ •.• „ .• „„„„„ 
akao, roh .„ •. „ „ .• „ 
leisch, Speck, Wurst ••• 
'sehe und Zubereitungen 
ilch •••• „.„„„„.„ 

·T 
K 
F 
Fi 
M 
Butter •• „.„.„„.„„ 
H art- und Weichkäse .... 
Eier von Federvieh •.•••. 
Schmalz, Oleomargarin ... 
Rinder-, Schaf- und Preß-

talg ••.• „ •••.• „„.„ 
argarine, imeisefette •••• 
llanzliche Je und Fette 

M 
p 

(auch technische) •••••. 
Gewürze •.••.• ,,, ....... 
Branntwein, Sprit') ...•• 
Wein und Most • „ „. „. 
Bier„ •••.•.• „ •.... „ •. 
Sonstige Lebensmittel und 

1 Ro:::::k:;.~· . ~~b~~~~ 
Waren .„ •• „. 

Roh- und Florettseide ...• 
Wolle und and. Tierhaare 
Baumwolle ..••.•........ 
Flachs, Hanf und and. . . 
Lamm- und Sehaffelle ... 
Kalbfelle, Rindshäute') •. 
Felle zu Pelzwerk, roh •.. 
Sonstige Felle u. Häute•) 
Fadem und Borsten •.•.. 
Tierfett und Tran, für ge-

werbliche Zwecke ••.... 
Därme, Magen u. dgl„ .•. 
Hopfen •.•• „.„ .•. „.„ 
Rohtabak. „ .• , „ .•..... 
Niob tölhaltb'\e Sämereien 
Ölfrüchte, Jsaaten •••.•. 
Ölkuchen •.••.•.. „. „ .• 
Kleie und ähnliche Futter-

mittel „ •••.•• „ ••. „. 
Bau- und Nntzholz, •.... 
Holz zu Holzmasse ...... 
Holzschliff usw •••....•.. 
Gerbhölzer, -rinden und 

-auszüge •. „. „. „ „ .. 
Harz, Kopale, Schellack, 

Gummi„ •..•.•.•• „ .• 
Kautschuk, Guttapercha .• 
Steinkohlen •••..•...••.. 
Braunkohlen •.• „ • „ . „ . 
Koks •• „„„ •. „.„„ .. 
Preßkohlen •. „ , ..... „ . 
Steinkohlenteer, -öle und 

Derivate„. „. „. „ .•• 
ineralöle „ •.• „. „ „ „ 

Mineralphosphate .••••.•• 
Zement ••••••••••. „ „ .. 
Sonstige Steine und Erden 
Erze, Metallaschen: 

Eisenerze •••••••.. „ „ 
Kupfererze •..•.••.•. ,. 
Zinkerze •...•.•.• „. „ 
Schwefelkies •••..... , • 
Ma.nganerze ••.••. „ „ . 
Sonst. Erze u. Metallasch. 

Werte in t 000 .71.lt 
3 021 252 

575 1 
1 918 4 

14 0 
514 247 

68 682 5 287 
1 447 6 
1 415 2 
1 287 0 
1 625 0 
1 695 0 
1 485 297 

40 365 

17 284 
165 121 

1 916 7 
4 493 59 
3 833 2 
8 614 6 

249 138 
11 163 20 

514 -
2 381 -
2 696 24 
2 050 216 

325 14 
5 531 1 
2 298 22 
2 875 3 

957 0 

357 0 
392 33 

1 779 427 

760 6 
938 98 

1 321 695 
76 625 

3 988 1 816 

218 518 61 693 
2 803 130 

32 253 1192 
25 150 3155 

7 264 55 
870 -

7158 296 
3 167 1 551 
1 033 88 
1 547 158 

2 078 204 
2 624 159 

206 385 
10 590 -
1 389 109 

15 528 10 
2 679 24 

601 1 
12 790 440 
2 746 26 
1 067 2 206 

1 503 209 

1 284 626 
4 151 100 
4 400 20 073 
1 422 0 

942 6 235 
163 2 987 

829 917 
11 002 1 954 

1 685 1 
49 602 

3 420 3 440 

11 621 8 
979 5 
156 196 

1286 26 
656 32 

4 813 293 

Einfuhr 1 Ausfuhr 

Mengen in dz 
') 66 200 ') 247 
') 935 ') 2 
') 11 648 ') 8 
') 296 ') 29 

5 276 212 

2 867 147 845 857 
137 899 953 
232 307 108 
179 663 9 
251 410 15 
269 152 13 
158 974 21 873 

1 942 17 224 

1 215 34767 
12 895 9 844 

91 827 80 
288 397 2 216 

76 673 43 
324 639 184 

8 054 4527 
130 347 162 

3295 -
63 955 -
29 595 129 
92 062 4 882 
20 077 250 
50 096 8 
23 925 201 
40 553 19 
14 639 1 

11 255 6 
16 633 1 028 
60 091 13 522 

8 342 290 
32 266 381 
69 785 5 319 
5 908 30 055 

159 276 697 748 

36 280 794 36 256 117 
10 814 371 

236 539 7 370 
302 375 41 249 
207 471 737 

7 899 -
98 843 5 691 

3 131 2 482 
6328 963 
6 290 400 

108 920 6 921 
22 695 1 273 

486 1 270 
79 505 -
44 647 717 

1_330364 610 
337 646 5 075 

88194 51 
2 376 344 97 708 
1 405 665 14 574 

107 687 251 198 

103 662 5 331 

54672 6 931 
73 778 1282 

3 784 490 21399460 
1 471 880 980 

556 120 4 858 040 
122 590 2 246 040 

53 927 62 694 
2 501 145 249 100 

815 789 56 
16 197 414189 

1407667 4234 997 

13 627 040 2 930 
354 411 8 900 

44 804 33 139 
925 255 21 726 
217 146 1 568 

1339305 346 988 

Warenbenennung J Einfuhr J Ausfuhr 1 

Werte in 1000 .71.Jt 
Unedle Metalle: 

Eisen ••.• „„„„„„ 1 961 1 367 
Kupfer „„ ••. „ .• „ •• 7 882 98 
Blei. •. „„.„.„„ ... 529 33 
Zinn .„„.„„„„„. 2 066 73 
Zink „ .• „.„„„„ „ 1 095 58 
Aluminium .„„.„„. 1 610 30 
Sonstige unedle Metalle 2 702 972 

Eisenhalbzeug u. dgl. .... 335 587 
Kalirohsalze* \; •••..•.• , .• - 726 
Thomasphosp atmehl •••• 530 9 
Schwefelsaures Ammoniak 0 2 491 
Sonstlf.e chemische Roh-

eto e und Halbzeuge •. 5203 3 041 
Sonstige Rohstoffe und 

halbfertige Waren .•••• 10 701 4 315 

Fertige Waren .•..• 42 330 269 748 
Kunstseide und Florett-

seidengarn ••••. „ • „ •.. 2 991 2 423 
Garn aus: 

Wolle und and. Tierhaar 2 549 1 522 
Baumwolle ••••••.•.•.. 4066 814 
Flachs, Hanf u. a .....• 

Gewebe u. a. nicht genähte 
1 361 302 

Waren aus: 
Seide, Kunstseide •...• 649 7 225 
Wolle und and. Tierhaar 974 3 205 
Baumwolle ..•.••.•.... 1 922 6 091 
Flachs, Hanf und and. 265 557 

Kleidung, Wäsche •.•...• 369 4 743 
Filzhflte, Hutstumpen •.. 69 247 
Sonstige Textilwaren •... 100 2 436 
Leder ••• „„„.„„ •. „ 1 469 5 456 
Schuhe und andere Leder-

waren .••.•••..••.•... 342 1 895 
Pelze und Pelzwaren •..• 2 025 3 034 
Paraffin und Waren aus 

Wachs oder Fetten ••.. 546 1 508 
Holzwaren •• „ ••..• „ ... 1 064 2570 
Kautschukwaren •...•..• 323 3 104 
Celluloid und Waren daraus 

{ohne Filme) „ ••• „ „. 274 2 764 
Filme ••••••.••••.• „„. 251 2 351 
Papier, Papierwaren ••••. 679 11 051 
Bücher, Musiknoten •.... 636 1 816 
Farben, Firnis, Lack •.•. 1 624 15 032 
Schwefelsaures Kali, Chlor-

kalium •••• „.„„ •••. - 2 320 
Sonstige chemische u. phar-

mazeutische Erzeugnisse 2 589 25 834 
Ton· und Porzellanwaren 147 3 948 
Glas und Glaswaren ..•.• 755 10 247 
Waren aus Edelm•llen •. 115 1 476 
Waren aus Eisen: 

Röhren und Walzen •.. 89 3 937 
Stab- und Formeisen •. 2 548 7 247 
Blech und Draht •.• „ . 632 8 605 
Eisenbahnober bau-

material ••••. „ .. „. 213 1 834 
Kessel; Teile und Zube-

hör von Maschinen .. 612 6956 
Messerschmiedewaren .. 14 2 333 
Werkzeuge und landwirt-

schaftliche Geräte ... 220 4042 
Sonstige Eisenwaren .•. 814 23 321 

Waren aus Kupfer ..•••• 678 9 635 
Vergold. u. versilb. Waren 43 1174 
Sone~ Waren aus uned-

len etallen • „ . „ .• „ 277 4180 
Textilmaschinen ••••.••.. 362 6 016 
Dampflokomotiven •••.•. - 250 
Werkzeugmaschinen ••••• 720 4 989 
Landwirtschaft!. Maschinen 172 1 203 
Sonstige Maschinen (ohne 

elektrische) •• „ .• „ . „ 951 15 416 
Elektrische Maschinen .•. 104 2 420 
Elektrotechn. Erzeugnisse 1 181 13 684 
Kraftfahrzeuge, -räder .•. 1 096 5 694 
Fahrräder, Teile •• „ „ „ . 50 1 818 
Wasserfahrzeuge ••••••••. 186 1 556 
Musikinstmmente ••..•.•• 55 1 701 
Uhren •••••••••.•. „ „ .. 670 2705 

Erzeugnisse der Sonstige 
Feinmechanik') •..••.•. 317 3 831 

Kinderspielzeug, Rechen-
schieber • , • „ „ • „ „ .. 12 1·654 

Sonstige fertige Waren ••. 2 160 - 9576 
Reiner Warenverkehr 332 551 1 336 980 

Hierzu: 
Gold und Silber ••••• 19 969 4 446 

(nicht bearb., -Münzen) 

Einfuhr 
1 

Ausfuhr 

') 

. 

') 

Mengenlndz 

230 662 
218 970 
44094 
7 606 

59117 
13 883 
18 154 
31 807 

-
197 245 

2 

371 212 

836 321 

611 178 

6442 

7 537 
18 042 
16514 

565 
1 081 
3 794 
5 121. 

70 
16 

236 
2 923 

211 
985 

17037 
29 475 

1 342 

1491 
85 

13560 
1 3ltl 

29 617 

-

104 770 
3 992 
6 285 

6 

2 181 
216 823 

34 942 

24 519 

3 308 
17 

1 300 
5 640 
1 302 

16 

5 966 
1 382 

-
2 766 

603 

3 117 
404 

1 774 
5 612 

169 
16 
63 
66 

176 

69 
26 448 

-
') 

') 

325 789 
2171 

555 
289 

2 768 
202 

13 640 
116412 
281 728 

2140 
454 433 

302 607 

420 372 

4 562 649 

4830 

2 897 
2 473 
2522 

5 227 
4 632 

10 244 
7703 
2 314 

172 
6 526 
6529 

1 767 
1 061 

24101 
31 744 
10 771 

5 019 
1 599 

277 976 
3 734 

121 502 

427 008 

652 189 
100 834 
101153 

85 

202 119 
675 392 
582 842 

249 363 

49 903 
3 843 

30 701 
449 364 

72 242 
797 

29 337 
27 699 

2 690 
26 873 
15 204 

90 926 
10 694 
50 809 
32 700 
}2 249 

262 
4 077 
59 85 

4220 

8 97 8 
30 1070 

8
) 39 825 3191 ') 41 664 87 

436 316 

0 

*)Einschließlich Kalidflngesalze bis 42 vH K1 O. - 1) Ohne Pferde. - 1) Stück. - 1 ) Einschl. Brennspiritus. - ') Naß und trocken. - ') Darunter Roß-
häute, naß und trocken. - ') Ohne Wasserfahrzeuge, - 'l i\ppar1'te, lnstrumente, Sohr81bmasehinen u. dgl. - ') Außerdem Pferde und Wasserfahrzeuge -in 
obengenannten Btfloknh!en. 

., 

·• ' ' 

,, 

•• 
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verschiedenen Warengruppen in einem Jahr früher oder 
später als im anderen. Teilweise wird dadurch der Umfang 
der Umsatztätigkeit mit dem Ausland in der einen oder 
anderen Richtung beeinflußt, teilweise kommt es zu bloßen 
zeitlichen Verschiebungen der Ausfuhr. So war z. B. im 
laufenden Jahr die Steigerung der Ausfuhr von Februar bis 
März erheblich stärker, die Abnahme von März bis April 
erheblich schwächer als der Saisontendenz entsprach. Im 
ganzen war die Entwicklung der Ausfuhr von April zu Mai 
zwar ungünstiger als in den beiden Vorjahren - 1933 und 
1934 hatte sich der Warenbezug des Auslands im Mai gegen-
über dem Vormonat um 10,5 bzw. 6,8 vH erhöht-, die Ab-
nahme mit 1,0 vH aber erheblich niedriger als in den Jahren 
1931 und 1932 (-4,2 bzw. 7,2 vH). 

Abgenommen hat die Ausfuhr von Lebensmitteln und Ge-
tränken (-10,8 vH) sowie von Fertigwaren (- 2,1 vH). Da-
gegen war die Ausfuhr von Rohstoffen um 4,9 vH höher als im 
Vormonat. Mengenmäßig hat sich auch der Fertigwarenbezug 
des Auslands leicht erhöht. Gegenüber dem Mai des Vorjahrs 
(337,4 Mill . .ft.Jt) war die Gesamtausfuhr im laufenden Jahr im 
großen und ganzen unverändert. Nach Ausschaltung der Preis-
veränderungen ist eine Zunahme um 5,4 vH zu verzeichnen. Im 
einzelnen stand dabei einer Abnahme der Ausfuhr von Lebens-
mitteln und Getränken um rd. zwei Drittel eine Steigerung des 
Absatzes von Rohstoffen und Fertigwaren um ein Zwölftel bzw. 
ein Zehntel gegenüber. · 

An der Steigerung der Rohstoffausfuhr von April bis Mai 
waren in der Hauptsache die Kraftstoffe, vor allem Steinkohlen, 
Koks und Mineralöle beteiligt. Beträchtlich erhöht war jedoch 
auch die Ausfuhr von Produktionsmitteln (Eisen und Eisenhalb-
zeug, chemische Rohstoffe und Halbzeuge) und Verbrauchs-
gütern (Wolle, Baumwolle). Allerdings beschränkte sich die Zu-

Der Güterverkehr im April 1935 
Reichsbahn. Der Güterverkehr der Reichsbahn war im April 

infolge der Osterfeiertage schwächer als im März. Im Vergleich 
zum März wurden im ganzen 7 v H weniger Güter befördert und 
12 v H weniger tonuenkilometrische Leistungen erzielt; im arbeits-
täglichen Durchschnitt waren jedoch die Beförderungsmengen 
um 1 v H gestiegen und die tonnenkilometrischen Leistungen nur 
um 5 vH gefallen. Im Vergleich zum April 1934 ~aren die Güter-
mengen um 9 v H und die tonnenkilometrischen Leistungen um 
7 vH höher. 

In den deutschen Fördergebieten wurden 1066 000 Wagen*) 
für den Abtransport der Kohlen gestellt, d. h. 7 v H weniger als 
im Vormonat, jedoch immer noch 11 vH mehr als im April des 
Vorjahrs; im arbeitstäglichen Durchschnitt ist der Bedarf an 
Wagen für Kohle im Vergleich zum März dieses Jahres fast un-
verändert geblieben ( + 0,3 v H), im Vergleich zum April 1934 
aber um 11 v H gestiegen. Der Versand von künstlichen Dünge-
mitteln sank mit der zu Ende gehenden Frühjahrsbestellung von 
110 000 Wagen im März auf 46 000 Wagen im April; dagegen 
war die Wagengestellung für Saat- und Pflanzgut, insbesondere 
für Kartoffeln, größer (34 000 gegen 24 000). Für Brotgetreide 
und Mehl wurden 23 000 Wagen gestellt (Vormonat 30 000). 
Der Zementverkehr nahm mit der Ausdehnung der Bautätigkeit 
weiter zu (41 000 gegen 36 000 Wagen). 

Güterverkehr der Reichsbahn 
1 

April 1 März 1 Febr. I April 1 •onats-. 
19351 ) 19351 ) 1935 1934 dur~~~~hmlt 

Wagengestellung') in 1000 Wagen') 2 870 3 047 2 577 2 755 2 970 
• je Arbeitstag ... 119,6 117,2 107,4 114,8 117,5 

Gilterwagenachskilometer ') in Mill. l 250 1414 1 234 1 162 l 315 
darunter beladen 891 1 005 852 831 920 

Beförderte Güter in "Miü: t · · · · · · · · 29,86 32,01 27,15 27,43 30,47 
darunter im öffentlichen Ve~k~h~ 26,09 28,65 24,69 23,36 26,37 

Verkehrsleistungen in Mill. tkm .... 4509 5 122 4548 4226 4747 
darunter im öffentlichen Verkehr 3 967 4 632 4142 3 657 4181 

Mittl. Versand weite in km (öl!en tlicher 
Verkehr) ..• „ •.. „ ............. 152 162 168 157 159 

Einnahmen in Mill . .1l..K') .•.....•• 175,18 190,69 166,32 162,29 178,33 
• in .1lf'I je tkm (öffent· 

4,27 licher Verkehr)') ...... 4,42 4,12 4,02 4,44 
1 ) Yorläuflge Zahlen. - ') Endgilltige Ergebnisse. - 8 ) Im Mal 1935: 3 137, 

je Arbeitstag 125,5. - ') AU:sschl. Verkehrssteuer; einschl. Nebenertrage. 

*) Wageneinheiten zn 10 t; bei den im folgenden genannten Ziffern handelt 
es sich jetloch um die tatsach!ich gestellten Wage•. 

nahme in den beiden letzten Fällen auf die Veränderung gegen-
über dem Vormonat. Gegenüber dem Mai des Vorjahrs waren 
sowohl bei der Ausfuhr von Verbrauchsgütern als von Produk-
tionsmitteln Minderungen zu verzeichnen. Die Ausfuhr von 
Kraftstoffen war der Menge nach um fast ein Drittel höher als im 
gleichen Vorjahrsmonat. 

In der Fertigwarengruppe hat vor allem die Ausfuhr von 
Kraftfahrzeugen zugenommen (+ 1,5 Mill . .ft.Jt), jedoch über-
schritt auch die Ausfuhr von schwefelsaurem Kali, nichtelek-
trischen Maschinen, Röhren und Walzen, Stab- und Formeisen, 
elektrotechnischen und feinmechanischen Erzeugnissen den Stand 
des Vormonats nicht unbedeutend. Rückläufig war dagegen 
innerhalb der Produktionsmittelgruppe, die dem Volumen nach 
im ganzen um 3,8 vH höher war als im April, die Ausfuhr von 
Werkzeugmaschinen. Bei der Ausfuhr von Verbrauchsgütern 
ergaben sich Mengensteigerungen beim Absatz von Garnen, Leder, 
Glas und Glaswaren, Pelzen und Pelzwaren sowie Uhren. Saison-
mäßig rückläufig war die Ausfuhr von Geweben sowie Kleidung 
und Wäsche. Niedriger war ferner die Ausfuhr von Papier und 
Papierwaren, Schuhwerk, Sattler- und Lederwaren. 

Verglichen mit dem gleichen Vorjahrsmonat hat die Ausfuhr 
von Produktionsmitteln(+ 16,7 vH) der Menge nach stärker zu-
genommen als die Ausfuhr von Verbrauchsgütern (+ 0,7 vH). 
Innerhalb der Produktionsmittelgruppe unterschritten Werkzeug-
maschinen den Vorjahrsstand um mehr als die Hälfte. Dagegen 
war die Abnahme der Ausfuhr von Textilmaschinen unerheblich. 
Bei den übrigen Warengruppen waren Steigerungen von 7 bis fast 
100 vH (Kraftfahrzeuge) zu verzeichnen. Bei der Verbrauchs-
güterausfuhr zeigt der Absatz von Textilfertigwaren, Schuhwerk, 
Sattler- und Lederwaren sowie Pelzen und Pelzwaren gegenüber 
dem Vorjahrsmonat stärkere Rückgänge. Sie werden durch Zu-
nahmen bei der Ausfuhr von Leder, Ton-, Porzellan- und Glas-
waren, Musikinstrumenten, Uhren sowie Papier und Papierwaren 
wettgemacht. 

Binnenschiffahrt. In der Binnenschiffahrt hat sich die Auf-
wärtsbewegung des Verkehrs (im Gegensatz zum Eisenbahn-

Güterverkehr der Ankunft Abgang 
wlehtlgeren Binnenhäfen 

insge· / davon insge-/ davon April 1935 
in lOOOt samt Getreide 1 Erze 1 Kohle samt Kohle 1 Eisenw. 

Königsberg i. Pr ......... 59 ~1 10 0 29 19 1 
Übr. Ostpreußen (5 Hafen) 40 6 17 26 0 1 
Kose! „ .... „„„„„ .. 44 - 29 3 216 209 1 
Breslau ................. 33 2 3 - 15 - 0 
Mittlere Oder u. Warthe (6) 26 1 1 9 46 23 1 
Stettin und Swinemünde 101 II 0 21 200 102 6 
Berlin insgesamt ......... 524 18 3 207 114 3 2 
Übr. mark. Hafen (12) .. 84 2 1 50 157 6 5 
Dresden und Riesa ...... 48 5 1 0 33 4 0 
Magdeburg ....... „ ..... 75 7 3 41 41 9 1 
Übr. Elbhafen (9) ....... 59 17 0 4 71 2 0 
Hafen Hamburg .....•... 244 34 2 12 396 80 9 
Halle.„„ .............. 16 3 - - 9 0 0 
Lilbeck ................. 25 0 2 3 5 0 0 
Holstein (5) .. „ „ „ „ „. 49 5 - 22 17 l 0 
Ober· u. Mittelweser (4) .. 12 6 - 0 26 5 0 
Bremen ................. 116 1 - 32 40 4 1 
Übr. Unterweser (5) ..... 31 3 0 8 13 - 0 
Ems-Weser-Kanal (6) ...• 143 7 12 % 103 - 1 
Rhein-Ems-Kanale (19) 1 ) 636 10 441 II 1 142 1 042 45 Emden „ ....... „ ...... 235 - - 224 242 5 1 
Kehl.„„ .............. 75 14 1 42 34 4 1 
Karlsruhe ............... 146 0 2 111 23 2 7 Mannheim „. „ „ „ ..... 245 26 5 127 61 6 3 Ludwigshafen „ ......... 200 10 22 97 78 o. 47 Mainz „„.„„„„ ..... 75 1 - 43 40 - 2 Übr. Mittelrhein (17) ... 156 4 8 35 296 165 4 Koln.„ .. „ ............ 106 18 7 8 89 49 12 Düsseldorf .............. 96 17 3 1 67 14 12 Duisburg-Ruhrort ........ 259 25 

91 1 
3 832 747 13 übr. Niederrhein (14) .... 937 15 

:~ 
8 586 297 130 

Heilbronn und Jagstfeld .. 6 - 5 19 - -Bayerischer Main (3). „ „ 41 1 27 14 0 l Frankfurt u. Umg. (4) ... 138 3 -~1 70 30 _1~1 2 Saarbrücken ... „ ....... 9 0 - 11 -
Regensburg u. Passau ... 36 17 2 26 3 

Alle Häfen 5 1251 288, l 365, 1339 5147, 28111 312 
Dagegen März 1935 ..... 4 710 358 1 104 1 331 4 974 2 788 283 

• April 1934 ..... ')5357 447 1 000 ') 1 653 5 396 ')3 044 292 
Eingang Ausgang 

Grenzo Emmerich ••.•... 1 3931 1631 6691 135 17701 1 2201 154 
Dagegen Marz 1935 ..... 1 414 155 652 124 1 921 l 319 153 . April 1934 ..... 1 477 199 587 178 1 721 1 089 150 

1 ) Erstmalig mit Ahlen. - ') Berichtigt. 
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und Seeverkehr) im April weiter fortgesetzt. Die vollschiffigen 
Wasserstände der Oder, Elbe und Weser im Berichtsmonat be-
~ünsti~en ~iese Ent~cklung. Die Ein- und Ausladungen waren 
i~ April llilt 10,3 Mill. t um 6 vH größer als im Vormonat (9,7 
Mill.). Im Vergl~ich mit dem April des Vorjahrs blieben sie jedoch 
noch um 0,5 Mill. t zurück. Bei folgenden Güterarten war im 
Vergleich mit dem Vormonat eine Zunahme festzustellen: bei 
Holz um 24 yH, bei den Erzen um 23 vH sowie (in geringem 
Umfange) bei Kohlen und Eisen. Der Getreideverkehr ist da-
gegen um 18vH und der Verkehr mit Düngemitteln um 11 vH 
zurückgegangen. Der Grenzverkehr auf dem Rhein bei Emmerich 
hat gegen März beim Grenzeingang um 21 000 t und beim Aus-
gang um 151 000 t abgenommen. 

Zur Hbersicht liber den Güterverkehr der wichtigeren Binnen-
häfen: Von den hier nicht aufgeführten ''raren sind not>h zu nennen: Abgang 
von Er1en 480 000 t (davon Emden 218 000 t, »Ems-Weser-Kanal« 53 000 t, 
Stettin und Duisburg-Ruhrort je 39 000 t); Abgang von Getreide 143 000 t 
(Hamburg 35 000 t und Bremen 11 000 t); Ankunft von Eisen und Eisenwaren 
159 000 t (»Übriger Niederrhein« 36 000 t, •Rhein-Ems-Kanale• 27 000 t, Duis-
burg-Ruhrort 22 000 t, Rerlin und Lud"igshafen je 8 000 t). An der Holzanfuhr 
mit 118 000 t waren beteiligt: •Rhein-Ems-Kanale• mit 21000 t und Duisburg-
Ruhrort mit 12 000 t; der Abgang betrug 62 000 t (Kehl und Karlsruhe je 
10 000 t). Die Anfuhr von Dungemitteln betrug 97 000 t (Bremen 27 ooo t, 
Hamburg 26 000 t und Breslau 13 000 t) und die Abfuhr 96 000 t (•Übrige 
Elbh<ifen 25 000 t, Ems-Weser-Kanal 1l 000 t, Ober· und Mittel\\'eser 10 000 t). 

Seeverkehr. Entsprechend der Abnahme des Schiffsverkehrs 
ist auch der Güterverkehr über See zurückgegangen. Die in den 
wichtigeren deutschen Häfen im Seeverkehr umgeschlagenen 
Gütermengen haben gegenüber März 1935 insgesamt um 293 000 t 
(7 vH) abgenommen; die Abnahme des mit Ladung ein- und aus-
gegangenen Schiffsraums belief sich auf 4 v H. Am stärksten 
wurde der Gütereingang aus dem Ausland betroffen, der sich 
allein um 310 000 t (15 vH) abgeschwächt hat. Dieser Rückgang 
ist hauptsächlich auf die Drosselung der Einfuhr von Rohstoffen 
~nd Erzeugll;iss_en der Ernährungswirts~haft (besonders Getreide, 
Olkuchen, tierische und pflanzliche Öle und Fette) um über 
160 000 t, von Kohlen (-111000 t), von Rohstoffen und Halb-
waren der Textilwirtschaft und von Düngemitteln zurückzuführen. 
Dagegen hat die Einfuhr einiger anderer Waren, wie besonders von 
Erzen und Holz, zugenommen. Der Auslandversand ist um 84 000 t 
(8 vH) - vornehmlich infolge des Rückgangs der Kohlenver-
schiffungen in den Nordseehäfen - hinter dem Stand des Vor-
monats zurückgeblieben. Der Inlandverkehr dagegen ist in den 
Ost- und Nordseehäfen gestiegen, insgesamt um 100 000 t 
oder 12 vH, und zwar vor allem wegen des verstärkten Kohlen-
und Baumaterialienverkehrs und der Zunahme des (Inland-) 
Holzversands in Königsberg. 

In den Ostseehäfen beträgt der Gesamtrückgang nur 1 vH 
dank der den Rückgang der übrigen Häfen ausgleichenden Ver-
kehrssteigerung in Elbing, Königsberg, Lübeck und Stettin. In 

Güterverkehr Gesamwr 1 Inland· 

1 

Ausland- Veränderung des 

über See Gtl.ter· verkehr verkehr Gesamtverkehrs 

wlehtlger Häfen nmsehL1g an 1 ab an 1 ab Vormonat [gleich Vor· 
April 1935 in 1000 t 

= iOO Jab.rsmonat 
= JOO 

Ostseehäfen ..• 829,7 2W,7 157,5 267,8 143,7 99 103 
Königsberg ..•....... 203,8 53,3 68,6 57,7 24,2 122 133 
Elbing. „ ........... 12,6 10,3 2,3 - - 263 166 
Stolpmilnde, Rugen-

walde und Ko lberg 18,0 5,2 5,4 3,0 4,4 50 79 
Wirtschaftsgebiet 

Stettin ........... 398,0 137,4 48,l 150,1 62,4 102 97 
Saßnitz ............. 29,3 0,7 15,5 6,7 6,4 90 118 
Stralsund ........... 5,5 2,3 0,9 0,3 2,0 37 57 
Rostock (Warnem.) .. 21,7 3,0 1,3 8,4 9,0 73 77 
Wismar .••....•...•. 10,9 0,8 3,2 5,0 1,9 68 85 
Lubeck. „ „ ..... , .. 83,8 26,l 8,7 17,5 31,5 111 106 
Kiel. .•. „ •......... 31,6 16,3 2,2 12,5 0,6 78 73 
Flensburg„ ......... 14,5 5,3 1,3 6,6 1,3 59 96 

Nordseehäfen .. 2828,8 193,7 323,3 1424,l 887,7 91 99 
Husum „„. „ „ „ .. 5,1 2,4 1,2 1,5 - 155 111 
Rendsburg .......... 12,6 3,7 0,2 7,6 l,l 112 145 
Brunsbilttel. ........ 5,7 0,4 0,0 4,2 1,1 17 47 
Hambur!;' „ ......... 1625,6 102,3 96,7 980,7 445,9 87 95 
Brem. Hafen ........ 550,4 W,5 29,9 147,6 312,4 101 107 

dar. Bremen ...... (506,4) (55,7) (26,3) (115,7) (308,7) (97) (114) 
Brake ..• „ ......... 27,7 4,4 1,7 16,5 5,1 106 163 
Nordenham ......... 47,8 2,41 12,4 9,4 23,6 75 97 
Wilhelmshaven ...... 5,2 4,8 0,4 - - 124 34 
Emden •••.......... 548,7 _38 180,8 256,6 98,5 97 107 ---
Deutsche Küstenhafen 3 659 454 481 l 692 l 032 93 101 

Marz 1935 ....... 3 952 405 430 2 001 l 116 129 106 
April 1934 „„„. 3 657 362 407 l 829 l 059 98 

ferner Rheinhäfen .... 99,3 41,8 41,9 5,3 10,3 99 146 
Rotterdam .•........ 1)2240 l 298 942 89 llO 
Antwerpen .......... 1) 1630 733' 897 107 95 

1) Emschl. Sehiffsbedarf. 

-------~-

Güterverkehr über See Ostseehäfen Nordseehafen 
naeh wiehtlgen Gütern Inland- 1 Ausland- Inland· 1 Ausland· April 1935 verkehr verkehr verkehr verkehr 

in1000t 
1 ab an 1 ab an 1 ab an 1 ab an 

Guter insgesamt„„„.„ 260,7 157,51267,8
1
143,7 193,7 323,3 1424,l 887,7 

darunter: 
Weizen, Roggen .......... 5,0 34,9 - 19,l 35,7 6,1 19,0 19,5 
Anderes Getreide .......... 6,2 10,7 2,6 7,5 10,0 8,7 90,0 12,0 
Ölsaaten, Ölfrilehte ........ 3,8 0,2 9,7 o,o 2,9 6,7 102,9 4,1 
Öle und Fette „ „ „ „ „ „ 2,6 1,7 1,0 0,2 2,9 6,0 12,7 4,9 
Mehl 2,4 5,4 0,2 3,5 3,8 4,8 0,8 1,8 
Ölkuch~,; : : : : : : : : : : : : : : : : : 8,1 0,4 0,8 3,6 1,5 11,2 44,9 17,2 
Erze .„„ ... „ .. „.„.„. 0,0 0,0 76,8 11,5 4,0 0,3 295,5 2,1 
Kohlen, Torf ............. 141,7 10,5103,0 35,0 46,5 187,5 182,0 279,l 
Mineralole ................ 8,1 1,1 0,6 0,7 11,l 26,2 202,2 35,1 
Dungemittel ......... 0,1 0,2 3,0 0,7 0,5 0,5 17,9 129,8 
Rohstoffe u. Halbwaren der 

Textilwirtschaft ......... 0,7 0,2 2,9 0,7 7,4 10,0 78,3 10,2 
Holz und Holzwaren ...... 1,9 26,o 17,9 0,5 6,9 4,2 53,9 23,5 
Zellstoff, Papier ......... · 1 3,8 20,31 4,6 6,6 16,8 1,4 31,5 55,0 
Eisen u. Eisanwaren ........ 11,5 3,7 8,2 19,l 10,0 3,8 12,l 102,3 
Nichteisenmetalle u. -waren. 0,9 0,6 0,8 1,0 3,0 3,4 24,6 12,3 

den Nordseehäfen wurde das Gesamtergebnis (- 9 vH) durch die 
Abnahme in Hamburg (-13 vH) erheblich beeinflußt. In Ei:nden 
und Bremen ist der Güterverkehr nur geringfügig zurückgegangen 
und in einigen anderen Häfen sogar gestiegen. 

Gegenüber dem gleichen Monat des Vorjahrs hat sich der 
Güterumschlag der deutschen Häfen gut gehalten. Der Inland-
verkehr hat sich stark gehoben (im Eingang um 25 vH und im 
Ausgang um 18 vH), wählend der Auslandverkehr in beiden 
Richtungen gesunken ist (Empfang - 7,5 vH, Versand fast 
- 3 v H). Auch hier sind im einzelnen große Verschiebungen 
eingetreten. 

Der Massengüterverkehr im Kaiser-Wilhelm-Kanal blieb 
um 18 vH hinter dem Stand von März 1935 zurück. Besonders ist 
der Kohlen- und Erzverkehr in beiden Richtungen zurückge-
gangen, während sich der Holz- und Getreideverkehr von Häfen 
der Ostsee nach westlich gelegenen Häfen belebt hat. 

Massengüterverkehr 1 
im Kaiser-

Wilhelm-Kanal 
in 1000 t 

Richtung West-Ost 

April 1 März 1 April 
1935 1935 1934 1 

Richtung Ost-West 

April J Marz J April 
1935 1935 1934 

270 347 203 259 
87 127 104 151 

I {auf deutschen Seb1ffen 
n.sg. ~ fremden • 

darunter:· 
Kohlen „„„ .. „. 177 231 115 157 
Steine ........... . 8 7 7 5 
Eisen ............ . 21 20 30 3 

1 

l 4 0 39 
16 29 20 78 
16 19 16 80 

Holz „„.„„„„ 
Getreide ......... . 
Erz .„„ ........ . 

Die See- und Binnenschiffahrtsfrachten 
im Mai 1935 

237 248 
219 238 

195 215 
4 10 
5 4 

28 23 
57 82 

125 109 

Die Gesamtindexziffer der Seefrachten im deutschen 
Verkehr ist im Mai 1935 weiter leicht gestiegen. Sie beträgt 
58,6 (1913 = 100) gegen 57,9 im April und 57,7 im Mai 1934. 
Die allgemeine Erhöhung der Raten ist teilweise saisonmäßiu 
bedingt, hauptsächlich aber beruht sie auf organisatorische~ 
Maßnahmen der Trampreeder. Diese Maßnahmen dienen im 
wesentlichen dazu, die Ansammlung von Ballasttonnage in den 
wichtigsten Verschiffungshäfen einzuschränken und durch inter-
nationale Mindestfrachtabkommen die Verhältnisse an den großen 
überseeischen Getreidefrachtenmärkten allmählich zu bessern. 

Sämtliche Gruppenindexziffern haben sich leicht erhöht. 
In erster Linie sind die Sätze für Massengüter im Trampschiffs-
verkehr mit europäischen Häfen sowie von Amerika nach dem 
Kontinent gestiegen. Die Linienfrachten für Industriegüter von 
Deutschland nach Übersee hielten - mit Ausnahme der Sätze 
für Eisen, Stahl, Bleche und Zement nach Mittelbrasilien, die um 
je 1/ 2 Goldschilling je 1000 kg anzogen - den Aprilstand. 

lndexzll!ern der Seefraehten 
1 dth Vl<hr 

Mai 1934 
1 April 1935 1 

Mai 1935 
m eu se en er e Ver- 1 Emp· Ver- 1 Emp- Ver- j Emp-(1913 = 100) sand fang sand fang sand fang 

Küstenverkehr ...•......... 
1 1 1 

75,5 7b,2 76,8 
Europa .• „ ••..•. „ ...•.... 51,1 04,8 57,1 01,s 58,0 62,2 

Südeuropa •.. „ ... „ ..... 38,4 68,3 44,5 00,3 48,9 61,7 
Nordeuropa. ............ „ 55,2 63,5 61,l 61,9 61,0 62,4 

Außereuropa •...... „ ... „ . 69,5 44,4 66,6 44,2 67,l 44,6 
Amerika .•••••.••.•..•..• 56,2 39,2 54,7 42,0 54,8 44,5 
Asien/Afrika. . „. „ „ „ „. 97,2 53,8 91,6 48,2 92,8 44,8 

Gesamtindex ••......• „ .... 57.7 57.9 58,6 

.J 
··_l 
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Seefrachten Mittlere Fracht Mai 1935 

Im Mal 1985 Güter· 
gegen 

art in 1in~.k*) April 1 Mai 
von-nach Landeswährung 1 mfu kg 

1935 1934 
(=100) 

Königsberg-Hamburg •.... fitlreid• 5,50 &.Jt'.je IOOOtg 5,50 110 100 
Emden, Rotterdam-Stettin IobJen 3,20 . 3,20 100 100 
Rotterdam-W estitalien ..• . 7 /6 sh je 1016 kg 4,49 110 127 
Hamburg, Bremen-London Sah 13/6 sh je 1000 kg 1) 8,14 101 105 
Huelva-Rotterdam •.•.... En 5/10'/,sh je tlll6 kg 3,51 107 -
Sudrußland-N ordseehä!en. Gelrelde 9/3 . 5,54 - -
Tyne-Stettin „ „ ...... „ lohlon 4/6 . 2,70 102 108 
Oxelösund--Stettin ....... Elsenen2J 2,50 &.Jt'. je IOOIHg 2,50 100 89 
Rotterdam-Buenos Aires .. Johlen 8/6 sh i• llll6 kg 5,09 101 92 
Harnburg-Buenos Aires .•. Papler 4) 14/- sh i• 1000 kg 3) 14,30 100 87 . -Rio de Janeiro •. Jement 8/6 • 3) 8,70 106 100 

' -New York ...... lalnll2) 4,00 $ l• 1000 kg 9,94 100 99 . -Kapstadt ...... 11.·EISOJJw • 70/- Sh je !0!6 kg 41,93 101 95 . -Japan, China'). lasch.-Telle2) 72/6 sh je 10!5 kg 43,47 101 95 
Ob. La Plata-N ordseebilfen Getr.ldo 16/9sh1ellll6kg") [0,03 107 105 
Santoe-Hamburg ...•..... laffee 60/- sh je 1000 tg 36,51 101 95 
ferefnigle S1aaten, AU.-Hl.--1/amhnrg •• GeU.!de 7,00 els je 100 lbs 3,84 100 99 

' . GaJfesf.lm-Bremen • Baumwolle 36,00 . 19,74 100 119 

' . Golfh.-Nords„häfen Petroleum 12/61/2 shie llllfi kg 7,51 102 120 
Madrasküste- Nordseehäfen Ölkeme 7) 20/- . 11,98 86 78 
Dairen-Nordseehä!en .•... Sojabohnen 13/91'2 • 8,26 70 61 

•)Umgerechnet über Mittelkurs Berlin. - 1) Plus 10 vH Wahrungszuschlag 
minus 10 vH Rabatt. - ') Kcntraktraten. - ') Goldbasis. - ') Zeitungsdruck· 
papier auf Rollen. - 1) Ohne Schanghai. - •) Durchschn. Mindestfracht für 
5500-8000 t·Trampschiffe auf Frachtbasis England/Kontinent. - ') Nur in 
Trampschiffen. 

Am stärk•ten (um rd. 10 vH) zogen beim Abschnittsindex Südeuropa· 
Versand infolge des großen Bedarfs an Schiffsraum die Frachten für Kohlen 
nach Westitalien und allen größeren Mittelmeerhäfen an. Die Raten nach 
Genua, die infolge der heftigen W ettbewerbskämple an den internationalen 
Kohlenmilrkten im Verlauf der letzten Monate bis auf fast ein Drittel des Vor· 
kriegsstandes gesunken waren, lagen im Mai mit durchschnittlich 4,49 .:Jl.,I( 
je 1 000 kg um 23 vH höher als im Februar, dem bisher niedrigsten Stand 
des Jahres 1935. Im heimwärtigen Verkehr von Südeuropa stiegen die Erz· 
frachten von Huelva nach Rotterdam bei zunehmenden Transporten weiter 
um 7 vH. Auch die Sätze für Getreide und Erdöl vom Schwarzen Meer und 
von der Donaumündung waren trotz des größtenteils schwachen Geschäfts 
nominell etwas höher als im April. 

Der Hauptanteil des nordeuropäischen Verkehrs entfiel im Mai saison· 
maßig aUf den Holzversand Rußlands (UdSSR), Finnlands und SchVledens 
nach dem europäischen Kontinent. Die Ladungsangebote nahmen besonders 
in Rußland (UdSSR) erheblich zu, so daß auch die Frachten großenteils weiter 
anzogen. Die Stein- und Kalisalzfrachten von Lübeck nach Stldschweden 
gaben trotz des saisonmäßig steigenden Verkehrs infolge des •tarken Wett-
bewerbs der skandinavischen Flotte bei den Massenguttransporten im Ostsee· 
verkehr etwas nach. 

Fast sämtliche der Indexberechnung zugrunde liegenden Frachten für 
den Versand nach außereuropäischen Häfen blieben nominell unverändert; 
ihr Goldwert erhöhte sich jedoch bei den in englischen Schilling eretellten Raten 
im Durchschnitt des Mai infolge der abermaligen geringen Besserung des Pfund-
kurses. 

Das Rückfrachtgeschäft von Außereuropa war - zum Teil infolge der 
Krise des französischen Franc und der vorübergehenden Getreide-Einfuhr-
beschränkung Italiens - sehr schwach und beschrankte sich fast ausschließlich 
auf die sudamerikanischen Getreide!rachtenmarkte. Die Verschiffungen von 
Mais und Weizen vom oberen La Plata, die besonders in der zweiten Maihälfte 
stark zunahmen, erfolgten auf Grund des in den Yormonaten vereinbarten 
Mindestfrachtabkommens zu abermals erhöhten Raten. Auch in Kanada zogen 
die Getreidefrachten nominell an. Infolge der hohen Preise für Manitoba-
Weizen war jedoch die Nachfrage europäischer Käuferkreise sehr gering. Das 
australische Weizenfrachtgeschäft erstreckte sich im Mai bei allgemein unver· 
änderten Raten fast nur nach China. 

Sehr niedrig waren die Frachtsätze für last sämtliche mengenmäßig wich-
tigen Massengüter ostasiatischer Herkunft beim Abschnittsindex Asien/A!rika-
Empfang. Das Ladungsangebot an Ölfrüchten und Ölsaaten war infolge der 
Kontingentierungsmaßnahmen Europas gr6ßtenteils so gering, daß nur kleine 

Teilladungen in Linienschiffen befördert wurden. Die Frachten für Sojabohnen 
von Dairen sanken auf durchschnittlich 13/91/, Papierschilling je t, das sind 
rd. 30 vH weniger als im April. Die Satze für Erdnüsse von China, die bereits 
im Vormonat beträchtlich herabgesetzt wurden, fielen für geschälte Ware um 
20 vH und für ungeschälte Ware um 17 vH. Auch in Britisch-Indien wurden 
die Trampfrachten fur Ölkerne und Reis nach Europa bis zu etwa 15 v H 
ermäßigt, während •amtliche Raten !ur Guter niederländisch·indischer Herkunft 
unverandert blieben. 

Die Indexziffer für das deutsche Küstengebiet, die sich seit einigen Monaten 
nicht geandert hatte, stieg infolge leicht erhöhter Frachtsätze für ostpreußischeo 
Getreide' über Konigsberg nach Hamburg, Bremen und Emden von 76,2 im 
April auf 76,8 im Mai. 

Die Binnenschiffahrtsfrachten haben sich i
1

m Durch-
schnitt des Berichtsmonats trotz des saisonmäßig stärkeren 
Verkehrs kaum geändert. Die Indexziffer für alle Wasserstraßen 
beträgt 88,3 (1913 = 100) gegen 88,5 im April; sie war jedoch 
um 1.3,5 vH niedriger als im Mai 1934. Der Rückgang gegenüber 
dem Vorjahr ist hauptsächlich auf die beträchtlich höheren 
Wasserstände der deutschen Ströme zurückzuführen, die im Mai 
1935 fast überall einen ungehinderten Verlauf der Transporte ge-
statteten und Reeder sowie Verlader vor frachtverteuernden Un· 
kosten bewahrten. Nur im Kohlenverkehr auf der Oder mußte 
zeitweise unterhal.b Breslau abgeleichtert werden. 

In Mittel· und Ostdeutschland blieben sämtliche Frachten unverändert, 
mit Ausnahme der Raten für Schwergut von Hamburg nach Tetschen, die 
infolge der g-ünstigeren Wasserverhaltnisse im oberen Lauf der Elbe um durch-
schnittlich 3 vH niedriger waren als im April. Auch im Rheingebiet hatten 
die stärkeren Verschiffungen von Brenn- und Baustoffen, Papierholz und Eisen 
nur geringen Einfluß auf die Frachten, da das Kahnraumangebot die Nach· 
frage noch immer beträchtlich uborstieg. Besonders ungünstig g•staltete sich 
zeitweise das Frachtgeschaft für die Partikulierschiffer im Rhein-Schlepp· 
verkehr. Für die vorhandenen Ladungen reichte der angebotene Schiffsraum 
der Reedereien und Großsebiffahrtsunternehmen größtenteils aus, so daß sich 
der Kahnumlau! der Einzelfahrzeuge zum Teil betrachtlich verzögerte. Dagegen 
ist in der Wettbewerbslage zwischen deutschen und auslandischen Partikulier-
schiffern auf Grund eines Ende Mai zustande gekommenen Vertrages eine 
Entspannung eingetreten. 

Blnnenschllfahrt.sfrachten 1) Güterart 1 1913 1~1 1935 

von-nach Mai April ! Mai 

.k bzw. .71.Jt je t 
Rotterdam-Ruhrhäfen •...... Eiseneni 0,92 0,77 0,48 0,47 

-Kdln „ .. „ .„ .. Getreide 1,39 1,40 l,OI 1,01 . -Mannheim •..... • 3,06 2,59 1,64 1,64 
Ruhrhä:fen 1)-Rotterdam ...... Kohlen 0,96 0,91 0,90 

• ')-Antwerpen .•.... 1,43 1,38 1,23 l,20 
Rhein·Herne-K.')-Mannheim .. • 2,50 2,15 2,15 
Mannheim-Rotterdam ........ Salz, Abbrände 1,63 1,65 1,22 1,22 
Hamburg-Magdeburg .•....... Massengut 2,19 5,17 3,80 3,80 

• -Halle (Transit) ..... 4,05 7,62 5,80 5,80 
• -Riesa. „ „ ........ 4,15 8,65 6,50 6,50 
• -Tetschen „. „ ..... . 5,10 10,62 7,78 7,55 

Magdeburg-Hamburg ........ Salz 1,70 1,70 1,70 1,70 
Kosel-Berlin, Oberspree .•.... Kohlen 5,54 5,90 5,90 5,90 

• -Stettin „ ... „ ........ 4,58 4,10 4,10 4,10 
Breslau, Maltsch-Stettin ...•. • •) 2,90 2,18 2,18 2,18 
Tilsit-Königsberg ............ Zellulose 2,50 2,15 1,90 1,90 

Indexziffern der Binnenschl!fahrtsfraehten 

Rheingebiet„ „ „ „ „. „. „. „ „ „ .... „.. 100 94,9 81,7 
Alle Wasserstraßen .. „. „ „ ..... „ •...... · 1 100 1102,1 1 88,51 

Elbe-Odergebiet„ ... „ „ „. „. „. „. „.... 100 119,3 101,4 

88,3 
81,2 

101,2 

Pegelstände in em 
') 

Rhein be .Caub •.... „ ...... „ ... „ .•... · 1 2371 131 1 
Elbe • Magdeburg „ ... „ „ ... „ „. „ „ 144 13 

• • Dresden ................. „ . . . . . - 91 - 203 
3331 312 214 139 

5 - 85 
1) Kahu!rachten einschl. Schlepplöhne. - 1) Durohschnittsfrachten aus 

Notierungen der Schifferbörse Duisburg. - ') Niederschlesische Kohlen. -
') Durchschnitt aus den Jahren 1896-1930. 

PREISE UND LOHNE 
Die Großhandelspreise in 

Die Gesamtindexziffer der Großhandelspreise war in 
der ersten Monatshälfte leicht aufwärts gerichtet. In der 
Hauptsache ist dies auf ein weiteres Anziehen der Index-
ziffer für Agrarstoffe zurückzuführen. Die Preise der in-
dustriellen Rohstoffe, Halb- und Fertigwaren waren im 
Durchschnitt wenig verändert. 

An den industriellen Märkten sind vor allem die Preise 
der Nichteisen-Metalle, und zwar für Kupfer, Blei und Zink 
sowie die zugehörigen Halbfabrikate, die in den letzten Wochen 
im Anschluß an die Preisbefestigung am Weltmarkt mehrfach 

der ersten Junihälfte 1935 
heraufgesetzt worden waren, mit Wirkung vom 12. Juni in An· 
passung an die seit Anfang Juni beobachtete schwächere Tendenz 
der Preise an den Auslandsmärkten wieder etwas ermäßigt 
worden. An den Textilmärkten ist bei den Rohstoffen eine 
weitere leichte Preiserhöhung für Rohseide zu' erwähnen. Am 
Eisenmarkt waren die Schrottpreise im ganzen unverändert; 
bei anhaltend guter Beschäftigung der Eisenindustrie war das 
Angebot in Schrott ausreichend, zumal die Siemens-Martin-Stahl-
werke gegenwärtig in verstärktem Maße Roheisen einsetzen. Das 
Gußbruchgeschäft ist im ganzen etwas ruhiger geworden. Die 
Preise hielten sich auch hier unverändert auf dem bisherigen Stand. 



lnclexzU!em der Großhandelspreise l 
1918 = 100 ---.,----

1 n de x gru p p e n 22. 1 29. 

Mai 1935 Juni 1935 

5. 12. 19. 

Agrarstoffe 
1. Pflanzliche Nahrungsmittel. •.. 114,5 114,7 114,8 115,1 115,0 
2. Schlachtvieh ••.••.•.•..•.... 80,6 81,1 82,5 83,7 83,9 
3. Vieherzeugnisse ••••••..•..•. 103,3 103,4 103,1 103,4 103,5 
4. Fnttermittel ••••••.• „ .. „ .. 104,6 104,6 104,7 104,7 104,6 

Agrarstoffe zusammen ••.• 100,6 100,8 101,2 101? 101,8 

5. Kolonialwaren •••••••••.•••• 84,1 84,0 84,6 85,3 85,8 

Industrielle Rohstoffe 
und Halbwaren 

6. Kohle .• „„.„„„ ....... „ 112,6 112,6 112,9 112,9 112,9 
7. Eisenrohstoffe und Eisen ....• 102,4 102,5 102,5 102,4 102,4 
8. Metalle (außer Eisen) •.••.•.• 47,9 47,9 48,2 47,5 47,5 
9. Textilien ..•.•.••••••.•..•.. 80,0 80,1 80,6 80,7 81,1 

10. Häute und Leder •••........• 59,1 59,1 59,0 58,9 58,9 
11. Chemikalien •••..•..•..••..•. 1)100,9 1)100,9 ')101,1 ') 101,1 ') 101,1 
12. Künstliche Düngemittel ...••. 64,1 65,2 64,8 64,8 65,0 
13. Kraft- und Schmierstoffe ..•..• 87,7 87,7 87,7 87,7 87,7 
14. Kautschuk •••.•.••.••••..•.. 11,7 11,5 11,3 11,i. 11,7 
15. Papierhalbwaren und Papier •. 101,8 101,8 101,4 101,4 101,4 
16. Baustoffe ••••••••••••••••••• 110,8 110,7 110,4 110,4 110,4 
lndnstr. Rohstoffen.Halbwaren zus. 90,7 90,8 90,8 90,7 90,8 

Reagiblo Waren •••• 69,2 69,2 69,6 69,2 69,3 

Industrielle Fertigwaren') 
17. Produktionsmittel ••••••.•••• 113,5 113,4 113,2 113,I 113,l 
18. Konsumgüter ••.•••••••.••.. 123,9 123,8 123,7 123,8 123,8 
Industrielle Fertigwaren zusammen 119,4 119,3 H9,2 119,2 119,2 

Gesamtindex •••• 100,9 100,9 101,1 101,2 101,3 
1 ) Monatsdurchschnitt April. - 1) Monatsdurchschnitt Mai. - ') Die 

wöchentliche Indexziffer der Fertigwarenpreise gibt die von einem Viertel der 
Berichtsstellen in der Berichtswoche gemeldete Veränderung der Preise gegen-
über dem Stand vor einem Monat wieder; sie läßt nur die jeweilige Monats-
tendenz der Preise erkennen. 

In der Indexziffer für Agrarstoffe wirkten sich vor allem 
weitere Befestigungen der Schlachtviehpreise aus. Die Index-
ziffer für Schlachtvieh lag in der ersten Junihälfte um nahezu 
30 vH über dem Stand zur gleichen Zeit des Vorjahrs. Unter 
den Vieherzeugnissen haben sich Speck, Schmalz und Käse im 
Preis etwas erhöht. Bei den pflanzlichen Erzeugnissen 
waren leichte Preiserhöhungen für Zucker, Hopfen und Leinsamen 
zu verzeichnen. 

Am Brotgetreidemarkt, an dem die Preise für Weizen 
gegenüber dem Vormonat unverändert geblieben und die Roggen-
preise nur in einigen Preisgebieten erhöht worden sind (vgl. 
Heft 11, S.400), war das Geschäft auch weiterhin ruhig. Nament-
lich Roggen war nur schwer abzusetzen. An den Futtermittel-
märkten war nach wie vor Futtergerste nur in schweren Quali-
täten angeboten und wegen der hierauf liegenden Preisaufschläge 
nur schwer unterzubringen. Hafer war wie bisher nur im Aus-
tausch mit Kraftfuttermitteln zu erwerben, die dem Großhandel 
jedoch nur selten zur Verfügung standen. Eosinroggen und Eosin-
weizen waren wenig gefragt. da die Mästereien zur Zeit ausreichend 
eingedeckt sind. Dementsprechend fanden auch die seit einiger 
Zeit in Verbindung mit Eosinweizen abgegebenen eiweißhaltigen 
Kraftfuttermittel - Palmkernkuchen und Sojaschrot - nur ver-
einzelt Abnehmer. 

Der Erzeugerpreis für Kartoffelflocken ist mit Wirkung vom 1. Juni für 
Augustlieferungen unverändert auf 188 .71.Jt je t festgesetzt worden. Der 
Hochstznschlag für Verteiler bei Abgabe an Verbraucher, der bisher 4,50 .71.Jt 
je t - sofern eine Vermittlung durch einen Agenten nicht erfolgte - und 
5 .71.J{ bei Vermittlung durch einen Agenten betrug, ist mit Wirkung vom 
25. Mai auf 4 .71.K je t zuzüglich des ortsüblichen Aufschlags und auf 4,50 .71.Jt 
bei Emschaltu~g eines Vermittlers festgesetzt worden. 

Am Speisekartoffelmarkt hatte sich in den letzten 
Wochen insbesondere für gelbe Sorten eine ziemlich lebhafte 
~achfrage gezeigt. Eine unerwünschte Preiserhöhung, zu der 
hier und da Ansätze vorhanden waren, ist bereits im Vormonat 
dadurch verhindert . worden, daß die geltenden gesetzlichen 
Mindestpreise seit Mitte Mai als Höchstpreise erklärt wurden. 
Da infolge der kalten Witterung im Frühjahr mit einer er-
heblich späteren Frühkartoffelernte gerechnet werden muß, ist 
die bisher für die Zeit bis Mitte Juni befristete Festsetzung 
der Erzeugerpreise für alte Speisekartoffeln nunmehr auf die 
Zeit bis 1. Juli ausgedehnt worden, und zwar gelten die fest-
gesetzten Preise auch weiterhin sowohl als Mindest- wie als 
Höchstpreise. Gelbe und rote Kartoffeln alter Ernte sind zur 
Zeit kaum mehr am Markt, dagegen stehen weiße Sorten für 
den Rest des Wirtschaftsjahres in ausreichenden Mengen zur 
Verfügung. 
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l lenge 1 

1935 
GroBbandelsprelse 

Mai in .71.Jt *) 
22. 1 29. 5. 

1. Lebens-, Futter- und Genußmittel 
Roggen, märk„ frei Berlin ...... 1 t 172,00 172,00 172,00 

inland„ frei Breslau ..... 163,00 163,00 164,00 
inländ„ frei Mannheim .. 181,00 181,00 181,00 

Weizen') märk„ frei Berlin ...... 212,00 212,00 212,00 
» inländ., frei Breslau .... 203,00 203,00 203,00 

rbeinlseber, frei Köln . ..... 218,00 218,00 218,00 
Manitoba II, eil Hamburg •• 91,10 89,00 86,90 
Barusso, cif Hamburg .. 67,10 66,70 67,10 

Gerste, Brau-, gute } Berlin, ab 
• Industrie- m~Tk. s1a11„ 189,50 189,50 189,50 

Hafer, märk., frei Berlin ........ 172,00 172,00 172,00 
Mais, Donau. (Galfox), elf Hamburg . ...•. 45,60 

La P!ata, cif Hamburg •... 46,40 46,40 46,40 
» » » (lonopolverkaul'spr.) Ubg • 137,30 137,30 137,30 

Roggenmehl, Type 997, frei Berlin 100 kg 23,50 23,50 23,50 
Weizenmehl, Type 790, frei Berlin • 28,40 28,40 28,40 
Kartoffeln, gelbßelseh Spel!e-, Bin} ab Er- 50kg 2,60 2,60 2,60 

„ weißd rotsehal. • " zeuger- • 2,40 2,40 2,40 
» » we1Bschal. 11 ßresl staUon • 2,35 2,35 2,35 
» "Fabrik-'), Breslau, frei Fabrik •• ') 0,105 0,105 0,105 

Hopfen, Hal!ert. m. S„ prima, Ntmberg 100kg 620,00 620,00 620,00 
Zucker, gern. Melis, Magdeburg ... 50kg 21,05 21,25 21,30 
Erbsen, Viktoria-, Berlin, all Sial •••• 100kg 49,00 49,00 49,00 
Trockenschnitzel, Berlin, ab Fabr. 9,30 9,30 9,42 
Sojaschrot, Berlin, ab Stat ...... 13,20 13,20 13,20 
Leinkuchen, Berlin, ab Hamburg . 15,30 15,30 15,30 
Ochsen, a u. b, vollfl„ Berlin ... 50kg 40,80 40,80 40,80 

" a, vollfl., Mllnchen ..... • 39,50 40,00 40,00 
Kühe, a u. b, vollß„ Berlin ..... 34,00 35,00 35,80 

» a, vollfl. junge, Breslau .. 37,50 37,50 38,50 
Schweine, 80-100 kg, Berlin ... 43,50 43,50 44,00 

100-120 » » 46,00 46,00 46,00 
80-100 • Frankfurt a II 46,00 45,00 47,00 

Kalber, b, c, d, Berlin .......... 40,20 38,30 41,30 . b u. c, M iinchen . ....... 52,50 50,50 57,00 
Schafe, c u. e, Berlin ........... 34,80 36,00 38,30 
Ochsenfleisch, beste Qnalität, Berlin .. 73,50 74,00 73,50 
Schweinefleisch, in halbenSehweinen,Berlm 65,50 65,00 65,50 
Milch, Trink-,(!>} unbearb. b. a,1•;0 Fettgeh. 1001 14,50 14,50 14,50 

• Werk-,(B) lrel Empl.·Bhl., Berlin ••• • 11,00 11,00 11,00 
Butter, deutsche feine Iolkerei·, m. Faß, Bin. 100kg 254,00 254,00 254,00 
Schmalz, amer., unverz., Hamburg • . .Pure lard, Berlin ...... 182,00 
Speck, in!., gerauch„ fetter, Berlin • 168,00 168,00 168,00 
Eier, inl., vonrrisehe, 55 bis unter 60g, Berlin 100 St 8,00 8,00 8,00 . inl., frische, 55 bis unter 60 g, Köln •• • 7,50 7,50 7,50 
Reis, Bangoon-, Tafel·, geseh., ven., Hamburg 100kg 19,30 19,30 19,30 
Kaffee, Roh-, Santos snp., nnren., Hamburg • • 50kg 35,50 35,50 37,00 

» . Ia gew. Guatemala, nnverz, Hbg. • 50,00 50,00 52,00 
Kakao, Roh·, !eera good renn, unven., ffbg 100kg 43,50 41,00 42,00 . » !mba super epoea, u.nverz., Hbg • 78,00 78,00 78,00 
Erdnußöl, raff„ o. Faß, Harburg .. 51,00 51,00 51,00 
Sojaöl, 46,50 46,50 46,00 

2. Industrielle Rohstoffe und Halbwaren 
Schrott, Stahl·, I a } rr. rh.·westr. Ver-

Kern-, I a branehi;w. 

Maschine 
» » wgfr. Versandstation') 

ngullbruch 1 a, Berlin ... 
lektrolyt-, elf Hamburg, Berlin ... ::tr, }E 

Zink 
Zinn 

Terminpreise rar } Berlin 
nächste Sieht 

Hamburg 
hraubenspline, Berlin ... Messingsc 

Silber, Fe 
Wolle, de 
Kamm zu 

in-, Berlin, ab Lager ... 
utsebe !, Iooo Lagerort . ....... 
g, lerino, lustral l, loco Lagerort 

Buenos Aires D t, Ioeo Lagerort 
le, amerlk middl.,nniv ,loeoßremen Baumwol 

Baumwoll 
Flachs, ru 
Leinenga 
Rohseide 

garn, Nr. !O, iugsbnrg, ab Fabri.k 
ss BKKO, eil dtseh. Haren, Berlin . . 
rn, Flaehsg Nr 30 engl , 1 a, Berlin 
, lall. Grege Exqms f3/iä, Krefeld 
h-, t Qual„ Filssen, frei Fabrik . • Hanf, Ro 

Jute, Ro 
Jutegarn 
Ochsen- u 
Rindshau 

h-, 1. Sorte, cif Hamburg 
, S Schuß, 3,6 metr„ ab Werk .. 
. Kuhhäute, ges. m 1., Berlin 
te,deutsche,ges.o K ,Frankfurta.M 

trocken, Buenos !ires, Hamburg 
Kalbfelle , gesalz. m. Kopf, Berlin 

gute, gesalz. m. lopf, ltlnehen •. 
n Kesselwagen, Berlin .. Benzin, i 

Leinöl, ro 
Kautschu 
Mau erste 

h, o. Faß, Harburg ..... 
k, nbb. smok sbeets, Hamburg .. 

ine, märk, Berlin, ab Wf'rk ...• 

1 t 
• • • 

100kg 
• • • • 
• 1 kg 
• • • 

100kg 
1 kg 

lOOkg 
1 kg 
• 

100kg 
• • 

'lzkg • • • • 
1001 

100kg 
• 

IOOOSt 

41,00 41,00 41,00 
39,00 39,00 39,00 
28,60 29,05 29,05 
43,00 43,00 43,00 
47,00 47,00 47,00 
41,25 41,25 41,25 
18,00 18,00 19,00 
19,50 19,50 19,50 

300,00 300,00 300,00 
31,25 31,25 31,25 
63,00 63,25 60,50 - -- 6,56 
- - -
- - 2,73 

78,52 77,41 75,3.5 
1,50 1,49 1,50 

118,70 118,70 118,70 
3,19 3,19 3,19 

12,00 12,75 12,75 
98,00 98,00 98,00 
24,30 24,70 24,70 
50,00 50,00 50,00 

0,24 0,24 0,24 
0,33 0,33 0,33 
0,36 0,36 0,36 
0,35 0,35 0,35 
0,40 0,40 0,40 

26,80 26,80 26,80 
33,75 33,75 33,75 
71,25 70,00 68,75 
22,90 22,90 22,90 

Juni 
12. 1 

172,00 
164,00 
181,00 
212,00 
203,00 
218,00 
85,60 
66,70 

189,50 
172,00 

47,20 
138,10 
23,50 
28,40 
2,60. 
2,40 
2,35 

0,105 
640,00 
21,40 
49,00 

9,42 
13,20 
15,30 
40,80 
40,00 
36,80 
38,50 
44,00 
46,00 
46,50 
43,20 
59,00 
39,30 
74,50 
66,50 
14,50 
11,00 

254,00 

170,00 
8,00 
7,50 

19,30 
38,00 
55,00 
43,00 
76,00 
51,00 
46,00 

41,00 
39,00 
28,70 
43,00 
45,50 
39,75 
18,50 
18,50 

19. 

172,00 
164,00 
181,_00 
212,00 
203,00 
218,00 

84,40 
65,80 

189,50 
172,00 

46,00 
136,90 
23,50 
28,40 

2,60 
2,40 
2,35 

0,105 
636,00 

21,40 
49,00 
9,42 

13,20 
15,30 
41,00 
40,00 
38,00 
38,50 
45,00 
47,00 
47,50 
43,80 
59,50 
38,30 
76,50 
67,50 
14,50 
11,00 

254,00 

170,00 
8,00 
7,50 

38,00 
55,00 
43,00 
76,00 
52,00 
47,00 

41, 
39,0 

00 
0 

45 
0 

28, 
42,0 
45, 
39,7 
18,5 
18, 

300,00 300, 

50 
5 
0 

50 
00 

30,00 
61,75 
-
-
-
75,61 

1,47 
118,70 

3,19 
13,25 
98,00 
24,70 
50,00 
0,24 
0,33 
0,36 
0,35 
0,40 

26,80 
33,75 
71,25 
22,90 

30, 
61, 

00 
25 

6,5 8 
-
2,8 

75,3 
-

4 

0 
9 
0 

118,7 
3,1 

13,5 
98, 
24,7 

00 
0 
0 
4 
3 
6 
5 
0 

50,0 
0,2 
0,3 
0,3 
0,3 
0,4 

26,8 
33,7 

0 
5 
5 
0 

71,2 
22,9 

*) N ahere Angaben über Sorte, Qualität und Handelsbedingung sowie die 
mit den obengenannten Preisen vergleichbaren Vorkriegspreise s. Jahrg. 1935 
Nr. 3 S. 96 und Nr. 4 S. 133. - 1 ) Für den ab 1. Februar eingekauften in-
ländischen Weizen ist von den Mühlen für jede verarbeitete Tonne Weizen eine 
Ausgleichsabgabe von 2 .71.Jt je t frir eine Bärkeransgleichskasse an die Wirt-
schaftliche Vereinigung der Roggen- und Weizenmühlen abzufuhren. Diese Ab-
gaben sind in den Preisen nicht enthalten. - ') Znr Flockenherstellung betrugen 
die Preise bis 15. Juni 9,5 .71/'I je 1/s kg Stärke. - ') 1/, kg Starke.-') Durch-
schnittliche Werkseinkaufspreise des mittel· und ostdeutschen Einkaufsgebiets. 
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Der Absatz deutscher Friihkartolfeln wird ahnlich wie im Vorjahre geregelt. 
Als Frilhkarioffeln, die der Absatzordnung unterworfen sind, gilt wieder die 
vor dem 1. August an den Markt gebrachte Ware. Wie im Vorjahr, wird grund-
sätzlich zwischen dem Absatz in geschlossenen und nicht geschlossenen Anbau-
gebieten unterschieden. Die Preisfestsetzung el'folgt diesmal jedoch getrennt 
fttr 1. weiße, rote und blaue, 2, runde gelbe, 3. lange gelbe Sorten. 

Von den Kolonialwaren, deren Preisindexziffer seit 
Ende Mai von 84,0 auf 85,3 stieg, haben insbesondere die 
Kaffeepreise angezogen. Daneben haben sich auch die 
Preise für Zigarettentabak und niederländischen Tabak etwas 
erhöht. 

Die Tendenz der Weltmarktpreise 
Nach der Erhöhung um 2,3 vH im April ist die Index-

ziffer der Weltmarktpreise im Mai weiter um 3,1 vH ge-
stiegen. Im Monatsdurchschnitt Mai stellt sie sich auf 36,1 
(1925/29 = 100) geg~nüber 35,0 im Vormonat. 

Indexzllfern 
der Weltmarktpreise 

1925/29 = 1001 ) 1 

1934 1 1935 

Marz 1April1 Mai Jan. 1 Febr.I März 1April1 Mai 

Getreide ............ „ .• [ 28,0 27,1 f 27,6 31,5 30,8 30,41 32,9 32,9 
Genußmittel ........ „ „

1 

35, 1 34,4 33,9 32,9 32,6 31,7 32,4 32,9 
Fleisch .•.... „ „ . . . . . . . 50,4 48,2 49,0 48,9 47,2 44,2 46,4 49,5 
Vieherzeugnisse. . . . . . . . . . 26,6 25,1 24,7 34,6 33,8 30,1 28,2 28,7 
Ölfrüchte u. Ölsaaten . . . . 27,4 27,3 29,3 34,0 34,4 32,2 33,6 34,7 
Eisen und Stahl „ „ „ „ 54,9 55,0 55,2 55,0 55,1 54,7 54,7 54,9 
Nichteisenmetalle ........ 39,8 40,2 38,9 38,2 37,6 38,0 42,0 45,4 
Kohlen ................. 50,5 50,9 50,5 50,9 50,7 49,3 48,7 49,2 
Erdolerzeugnisse ......... 36,3 34,6 34,7 33,5 32,7 31,6 32,3 33,1 
Textilrohstoffe .......... 34,0 32,5 30,7 31,5 31,2 29,4 29,9 31,8 
Haute und Felle ........ 30,2 29,8 27,6 27,2 26,4 25,1 27,0 27,9 
Kautschuk .............. 17,2 19,0 20,9 20,5 20,0 17,7 17,8 18,6 
Holz ................... 50,6 50,3 49,9 46,5 46,4 44,7 ')44,5 44,0 

Insgesamt .... 36,1 35,3 34,9 36,0 35,5 34,2 35,0 36,1 

Landwirtschl. Erzeugn .... 33,4 32,4 32,1 33,6 33,1 31,5 32,3 33,2 
Industrielle Erzeugn. . ... 44,7 44,5 44,1 43,7 43,2142,6 43,8 45,1 
Lebensmittelrohstoffe') ... 32,5 31,4 31,5 34,3 33,7 32,3 33,4 34,0 
Industrierohstoffe') ...... 38,9 38,3 37!_4 37,2 36,8 35,5 36,1 37,4 

1 ) Angaben über den Aufbau vgl. »W. u. St.«, 15. Jg. 1935, Nr. 6, S. 218. 
- ') Ohne Ölfriichte und Ölsaaten. - ') Berichtigt„ 

Die verstärkte Aufwärtsbewegung der Rohstoffpreise 
am Weltmarkt hat fast bis zum Monatsende angehalten. 
Verschiedentlich, so vor allem an den Märkten für die Mehr-
zahl der landwirtschaftlichen Veredelungsprodukte, wie 
auch für Benzin, einige Textilrohstoffe, Kalbfelle und Kaut-
schuk, sind die Preise bis Mitte Juni noch weiter gestiegen. 
Im ganzen steht jedoch die Preisentwicklung am Welt-

markt seit Ende Mai unter dem Einfluß der Unsicherheit, 
den die Aufhebung der NRA-Codes in den Vereinigten 
Staaten von Amerika nach dem Urteil des obersten amerika-
nischen Gerichtshofes ausgelöst hat. Ihre unmittelbare 
Folge war ein Preisrückschlag, von dem hauptsächlich 
Zucker, Baumwolle und die Nichteisenmetalle betroffen 
wurden. Während die Metalle infolge besonderer Markt-
verhältBisse die Preisschwäche zumeist noch nicht über-
wunden haben, ist an der Mehrzahl der übrigen Waren-
märkte Mitte Juni bereits wieder eine Erholung der Preise 
festzustellen, so auch bei Zucker und Baumwolle, deren 
Marktregelung in den Vereinigten Staaten von Amerika 
beibehalten zu werden scheint. Wenn insgesamt die Ab-
schwächung der Weltmarktpreise seit Ende Mai sich in 
engen Grenzen (etwa 2 vH) gehalten hat und zuletzt sogar 
schon wieder durch eine leichte Befestigung abgelöst wurde, 
so ist dies unter anderem auch der Währungsunsicherheit 
in den Goldblockländern, besonders in Frankreich, zuzu-
schreiben, die vermehrte Warenkäufe aus Furcht vor einer 
Währungsentwertung bewirkte. 

An den Getreidemärkten sind die Preise im Zusammen-
hang mit der fortgesetzten Besserung der Ernteaussichten in 
Nordamerika überwiegend erneut etwas zurückgegangen. Auch 
der ergebnislose Verlauf der internationalen Weizenkonferenz 
in London hielt die Preise unter Druck. Ein sehr komplizierter 
Plan des Sekretariats der Konferenz mußte zurückgestellt wer-
den, so daß die durch eine Halbierung der W eltausfuhrüber-
schüsse gegenüber dem Vorjahr gegebene günstige Gelegenheit 
zu einer planmäßigen Bereinigung der Marktlage für Weizen 
abermals ungenutzt geblieben ist. Bei Preisbefestigungen für 
Roggen und Gerste gaben die übrigen Getreidepreise im Ver-
gleich zu Mitte Mai jedoch nur verhältnismäßig wenig nach. 

Indexziffern der Großhandelspreise wichtiger Länder 
Bai dem Vergleich der IndexziHern für verschiedene Länder ist zu beachten, daß Höhe nnd Bewegung der Indexzfüern durch die unterschiedlichen Berechnungsmet4oden 

(zeitliche Basis, Art und Menge der berücksichtigten Waren, Wägung der Preise) beeinflußt sind. 

Bearbeiter Land Bearbeiter 1 (!:~~) 1::;1 IAprill Mai IDez. I Jan. /Febr.1 MärzlAprill Mai 
*) 1934 1935 

Land 
1 

c~:O) t:.:t1Aprill Mai IDez. IJan.1Feb.1MärzlAprill Mai II 
*) 1934 1935 

Dentsches 
Reich •.•• Sial. Rolebsamt 1113 D. 95,8 96,2 101,0 101,1 100,9 100,7 100,8 100,8 Polen •.••••• Sial.Amt 1918 E. 56,8 56,0 53,4 52,7 52,2[ 52,1 52,2 52,8 

Belgien •••.. JlDfslbre d• l'lnd. IV.19U 2.H. 474 470 468 472 466 464 531 552 Schweden ••• Kommerskolleglum 1913 D. 113 113 115 115 115 115 115 115 
et du Travall ') 68,3 67,7 67,0 68,0 67.2 66,9 ') 66,5 65,8 65,2 64,6 64,216Z,6 63,4 64,2 

Bulgarien ••. Dir. G!n!ralo 191' D. 1 816 1 858 1 882 1 890 1 895 1 891 1 946 Schweiz ••.• Bldgen. Arb.-Amt Vll.19H E. 89,6 89,0 89,0 88,3 87,6 86,4 87,1 87,6 
1916 61,6 63,0 63,B 64,0 64,3 64,2 66,0 Tschecho- Slat.Slaalsamt VIl.l9H ')E. 658 660 694 698 700 697 703 707 

Dänemark •• Sial.Departement 1913 D. 128 128 135 135 135 132 132 131 slowakei ') 80,2 80,5 84,5 85,1 85,3 84,9 85,7 86,1 
') 65,2 64,5 66,2 65,6 65,3 62,2 63,0 63,3 Ungarn ..... Sial. Centr. Amt !913 E. 75 83 84 86 86 85 86 

Finnland ••.. Sial. Ccnfr. B1ran !916 D. 89 89 90 90 90 90 ') 52,1 56,1 54,2 53,7 52,3 51,6 51,1 
') 47, 7 47,2 46,7 46,3 45,5 44,5 

339,1 
Australien •• Bor. or Cens. a. SI. 1) 19!3 D. 135,2 133,81134,1 134,l 133,4 132,6 

Frankreich .. StaUstlque een6r. 1) 1)1913 E. 370,4 364,5 337,1 342,0 342,0 337,1 345,9 {Melbourne) ') 67,9 66,5 64,8 64,3 63,6 61,6 
') 75,2 74,0 68,4 69,4 69,4 68,4 68,9 70,3 Brit. Indien Lab. omce Vll.IDU E. 93 94 98 100 99 98 98 

') 1913 E. 387 381 344 350 343 335 336 340 (Bombay) ') 65,6 65,7 66,7 68,0 66,l 65,4 65,2 
'J 78,6 77,4 69,9 71,1 69, 7 68,0 68,2 69,0 China •••... Nat Tartfl' Com- !916 M. 94,6 94,9 99,0 99,4 99,9 %,4 95,9 95,0 

Groll- Board ol Trado ')lt30 D. 87,7 87,2 87,8 88,3 88,0 86,9 87,5 88,l (Shanghai) mission ') 40,l 37,3 42,0 42,2 44,4 45,2 46,9 48,2 
britannien 55,l 54,2 53,l 52,9 52,4 50,4 51,5 52,5 Japan „ .. „ Bank von Japan 1) 1913 D. 133,7 133,2 136,9 137,2 139,l 138,7 137,8 137,8 

F!JwJ~ Tim" 19l3 D. 92,l 91,6 92,0 92,4 91,6 90,2 90,7 92,2 ') 48,2 47, 7 47,l 46,8 47,3 46,2 46,5 47,2 
') 57,9 56,9 55,6 55,4 54,6 52,4 53,4 55,0 Kanada ..•.. Dom. Bnr. of Stat ') 19!3 D. 111,1 111,1 111,3 111,6 112,3 112,5 113,3 113,0 

Italien •••••• lsUtutoCenfr.dlSlat ') 1918 62,1 61,2 62,2 61,9 62,7 64,2 65,5 ') 65,8 65,6 67,l 66, 7 661 8 66,0 66,9 67,0 
Landesdnrebsebn Dom. Bnr. ol Sial 1916 D. 71,1 71,1 71,2 71,4 71,9 72,0 72,5 72,3 

•alland 1913 D. 275,2274,3 279,2 280,2281,5 289,4 298,7 304,4 ') 42,l 42,0 4Z,9 42, 7 42,8 42,2 42,8 42,9 
') 72,7 71,9 73,4 73,7' 73,7 74,4 76,4 77 ,4 Ver. Staaten Bur. ol Labor 8tal. 1913 D. 105,0 105,6 110,2 112,9 113,9 113,8 114,8 114,8 

Jugoslawien. Banq•• nallonal• 1916 E. 63,0 64,1 62,3 64,5 63,9 63,0 62,9 v. Amerika ') 62,3 62,6 65,5 67,3 67,B 67,4 68,0 68,1 
') 48,l 48,7 47,9 49,6 49,0 48,3 47,9 Bur. or Labor Slal. 1916 D. 73,3 73,7 76,9 78,8 79,5 79,4 80,1 80,1 

Niederlande • Centr.Bnr. '· d. Sial. 1913 D. 79 77 77 78 77 75 76 75 ') 43,4 43,7 45, 7 47,0 47,3 47,0 47,4 47,5 
Norwegen ••• Sial Centralll)'l'i 1913 M. 123 123 125 125 125 126 125 125 lrvlng F!sber 1913 D. 105,0 107,8 112,8 116,1 117,5 116,5 116,9 117,9 

Österreich ••• 
•) 70,6 69,B 69,l 67,8 68,l 66,7 67,4 65,2 ') 62,3 63,5 67,1 69,2 69,9 69,0 69,3 69,9 

Bundosamtr. Stat. t.H.19U M. ltl,5 110,4 109,0 109,5 108,9 109,2 108,S 110,0 Imn1 Flsher 1916 D. 73,3 75,2 78,7 81,0 82,0 81,3181,6 82,3 
') 87,1 86,2 85,l 85,6 85,0 85,3 84,7 85,9 ') 43,4 44,5 46,8 48,3 48,8 48,l 48,4 48,8 

*) M. = Monatsmitte, E. = Monatsende, D. = Monatsdurchschnitt, 2. H. = 2. Monatshälfte. - 1 ) Von der anders lautenden Originalbasis umgereohnet. - 1) Die amtlich 
für den Monatsanfang berechnete Indexziffer ist hier zur besseren Vergleichbarkeit jeweils als Indexziffer für Ende des Vormonats eingesetzt. - 8 ) In Gold, Parität des 
Basisjahrs der Indexziffer. Infolge der Schwankungen des Dollarkurses wurden die Goldwerte der Valuten mit Rückwirkung vom Januar 1933 nicht mehr auf Grund der 
Devisennotierungen in New York, sondern auf Grund der Devisennotierungen an anderen Plätzen, hauptsächlich in Paris, Amsterdam und Zürich, errechnet; seit April 1935 
erfolgt die Umrechnung auf Grund des Goldpreises in London. - 4 ) Von der bearbeitenden Stelle gegebene Goldziffer. - 6) Ungewogener Index, 45 Preisreihen. -
') Gewogener Index, 126 Preisreihen. - ') Neue Berechnung auf Grnnd des Produktionszensns von 1930, 200 Preisreihen. - ') Gewogen, 125 Waren, 1600 Notierungen. 
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Lediglich Weizenmehl verzeichnete mit 8 v H einen stärkeren 
Preisrückgang. 

Von den Genußmitteln ist Zucker vorübergehend durch 
den Zusammenbruch der NRA-Politik der Vereinigten Staaten 
betroffen worden. Der scharfe Rüekschlag der Notierung für 
Kuba-Zueker cif New York konnte jedoch zum größeren Teil 
bald wieder überwunden werden. Die Preise für Brasil-Kaffee 
haben dank weitgehender Räumung der Bestände in Mittelamerika 
seit Mitte Mai etwas angezogen. Auch für Tee ergaben sich im 
Durchschnitt leichte Preiserhöhungen, da der hohe Stand des 
Silberpreises den chinesischen Export erschwert und infolge-
dessen der Anschluß Chinas an das internationale Restriktions-
abkommen geplant sein soll. Die billigeren Teesorten waren 
allerdings zumeist abgeschwächt. Am Kakaomarkt hat sich der 
allmähliche Preisrückgang fortgesetzt. 

Für die Preisbewegung der landwirtschaftlichen Ver-
edelungsprodukte waren in den letzten Wochen zum Teil 
jahreszeitliche Einflüsse entscheidend, die zu Preiserhöhungen 

für Butter, Eier, Schweinefleisch und Hammelfleisch führten: 
Auch die seit Mitte März unterbrochene Schmalzhausse ist erneut 
aufgelebt. Einen sehr starken, hauptsächlich ebenfalls saison-
mäßig bedingten Preissturz hat dagegen Rindfleisch erfahren. 
Die Londoner Notierung für argentinisches Kühlfleisch lag Mitte 
Juni um rd. 20 vH niedriger als zur gleichen Zeit des Vormonats. 

Unter den Ölfrüchten und Ölsaaten gaben Leinsaat, 
Sojabohnen und Palmkerne im Preis nach, während die Notie-
rungen für Erdnüsse unter Schwankungen leicht anzogen. Die 
Preise für Kopra blieben unverändert. 

Im Mittelpunkt des Interesses an den W eltrohstoffmärkten 
stehen gegenwärtig die Nichteisenmetalle, deren Preise seit 
dem Frühjahr infolge der internationalen Kupferverständigung, 
des Aufschwungs der Rüstungsindustrien und der amerikanischen 
Silberankäufe beträchtlich gestiegen sind. Da auch ohne die 
NRA-Krise in den Vereinigten Staaten mit dem Inkrafttreten 
der Kupferrestriktion am 1. Juni eine Unterbrechung der Hausse 
zu erwarten war, ist es verständlich, daß die Metalle von dem 

Großhandelspreise an ausländischen Märkten Im Mai 1935 

Be- Marktpreise Preise in .7l.Jt •) Be- Marktpreise Preise in .71.lt *) 

Ware richts- je 100 kg') 
Ware richts· je 100 kg•) 

ort, 
Menge 1 Wäh·j April 

1 
Mai April 

1 
Mai ort, 

Menge IWäh· I April 
1 

Mai April 
1 

Mai Land Land rung 1935 l935 1935 1935 rung 1935 1935 1935 1935 

Weizen, elnh. pi. aver .• .. London 112 lbs sd 4 9 5 3'/, 5,63 6,35 Koks, Dnrham •••• , •. Gr. Brtt.4) lt s d 16 0 16 0 9,47 9,59 . nächste Sicht. Liverpool 100 lbs sd 5 5 5 2'/, 7,18 7,00 . Hochofen •••••. l'rankrelcb') t fr 120,25 120,25 19,78 19,78 . N ortb. Man. II London 480 lbs sd 30 10'/, 29 11'/, 8,54 8,39 . . . ..... 8"1gleo5JIOJ t fr 120,00 120,00 10,09 10,09 . . . II Winnlpeg 60 lbs cts 84,63 82,92 7,71 7,59 . . . ..... V. 81. r.l.4)7) sht $ 3,85 3,85 10,56 10,57 . ausländ .•.••• Rotterd.am 100kg hfl 4,07 4,05 6,87 6,83 Erdöl, Pennsylr. Rohöl .••• V.81.J.l.14) bbl • 2,03 1,98 3,17 3,09 . Hardw. II ••• New York 60 lbs cts 116,47 110,63 10,65 10,13 Leuchtöl, sland. whlle ••• New or1.•) am gall. cts 3,88 3,88 2,55 2,55 . Plata •..•.•. London 480 lbs sd 24 6'/, 23 11'/, 6,77 6,70 Benzin, 60/62 Beaume .. New Orl.2) am gall. cts 4,81 4,84 2,85 3,18 . nächste Sicht. Bueaos-A.. lOOkg Pap:-Pes 7,20 6,99 5,77 5,67 
Weizenmehl, stand. ex mm London 280 lbs s d 24 9 25 1'!. 11,73 12,03 

Roheisen, ClevelandIII Gr. Brlt 2J'J lt sd 67 6 67 6 39,97 40,45 . P. L. III ••. l'raBkrelch•) t fr 260,00 260,00 42,77 42,77 . eanaa. l•~ llewlor'l 196 lbs $ 4,17 4,16 11,67 11,67 . Fontod.m.lll lnl. llelglen5) t Ir 370,00 370,00 31,10 31,10 . amer. Hardw. » New York 196lbs $ 4,97 4,93 13,89 13,79 . 2XEastPa . PhlladoI.4) lt $ 20,51 20,55 50,23 50,38 
Roggen, einheim .••.. Posen 100kg Zloty 14,31 14,63 o,74 6,89 Knüppel, Thomasgüte, . ausländ .•••.. RoUerdam 100kg hfl 2,95 2,90 4,98 4,89 2-21/4p .•••••••••. lnl1rerpeB2) lt ")!:sd 2 7 0 2 7 0 47,24 47,24 . Western II .. lew York2) 56lbs cts 64,76 60,49 6,34 5,93 Stabeisen, 8.1.5/8-310.101. Gr. Brlt. 5)8) lt !: s d 717 0 717 0 92,97 94,09 
Hafer, Plata f. a. q ... London 320 lbs sd 13 !'/, 13 4'/, 5,44 5,62 » » » Ansf. Gr. BrIL2) lt !: s d 710 0 710 0 88,82 89,89 
Gerste, Plata •...•••• London 400lbs sd 16 11'/, 16 4'/, 5,62 5,51 . Thomasgüte l"raokreleh . ansländ ...•••• Uolterdam lOOkg hfl 3,34 3,36 5,64 5,67 •i IOJ 13) t fr 560,00 560,00 92,12 92,12 
Mais, Plata, gelb ••... London 480 lbs s d 19 !"/, 16 7'/, 5,32 4,65 . » lnL Bolglen5) t fr 575,00 600,00 48,33 50,43 . Plata •••••..••. Kopenhagen lOOkg Kr 12,44 11,70 6,68 6,36 . „ Ansf.18) .lnl1rerpen 2) lt ")!:sd 3 3 9 3 3 9 64,09 64,09 . nächste Sicht ... Boenos-.l. lOOkg t'ap.-Pes 4,78 4,60 3,83 3,74 . ··········· V. 81.f.!.ll) 1 lb cts 1,80 1,80 98,77 98,86 . mi:s:ed II. .••..• New York 561bs cts 102,76 101,49 10,07 9,95 Bleche, Grob-,If411 Aosr •• .lnlwerpeo 2l lt ")llsd 4 0 0 4 0 0 80,42 80,42 
Reis, Burma II. ••••.. London 112 lbs s d 7 10 8 3 

9,271 9,89 „ Weiß-, ....... Gr. Br1t,12J bo:s: sd 19 0 19 0 233,31 236,23 . Saigon •.•••.••. larsellle lOOkg fr 51,75 58,05 8,51 9,54 Schrott, heavy steel •. Nordengland lt !: s d 212 0 2 12 6 30,79 31,46 . Japan! .•.••... New York llb cts 4,07 4,48 22,32 24,63 » heaq meIUng steel V. 8~ t. l.6) lt • 11,55 11,63 28,29 28,51 

Rinder, Kühe, ältere I Kopenhagen lOOkg Kr 27,00 27,00 14,50 14,67 Kupfer, standard, per lasse. London lt f s d 31 5 5 33 7 3 37,04 39,99 

• farsen u. Och!t!n •• Kopenhagen 100kg Kr 58,00 58,00 31,16 31,53 . elektro!. ••••• London lt ll s d 35 1 10 37 0 3 41,56 44,35 
Schweine, leichte .•••. Chicago 100 lbs $ 8,92 9,28 48,98 50,93 . . spot •• New York 1 lb cts 9,00 9,00 49,35 49,44 

Zinn, per KaBBe ••.... London lt !: s d 223 13 10 22713 8 264,92 272,90 
Rindfleisch, liibl·, argenl Leadon 8 lbs sd 3 8'/, 4 2'/, 61,64 70,94 . ··············· ltw York 1 lb cts 50,09 51,14 274,82 280,84 
Hammelf!eisch,Gefr.·,nens. London Slbs 8 d 3 2'/, 2 11'/, 52,92 48,98 Zink, per Kasse ••••.. Londoa lt !: s d 12 1710 14 10 10 15,26 17,43 
Schweinefleisch •..••. Kopenhagen 1 kg Öre 159,50 161,00 85,68 87,54 . ............... lew York 11b cts 4,03 4,22 22,13 23,14 . e1nb •••• London 8 lbs s d 5 !'/, 4 11 85,29 82,48 Blei, per Kasse •.••••• London lt !: s d 12 4 8 13 17 3 14,48 16,61 . nenseel .• London 8 lbs s d 3 9'/, 3 101/, 62,77 65,02 • ··············· lew York 1 lb cts 3,69 3,96 20,28 21,67 
Bacon, dän .•.••••••. Loedon 112 lbs sd 86 0 91 2•1. 101,86 109,32 Aluminium ......... lew lork 1lb cts 20,50 20,50 112,41 112,59 
Schmalz, p. Western .. RilwYork 1 lb cts 13,59 13,87 74,54 76,20 Silber sland. 915 Fein ••••• Loadon 1 oz d 31,00 33,89 49,95 55,29 
Butter, Molkerei- •••• KopenlJagen 100kg Kr 159,33 148,00 85,59 80,47 Baumwolle,osllnd.6urt.F.G. Ll•erpool 1 lb d 6,26 6,47 69,24 72,44 • ............. Leeow(Holl.) 

Mfbs 
bfl 0,37 0,34 62,43 57,37 . amer.mtddl . ••• Liverpool 1 lb d 6,58 6,91 72,81 77,31 . dänische ..•.. London sd 98 81/ 8 92 11 116,86 111,37 . oberiiiJPI. F. G .•. LlTerpooJ 1 lb d 7,72 

1 

7,88 85,20 88,20 
• neuseel .•••••• Londoa. 112.lbsl s d 76 9'/, 

78 lO''·I 90,96 94,54 . lg. !al<ellar. f.G.F. Liverpool 1 lb d 8,34 8,37 92,14 93,64 
Eier I •.••••••..•••. Kopenhagen 20 St. Öre 118,75 121,00 3,19 3,29 . middl.npl. •. lew York: 1 lb cts 11,73 12,26 64,35 67,32 . .............. Roermond 100 St. hfl 2,31 2,38 3,90 4,02 Baumwollgarn 32' •••• llanthestor 1 lb d 10,00 10,25 110,53 114,66 . dänische •••... Londoa 120 St. s d 7 71/, 7 11'/, 3,82 4,03 Wolle, N. S. W. gr. snp. London 1 lb d 11,25 13,00 124,42 145,24 
Zncker, Kuba 96° unven. lew York 1 lb cts 2,35 2,41 12,87 13,24 • gr. mer. 60's 17) London 1 lb d 10,25 11,00 113,16 123,85 , Java, "· car. Ind. London 112 lbs s d 6 O'/, 6 5'/, 7,14 7,76 . gr. erossbr. lf"sl") •• London 1 lb d 5,75 6,50 63,43 73,19 

• tschech .••••. Hamburg2) 112 lbs sd 5 6 5 7'/, 6,51 6,74 • tops 64's •••••• Bradlord 1lb d 25,19 27,00 278,48 302,13 . Br. W. I., 96° London 112.lbs sd 8 9'{, 8 9'{, 10,39 10,52 . Buenos-A. '°"'· . Le Hane 100kg fr 450,00 495,00 74,03 81,43 
Kaffee, Rio VII .••••• New Tori: llb cts 6,91 6,90 37,96 37,87 Seide, Japan •••••..•. London 1lb s d 6 4'/, 6 6 8,47 8,71 . SantosIV ••.. lewYork 1lb cts 8,89 8,41 48,80 46,20 . Kanton ••.•••. London llb sd 6101{, 6 4'/, 9,08 8,60 . . sup .••. London 112 lbs sd 36 3 34 43/, 42,93 41,24 . italienische •••• London 1 lb s d 6 !'/, 6 3'/, 8,13 8,42 . Costa-Rica m.·g. Londou 112 lbs sd 63 0 60 0 74,61 71,92 . Japan! ••••••. lew York 1 lb $ 1,41 1,42 7,78 7,78 
Kakao, Accra .••••••. lew Yort llb cts 4,94 4,81 27,13 26,39 Kunstseide, I geb!. 150 lralland 1 kg Lire 19,50 19,50 4,02 4,00 

• • H.n.Sicht Londoa 50 kg sd 22 8'/, 22 4 27,29 27,19 Flachs, Rigaer ••.•••• Londoa lt !:s d 83 7 6 81 18 0 98,74 98,16 
Tee, IndianPekoe,good London llb sd 0 9'/, 010 105,84 110,34 Hanf, Manila •••..•.• London lt !: s d 1413 9 1412 0 17,39 17,50 
Leinsaat, Plata ••.••• Bnll lt !: s d 9 9 9 910 8 11,24 11,43 . Sisal I ..•••.... London lt !: s d 15 5 8 1515 0 18,10 18,88 
Baumwollsaat, lg. schy. Hnll lt !:sd 6 4 2 6 10 10 7,35 7,84 . Bol.P.C .••.••• lailand 100kg Lire 342,50 392,00 70,67 80,34 
Kopra, Ceylon •.••••. Londoa lt !: s d 13 13 !'/, 14 6 3 16,17 17,15 . Manila ••.•.••. New York 1 lb cts 3,94 4,09 21,57 22,50 

Juts, nat. I .•••..•..• London lt !: s d 1712 1 19 7 6 20,84 23,22 
Palmkerne •••••••••• London lt !: s d 9 8 1 10 2 4 11,14 12,12 Häute, Ochsen·, beste London 1lb d 4'/, 5'/, 53,86 58,74 
Sojabohnen, mandsehor .•• Londoa lt fsd 7 5 8 7 1 5 8,63 8,47 • Packer nat. I .. Wew Yort 1 lb cts 11,38 12,60 62,41 69,17 
Ölkuchen, Leinsaat •. Kopeohagea 100kg Kr 14,50 14,69 7,79 7,99 Kantschnk, smoked sheets Landoa 1 lb sd 5,64 5,86 62,30 65,49 
Koble, Nortb. nnscr.15) leweastle2j lt s d 13 6 13 6 7,99 8,09 . Plant. crepe •• lew York 1 lb cts 11,79 12,26 64,72 67,32 . tootnm.30/ 35 mmfett DonatS) t fr 113,25 113,25 18,63 18,63 Holzstoff, Papl•rmasse elnh. loh Götebg. lt Kr . grains, halbfett e.1g1en t fr 150,00 150,00 12,61 12,61 S&lpeter, Chile •.•••.• London lt fsd 716 2•1, 715 0 9,24 9,29 . Bunker, • • • • • . Rottordam 2) t hfl 6,00 6,05 10,12 10,21 . . . ...... JewTort lt $ 23,50 23,50 5,76 5,76 

Handelseinheiten: llb 453,593 g; 1 oz (Unze) Feinsilber 31,1 g; 1 t 1000 kg; 1 lt 2240 lbs 1016,048 kg; 1 sht 2000 lbs 907,19 kg; 1 bbl (barre!) 42 gall.; 1 amerik. gall. 3,785 I; 
1 box Weißblech 108 lbs. 

Anmerkungen: *) Die Auslandspreise in .JUl sind aus den - in den EntwertungsJaadern anf Gold reduzierten - Originalpreisen durch Umrechnung mit der Parität zur 
Reichsmark irewonnen. - 1 ) Für Kohle, Roheisen und Walzwaren je 1 000 kg; filr Silber, Seide nnd Kunstseide je 1 kg; für Petroleum und Benzin je 1001; für Eier je 1~0 Stück. -
'} fob. - ')Frei Wagon. - ')Ab Werk. - '}Frei Bestimmungsstation. - '}Frei Werk. - '} Connelsville. - 8 ) Middlesbrough. - '}Ab Longwy. - ' 0

) Verba!1dspre!5. - 11
) Ab 

Pittsburgb. - ") Cardiff. - 13) Ab östl. Werk. - ") Ab Bohrfeld. - ") H6chster erzielter Preis. - ") In Goldpfund. - "} Monatsende. - 18) DnrchschruttspreIS. 

' . 

• j 
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'10 
Bewegung des Silberpreises f n London seit 1929 
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Rückschlag der letzten Wochen teilweise besonders stark betroffen 
wurden und bisher keine oder nur geringe Ansätze zu einer Er-
holung der Preise erkennbar sind. Obgleich die Bereitwilligkeit 
der amerikanischen Kupferindustrie, den Code freiwillig beizu-
behalten, den Markt beruhigt hat, dürfte mit einem stärkeren 
Wiederaufleben der Kupferhausse erst dann zu rechnen sein, 
wenn sich die ersten Auswirkungen der Restriktion erkennen 
lassen. Bis dahin kann der laufende Bedarf vom Handel und den 
verarbeitenden Industrien weitgehend aus den während der letzten 
Monate getätigten Lagerankäufen gedeckt werden. Am Zink-
markt war der Preisrückgang noch stärker als bei Kupfer, doch 
hat sich der Preis Mitte Juni bereits wieder etwas erholt. Die 
auffallend geringe Abschwächung des Bleipreises dürfte u. a. 
damit zusammenhängen, daß Verhandlungen über eine Wieder-
errichtung des internationalen Bleipools eingeleitet sein sollen. 
Zinn hat entgegen der Entwicklung der übrigen Metalle auch in 
den letzten Wochen unter Schwankungen weiter im Preis leicht 
angezogen. 

Von den Textilrohstoffen haben Wolle, Jute und Hanf 
auch während der letzten Wochen weiter im Preis angezogen. 
Die Flachspreise sind bis Anfang Juni gestiegen, seitdem aber 
wieder leicht zurückgegangen. Für Rohseide ergab sich Anfang 
Juni ein Rückschlag der Preise um etwa 5 vH; neuerdings ist 
die Preistendenz infolge der Erwartung verringerter Kokon-

ernten in fast allen Erzeugerländern wieder fester geworden. 
Kritisch bleibt nach wie vor die Lage am Baumwollmarkt, ob-
gleich sich die Preise für amerikanische Baumwolle nach dem 
Rückschlag infolge des NRA-Urteils bereits weitgehend erhöht 
haben. Die Notierungen für ägyptische Baumwolle sind durch 
die erneute Herabsetzung der ägyptischen Ernteschätzung bisher 
noch nicht beeinflußt worden. 

Die J{autschukpreise haben seit Mitte Mai unter Schwan-
kungen um etwa 4 v H angezogen. Die festere Tendenz ißt unter 
anderem darauf zurückzuführen, daß Niederländisch-Indien 
durch Erhöhung der Ausfuhrabgabe für Eingeborenen-Kautschuk 
eine strengere Handhabung der Restriktion eingeleitet hat. An 
den Märkten für Häute und Felle sind die Preise für Kalb-
felle in der letzten Zeit um mehr als 20 vH gestiegen. 

Eine zunehmende Besserung läßt auch die Lage am Welt-
markt für Mineralöle erkennen. Infolge der abnehmenden Er-
zeugung in Rußland (UdSSR) und Rumänien sowie der Ein-
schränkung der illegalen Erzeugung in den Vereinigten Staaten 
von Amerika haben sich die Preise für Benzin am Weltmarkt seit 
Mitte Mai um fast 10 vH erhöht. 

Vorräte an den Weltrobstollmärkten. Stand am Monatsende in 1000 t') 

Ware 
1 

1934 1 1935-

Februar/ März / April') Januar / Februar/ Marz / April') 

Weizen .... 16840 16 185 15 154 16 310 15 314 14244 13 021 
Roggen .... 1 600 l 579 1 411 2 010 2 078 2 036 l 879 
Gerste ..... 1 060 967 797 979 868 764 580 
Hafer ..... 1 086 997 819 772 741 615 491 
Mais ...... 3 075 2 475 2456 2 314 1 854 1 401 1 507 
Zucker .... 8507 8 891 9340 8251 8 712 ')9 133 8483 
Kaffee ..... 1 867 1 554 1 538 1 575 
Kakao ..... 140,8 142,3 149,3 112,6 123,l 127,2 
Tee „ „ „. 124,2 117,2 112,2 133,1 131,2 125,2 119,7 
Schmalz ... 79,9 78,8 81,2 51,0 50,0 47,6 
Butter ..... 

1 

36,9 32,6 33,3 18,4 14,4 14,5 16,7 
Baumwolle. 2 106 2 Oll 1 943 l 697 1632 1561 l 425 
Seide ... „ · 1 18,4 17,2 ') 16,3 15,5 ') 14,1 ') 13,4 13,7 
Kautschuk. 663 ') 663 660 702 694 ') 701 695 
Blei....... 226 231 232 230 225 226 218 
Zink . „. „ l ') 106 ') 107 ') 105 ')') 118 ')') 116 ')') 112 110 
Zinn . . . . . . 27,7 24,6 22,7 17,7 22,6 21,6 20,6 
Steinkohle.. 18 677 18574 18611 17139 ')17 000 17166 17696 
Erdol...... 493 495 496 466 465 ') 470 
Benzin . . . . 66,5 66,4 65,0 52,8 61,3 ') 63,9 

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 Vorrate in den 
Ver. Staaten von Amerika und Großbritannien. - ') Zahlen für Mai: Baum· 
wolle 1268, Seide 12,9, Kautschuk 683, Zink 109, Zinn 18,7. 

Die Löhne der Maurer im Baugewerbe 
Hauptergebnisse der Erhebung über die Arbeitsverdienste im Baugewerbe für September 1934 

Für den September 1934 wurde die dritte Lohnerhebung im 
Baugewerbe durchgeführt. Die Erhebung weist gegenüber den 
voraufgegangenen für August 1929 und August 1932 durch-
geführten Erhebungen 1) sowohl hinsichtlich ihrer Anlage als auch 
ihres Umfangs größere Unterschiede auf, über die weiter unten 
berichtet wird. 

Als Erhebungszeit galt die erste voll in den September 1934 
fallende Lohnwoche bzw. die auf den 1. September folgende Lohn-
abrechnungsperiode. Erfaßt wurden die über 20 jährigen unter 
den Reichstarifvertrag für Hoch-, Beton- und Tiefbauarbeiten 
fallenden Maurer im Zeitlohn, soweit sie während der Erhebungs-
zeit am Sitz des Betriebs beschäftigt waren. Für die erfaßten 
Arbeitskräfte war die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden, der in 
dieser Zeit verdiente Bruttolohn einschließlich sämtlicher Zu-
schläge sowie der auf tarifliche Zuschläge entfallende Betrag des 
Bruttolohns anzugeben. 

Im ganzen wurden von der Erhebung in 4 425 Betrieben 
47 900 Maurer erfaßt, fast 1/5 der durch die Berufs- und 
Betriebszählung vom 16. Juni 1933 im Reich ermittelten 
beschäftigten Maurer (ausschließlich der selbständigen 
Maurer). Die Gesamtzahl der erfaßten Maurer verteilte 
sich auf 1 484 Orte. In die Erhebung wurden vor allem 

1) Vgl. •W. u, St.•, 11. Jg.1931, Nr. 4, S.147; 13. Jg.1933, Nr. 8, S. 241 
und Nr.17, S. 544 sowie Statist. Jahrbuch für das Deutsche Reich, 53. Jg. 
1934 s. 274/275. 

die kleineren Orte (mit 5 000 und weniger Einwohnern) 
einbezogen, und zwar entfielen auf sie 51,1 vH der insgesamt 
erfaßten Orte, weitere 21,0 vH hatten mehr als 5 000 bis 
10 000 Einwohner und 14,8 vH mehr als 10 000 bis 25 000 
Einwohner; den Rest (13,1 vH) bilden die Orte mit mehr 
als 25 000 Einwohnern. 

Im gewogenen Durchschnitt aller Gebiete und Orts-
klassen belief sich der Stundenverdienst der erfaßten 
Maurer auf 76,43..IVfll einschließlich sämtlicher Zuschläge 
und auf 76,14..IVfll ausschließlich der tariflichen Zuschläge. 
Der entsprechende tarifliche Stundenlohnsatz betrug 
76,05 ..IVfll, er wurde mithin von dem tatsächlichen Durch-
schnittsstundenverdienst (ausschließlich der tariflichen Zu-
schläge) um 0,12 vH überschritten. Die Abweichung 
zwischen dem durch die Erhebung ermittelten tariflichen 
Lohnsatz der Maurer (76,05 $fll) und. dem von der amt-
lichen Tariflohnstatistik für_ September 1934 nachgewiesenen 
Stundenlohn für Maurer (81,1..IVfll) ist auf die verhältnis-
mäßig stärkere Einbeziehung kleinerer Orte in die Erhebung 
zurückzuführen. 

In den zur Zeit der Erhebung bestehenden 13 Wirtschafts-
gebieten der Treuhänder zeigen die Arbeitsverdienste und 
Tariflohnsätze der Maurer folgendes Bild: 
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· Stundenverdienste Durchschnitt!. Durch- Stunden-
Zahl Stunrlenverrlienst schnitt!. verdienst 

der über 20 jährigen der Tarif- ausschl. 
Maurer einschl. 1 ausschl. der tarifl. 

erfaßten lohn· Zuschlage 
bn Zeitlohn nach sam tl. der tarifl. saiz1 } 

Maurer Zuschlage Z usehlilge (Sp.S)invH 
Wirtschaftsgebieten des Tarif-

der Treuhänder .711'1 Johns (Sp.4) 
1 2 3 1 4 5 

Ostpreußen ......... 1458 70,76 70,44 70,24 100,28 
Schlesien ........... 4366 65,26 65,00 64,86 100,22 
Brandenburg ........ 4733 85,21 84,91 84,58 100,39 
Pommern ........... 1 637 73,32 72,35 72,14 100,29 
Nordmark „ ........ 3 668 85,52 85,08 84,89 100,22 
Niedersachsen ....... 4785 76,09 75,67 75,66 100,01 
Westfalen ........... 3 594 75,32 75,16 75,18 99,97 
Rheinland „. „„ „. 975 71,00 70,82 70,61 100,30 
Hessen ............. 2 792 74,79 74,70 74,91 99,72 
Mitteldeutschland .... 6 914 71,80 71,53 71,51 100,03 
Freistaat Sachsen ... 5 614 83,49 83,19 83,13 100,07 
Bayern einschl. Pfalz 43% 74,42 74,21 74,16 100,07 
Slidwestdeutschland . 

~1 77,79 77,70 77,62 100,10 
Reichsdurchschnitt 47 900 76,43 1 76,14 1 76,05 1 100,12 

1 ) Da.s Werkzeuggeld w':'rde, wo e.s nach den tariflichen Bestimmungen 
vom Betrieb zu zahlen war, m den Tariflohnsatz und in den Stundenverdienst 
auch ausschließlich der tariflichen Zuschläge eingerechnet. 

Die höchsten Stundenverdienste einschließlich sämtlicher Zu-
schläge wurden für die Bezirke Nordmark mit 85,52 .7lpt (darunter 
Hamburg mit 110,4 .7lftt), Brandenburg mit 85,21.7/ftt (darunter 
Berlin mit 109,2 .7lpt) und Sachsen mit 83,49 .7lftt (darunter 
Leipzig mit 96,6 .7lpt) festgestellt. Im Vergleich zum Gesamt-
durchsch?-itt ergab sich in diesen drei Gebieten eine Überlagerung 
um 9,2 bis 11,9 vH. Etwa auf gleicher Höhe wie im Reichsdurch-
schnitt lagen die Verdienste in Südwestdeutschland, Nieder-
sachsen, Westfalen, Hessen und Bayern einschließlich der Pfalz 
sie bewegten sich hier zwischen 101,8 vH (Südwestdeutschland) 
und 97,4 vH (Bayern). In den Gebieten Pommern, Mitteldeutsch-
land, Rheinland, Ostpreußen und besonders in Schlesien blieben 
sie dagegen verhältnismäßig stärker hinter dem Gesamtdurch-
schnitt zurück, und zwar in Pommern um 4,1 vH, in Schlesien 
um 14,6vH. 

Slundenverdlenste 
der über 20Jährigen 
Maurer Im Zeitlohn 

in den Orten 
mit mehr als 

200 000 Einwohnern 

Berlin ...•.......... 
Hamburg .......... . 
Köln .............. . 
M~nc~en .......... . 
Le1pz1g ............ . 
Essen ............. . 
Dresden ........... . 
Breslau ........... . 
Frankfurt a/M ..... . 
Dortmund ......... . 
Düsseldorf ......... . 
Duisbnrg-Hamborn .. 
Hannover .......... . 
Stuttgart .......... . 
Nürnberg .......... . 
Wuppertal ......... . 
Chemnitz .......... . 
Gelsenkirchen ...... . 
Bremen ........... . 
Konigsberg i/Pr ..... . 
Bochum ........... . 
Magdeburg ......... . 
Mannheim ......... . 
Stettin. „. „ •.. „ .. 
Altona ............ . 
Kiel„ ...... „ .... „ 
Halle a. S ......... . 

Durchschnitt 

Zahl 
der 

erfaßten 
Maurer 

1 774 
569 
251 
535 

1 011 
128 
457 
463 
583 
198 
146 
182 
613 
477 
143 
126 
367 
104 
276 
159 
105 
252 
320 
385 
63 

393 
208 

10 288 

Durchschnittlicher Durch- Stunden-
Stundenverdienst verdienst 

s;!'a~~~=l. ausschl. 
einschl. 1 ausschl. J h der tarifl. 
s~m tl. der tarifl. 0 n- Zuschlage 

Zuschlage Zuschlage satz') (Sp.3)invH 
---~"---'-----"'-'-----/der Tarif· 

109,2 
110,4 
87,4 
96,1 
96,6 
85,0 
94,6 
89,8 
90,1 
85,5 
87,3 
85,2 
93,0 
89,2 
94,0 
87,1 
90,0 
85,1 
94,3 
91,8 
85,0 
87,4 
88,4 
90,2 

109,9 
92,3 
87,1 
95,5 1 

.711'1 lohns.(Sp.4) 

108,8 
110,1 
87,1 
95,0 
96,3 

94,0 
89,2 
90,0 
85,0 
87,0 
85,0 
92,0 
89,0 
94,0 
87,0 
89,0 
85,0 
94,0 
89,1 

87,0 
88,0 
86,6 

92,0 
87,0 

95,0 1 

!08,0 
110,0 
87,0 
95,0 
96,0 
85,0 
94,0 
89,0 
90,0 
85,0 
87,0 
85,0 
92,0 
89,0 
94,0 
87,0 
89,0 
85,0 
94,0 
89,0 
85,0 
87,0 
88,0 
86,0 

110,0 
92,0 
87,0 
94,8 1 

100,7 
100,1 
100,1 
100,0 
100,3 
100,0 
100,0 
100,2 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,1 
100,0 
100,0 
100,0 
100,7 
99,9 

100,0 
100,0 

100,2 
1 ) Da.s Werkzeuggeld w~rde, wo e.s nach den tariflichen Bestimmungen 

vom Betneb zu zahlen war, m den Tariflohnsatz und in der. Stundenverdienst 
auch ausschließlich der tariflichen Zuschläge eingerechnet. 

. Ei~e Gliederung der erfaßt~n Orte nach Ortsgrößenklassen 
zeigt eme Abstufung der Verdienste von den Groß- zu den Klein-
städten. Verhältnismäßig am stärksten war die Spanne von 
der höchsten Ortsgrößenklasse (Orte mit mehr als 1 Mill. Ein-
wohnern) zu der nächst niederen (Orte mit 500 000 bis 1 Mill. 
Einwohnern), und zwar betrug hier der Unterschied rd. 15 vH. 

Zahl Durchschnitt!. Durch- Stunden· 

der er- Stundenverd. sehnittl verdienst 

emschl 1 ausschl. Tarif· ausscbl der Stundenverdienste der über faßten lohn- tartn.Zn· 
20Jäbrlgen Maurer Im Zeitlohn Mau· 

samtl. der tartn. 
sah*) scbläge(Sp.3 

nach Ortsgrößenklassen Zuschlage Zuschläge In TH des rer 
.711'1 Tarlß. (Sp.4 

1 ~ 1 3 1 4 5 

Orte m. mehr als 1000000 Einw„ •...• 1 2 343 109,44 109,08 108,48 100,55 . . . • 500 000-1000 000 Ein w. 3626 92,70 92,23 92,ll 100,13 . . . • 200 000- 500 000 • 4319 90,28 89,53 89,46 100,08 
» » . » 100000- 200000 . 2 889 87,13 86,65 86,66 99,99 . . » » 50 000- 100 000 » 4 137 8.1,77 81,32 81,15 100,21 
» » » » 25000- 50000 » 7089 75,11 74,98 74,92 100,08 . • » . 10000- 25000 . 7 933 72,01 71,77 71,71 100,08 
» » » . 5000- 10000 » 6 574 66,28 66,03 66,00 100,05 
» • 5000 und weniger Einw ...... 8 990 61,21 61,15 61,13 100,03 

Reichsdurchschnitt 47900 76,431 76,141 76,osl 100,12 
*) Das Werkzeuggeld wurde, wo es nach den tariflichen Bestimmungen 

vom Betrieb zu zahlen war, in den Tariflohnsatz und in den Stundenverdienst 
auch ausschließlich der tariflichen Zuschlage eingerechnet. 

Zwischen den Stundenverdiensten in den beiden Millionen-
städten Berlin und Hamburg und in den Orten mit 5 000 und 
weniger Einwohnern liegt eine Spanne von rd. 44 v H. Im V er-
gleich zum Reichsdurchschnitt betrugen die Verdienste in den 
genannten Städten 143 vH, in der niedrigsten Ortsgrößenklasse 
dagegen 80 vH. 

Der Anteil der tariflichen Zuschläge an dem durchschnitt-
lichen Stundenverdienst hielt sich in sämtlichen erfaßten Gebieten 
und Orten in so engen Grenzen, daß er kaum ins Gewicht fällt. 

Die in den Stundenverdiensten enthaltenen Leistungs-
zulagen waren im Gesamtdurchschnitt mit 0,12 vH des Tarif-
lohns ebenfalls verhältnismäßig gering. Am häufigsten wurden 
Leistungszulagen in den Städten Berlin und Hamburg gezahlt, 
verhältnismäßig selten dagegen in den Orten mit mehr als 100 000 
bis 200 000 Einwohnern. Vereinzelt wurde festgestellt, daß die 
Stundenverdienste ausschließlich der tariflichen Zuschläge die 
tariflichen Lohnsatze nicht erreichten. Von den befragten Be-
trieben wurde dies mit dem Mangel an Bauaufträgen begründet, 
der, um Entlassungen zu vermeiden, verschiedentlich dazu zwang, 
die Verdienste zu senken; zum Teil wurde auch darauf hingewiesen, 
daß den neueingestellten Maurern, die vorher lange arbeitslos ge-
wesen waren, ebenso wie den Arbeitskiäften, die kurz zuvor 
ausgelernt hatten, zunächst ein geringerer Lohn gezahlt worden 
sei. Andererseits wurden die häufiger festgestellten Überschrei-
tungen der tariflichen Lohnsätze von den Betrieben damit er-
klärt, daß es sich hierbei um Stammarbeiter handele, mit denen 
ein höherer Verdienst vereinbart sei. 

Zahl Durchschnitt!. Stunden-
Stundenverdienst Dureh· verdienst 

Stundenverdienste der schnllU. aussehl. d~r 
er- einschl. 1 ausschl. Tariflohn· tartll Zu· 

der über 20Jährigen Maurer samt!. dertarifl. sati*) 
faßten Zuschl. Zuschl. schlage (Sp. 3) 

Im Zeitlohn nach Vertragsgebieten tn vH des Maurer .71pt Tarifs (Sp. l) 

1 2 1 3 1 4 5 

Ostpreußen ........ „ . „ . „ .. 1458 70,8 70,4 70,2 100,3 
Grenzmark Posen-"'\V estpreußen. 254 64,2 64,1 64,1 100,0 
Schlesien „.„ .• „„.„„.„. 3 528 66,7 66,4 66,3 100,2 
Oberschlesien ................. 838 59,4 59,2 59,0 100,3 
Pommern .................... 1637 73,3 72,4 72,1 100,4 
Mecklenburg . . . . . . . . . . . . . . . . . I 1474 71,l 70,7 70,3 100,6 
Norden. „. „. „ „ ..... „„ „ 2 193 95,4 94,9 94,9 100,0 
Bremen-Unterweser-Ems ....... 1208 78,1 77,9 77,9 100,0 
Nordwestdeutschland-Kassel ... 3 007 75,0 74,6 74,8 99,7 
Ehemaliger Freistaat Waldeck . 98 54,8 54,7 54,7 100,0 
Brandenburg ...•............. 2 338 66,7 66,5 66,4 100,2 
Groß-Berlin .................. 2 125 .108,2 107,8 107,1 100,7 
Freistaat Sachsen ............. 5614 83,5 83,2 83,1 100,1 
Ostthilringen ................. 726 74,8 74,6 74,5 100,1 
Thüringen •. „ ...... „. „ .. „ 2 505 70,3 70,2 70,2 100,0 
Provinz Sachsen-Anhalt ....... 3 696 72,2 71,8 71,7 100,1 
Braunschweig ...... „ ........ 958 75,3 74,8 74,8 100,0 
Westfalen-Ost und Lippe ...... 1 016 69,4 69,3 69,3 100,0 
Westdeutschland .............. 1 849 77,1 76,9 76,9 100,0 
Rheinland ................... 1 273 78,3 78,1 77,9 100,3 
Nahegebiet ................... 149 59,8 59,8 59,5 100,5 
Siegerland _ .................. 187 64,3 64,2 64,0 100,3 
Hessen und Hessen-Nassau .... 2 582 75,3 75,2 75,2 100,0 
Pfalz ohne Ludwigshafen ...... 438 75,4 - 75,4 100,0 
Baden und Vorderpfalz ....... 1 564 81,1 81,0 80,9 100,1 
Württemberg und Hohenzollern 1 571 75,4 75,4 75,3 100,1 
Bayern „. „ .....• „ ......... 3 504 74,3 74,1 74,0 100,1 
Ehemaliges Herzogtum Coburg. 94 61,0 60,9 60,9 100,0 

Reichsdurchschnitt 47900 76,431 76,141 76,o51 100,12 
*) Das :Werkzeuggeld wurde, wo es naeh den tariflichen Bestimmungen 

vom Betrieb zu zahlen war, in den Tariflohnsatz und in den Stundenverdienst 
auch ausschließlich der tariflichen Zuschlage eingereclmet. 
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. Ein Vergleich der durch die Erhebung ermittelten 
Gesamtdurchschnittsverdienste mit den entsprechen-
den Verdiensten der für August 1932 vorgenommenen 
Erhebung läßt sich nicht durchführen, da Erhebungszeit, 
Anlage und Umfang beider Erhebungen wesentlich voneinander 
abweichen. 

So wurd-en z.B. die nicht am Sitz des Betriebs beschaftigten Maurer durch 
die Erhebung vom September 1934 nicht erfaßt, wahrend sie in die Erhebung 
vom August 1932 einbezogen worden sind. Ferner umfaßte die Erhebung vom 
August 1932 auch selche Arbeiter, tlie in der damals vorgesehenen vierwöchigen 
Erhebungszeit nicht nur im Zeitlohn, sondern auch teilweise im Stücklohn be· 
schäftigt waren; von der Erhebung fiir September 1934 wurden dagegen nur die 
Zeitlohnarbeiter erfragt. Besonders stark war die Abweichung in der Zahl der 
erfaßten Arbeitskrafte, und zwar wurden für August 1932 Angaben für rd· 
18 300 Maurer, für September 1934 dagegen Angaben für 47 900 Maurer aus-
gewertet. Diese Erhöhung hangt zum Teil mit dem Beschaftigungsaufschwung 
im Baugewerbe zusammen, zum Teil ist sie jedoch auf die grOßere Zahl der im 
~eptember 1934 erfaßten Betriebe zuruckzuführen ( 4 425 gegen 2 994 Betriebe 
im August 1932). Allein auf die Stadte mit weniger als 100 000 Einwohnern, 
von denen im August 1932 912, im September 1934 aber 1 432 erfaßt wurden, 
entfielen im August 1932 10 628, im September 1934 mehr als das Dreifache, 
34 723 Maurer. Fur die Großstadte sind die Abweichungen etwas pchwacher, 
immerhin ergibt sich auch hier in der Zahl der erfaßten Maurer ein Unterschied 

von rd. 7 700 im August 1932 gegen 13177 im September 1934. Die Zahl der 
ein bezogenen Großstadte war im August 1932 ebenfalls etwas geringer als im 
September 1934. 

Berücksichtigt man alle diese Verschiedenheiten, so lassen 
weder die Gesamtergebnisse beider Erhebungen noch die Er-
gebnisse in den Städten lnit weniger als 100 000 Einwohnern einen 
auch nur annähernden Vergleich zu. Allenfalls können die Groß-
städte für eine solche Gegenüberstellung herangezogen werden. 
Dabei ergibt sich für den September 1934 (mit 93,7.7lfll) ein um 
4,3 vH niedrigerer Stundenverdienst für die Maurer als für Au-
gust 1932 (97,9 .7lfll). Dieser Rückgang entspricht etwa der in der 
gleichen Zeit eingetretenen Verminderung der tariflichen Stunden-
lohnsätze der Maurer (um 4,5 vH), die in der Hauptsache darauf 
zurückzuführen ist, daß Anfang 1933 nach tariflosem Zustand 
in den Vertragsgebieten Westdeutschland und Rheinland eine 
Neufestsetzung der Tariflöhne erfolgte. 

Ausführliche Nachweisungen über die Ergebnisse für die 
einzelnen Vertragsgebiete, Orte und Ortsklassen sowie ein 
kurzer textlicher überblick werden in den »Vierteljahrsheften 
zur Statistik des Deutschen Reichs« Jahrgang 1935, Heft II 
veröffentlicht. 

Die Löhne im Braugewerbe 
Hauptergebnisse der Erhebung über die A,rbeitsverdienste im Braugewerbe für April I 9 3 5 

Die Lohnerhebung im Braugewerbe für April 1935 ist ebenso 
wie die Erhebung in der Schuhindustrie, über die kürzlich an 
dieser Stelle 1) berichtet wurde, in vereinfachter Form durch-
geführt worden, und zwar waren an Stelle der bei der ersten Er-
hebung (für August 1930) für jeden einzelnen Arbeiter erfragten 
Angaben die Nachweisungen für die vorliegende Erhebung in 
Gesamtsummen für die verschiedenen Arbeitergruppen zu machen. 

Von der Lohnerhebung wurden die männlichen gelernten Ar-
beiter, die männlichen ungelernten Arbeiter und das Fahrpersonal 
erfaßt, von der Einbeziehung der Arbeiterinnen ist dagegen dies-
mal lnit Rücksicht auf ihre geringe Zahl abgesehen worden. 

Insgesamt wurden in 464 Betrieben an 298 Orten 29 949 männ-
liche Arbeiter erfaßt, davon waren 10 594 = 35,4 vH gelernte, 
8 451 = 28,2 vH ungelernte, 10 904 = 36,4 v H gehörten dem 
Fahrpersonal an, das insbesondere die Bierfahrer, Mitfahrer, 
Kraftwagen- und Gespannführer umfaßt. 

Die in den folgenden Übersichten 2) nachgewiesenen Ver-
dienste stellen Durchschnitte aus den im Zeitlohn und im 
Stücklohn erzielten Verdiensten dar, wobei allerdings zu be-
merken ist, daß im Braugewerbe fast ausschließlich im Zeitlohn 
gearbeitet wird. Sie umfassen ferner auch die Verdienste der 
jugendlichen Arbeitskräfte lnit Ausnahme der Lehrlinge. Da sich 
der Kreis der von der Erhebung erfaßten Arbeiter somit anders 
zusammensetzt als bei der Erhebung für August 1930, ist ein 
Vergleich der Ergebnisse beider Erhebungen nicht durchführ-
bar. Ebenso muß auf den für August 1930 vorgenommenen 
Vergleich der Verdienste mit entsprechenden Tariflohnsätzen 
bei der neuen Erhebungsart verzichtet werden, da die Berechnung 
durchschnittlicher Tariflohnsätze nicht möglich ist. 

Der Bruttostundenverdienst aller von der Er-
hebung erfaßten Arbeitskräfte stellte sich im Gesamt-
durchschnitt auf 101,6 .J?p,t. Im einzelnen betrug der 
Stundenverdienst der geJ.ernten Arbeiter 104,8 .ßlpt, der 
der ungelernten 90, 7 .ßlp/ und der des Fahrpersonals 
106,8 .ßlp,t. In den Verdiensten des Fahrpersonals sind auch 
die diesem häufiger gewährten Sonderbezüge, z.B. Provisionen, 
enthalten. Die statistische Erfassung dieser Sonderbezüge 
begegnet erheblichen Schwierigkeiten, da sie in den 
Tarifordnungen verschieden bezeichnet werden und nur 
zum Teil den Charakter von Provisionen im eigent-
lichen Sinne haben, zum größ~ren Teil als Aufwandsent-
schädigungen (Zehr-, Tisch-, Ubernachtungs-, Kilometer-
gelder) anzusehen sind, verschiedentlich aber auch Pro-
visionen und Aufwandsentschädigungen gleichzeitig um-
fassen. Um den von der Erhebung erfaßten Betrieben die 

1) Vgl. •W. u. St.<, 15. J;r.1935, Nr. 11, S. 403. - ') Zusammenfassende 
Übersichten über die Hauptergebnisse werden in den » Vierteljabrsheften zur 
l:!tatistik des Deutschen Reichs•, Jahrgang 1935, Heft II, veröffentlicht. 

Beantwortung der Frage nach der Bruttolohnsumme für 
das Fahrpersonal nach Möglichkeit zu erleichtern, ist daher 
so verfahren worden, daß diejenigen Sonderbezüge, deren 
Höhe sich nach dem Umsatz richtet, in die Bruttolohn-
summe einzubeziehen waren, nicht dagegen diejenigen, 
die nach der Länge des Weges berechnet wurden oder von 
der Dauer der Abwesenheit vom Betrieb abhängig waren. 

Der Bruttowochenverdienst belief sich bei einer 
Arbeitszeit von 41,5 Stunden im Durchschnitt sämtlicher 
erfaßten Arbeiter auf 42,15 .J?J(. Den höchsten Wochen-
verdienst hatte das Fahrpersonal mit 44,39 $.i{, es folgen 
die gelernten Arbeiter mit 43,64.ßl.J(; für beide Gruppen 
betrug die wöchentliche Arbeitszeit je 41,6 Stunden. Eine 
etwas kürzere Arbeitsdauer ( 41,2 Stunden) ergab sich für 
die ungelernten Arbeiter; ihr Wochenverdienst stellte sich 
auf 37,38 .ßl..J{. 

Der Anteil der gesetzlichen Abzüge vom Lohn (Steuer-
abzug vom Lohn einschließlich Bürgersteuer und Beiträge 
der Arbeitnehmer zur Sozialversicherung) am Brutto-
stunden- und Bruttowochenverdienst belief sich im Gesamt-
durchschnitt auf 14,0 .ßlpt und 5,81.ßl.J( (je 13,8 vH). 
Es ergab sich somit ein durchschnittlicher Nettowochen-
verdienst von 36,34$.J(. Im einzelnen betrugen die Netto-
wochenverdienste der gelernten Arbeiter 37,28 .ßl.,f{, die der 
ungelernten 32,27 .ßl.,f{, die des Fahrpersonals 38,58 .ßl.J(. 

An Beiträgen des Arbeitgebers zur Sozial-
versicherung (Kranken-, Invaliden- und Arbeitslosen-
versicherung ohne Unfallversicherun~) kamen zu dem 
durchschnittlichen Bruttowochenverdienst in der Er-
hebungswoche 3,08 .ßl.,f{, zu dem Bruttostundenverdienst 
7,4.;llflt. Damit bestand zwischen dem Lohn als Kosten-
faktor (Lohnkosten je Arbeitsstunde einschließlich der 
Arbeitgeberbeiträge) und dem Lohn als Einkommensfaktor 
(Nettoverdienst je Stunde) eine Spanne von 19,6 vH. 

Der Freitrunk, der im Braugewerbe in der Mehrzahl 
der Gebiete noch gewährt wird - nur in wenigen Bezirken, 
insbesondere in Süddeutschland, in der Pfalz und in Han-
nover (Stadtgebiet) ist er abgelöst -, wurrle nicht erfaßt. 

In den einzelnen Wirtschaftsgebieten weichen die 
Wochenarbeitszeiten teilweise stark von dem ermittelten Gesamt-
durchschnitt ab. Ähnlich große Unterschiede zeigen sich auch 
bei den Stunden- und Wochenverdiensten. So wurden u. a. für 
Ostpreußen, Bayern und Pommern sowie für Brandenburg (ohne 
Berlin) verhältnismäßig niedrige Stundenverdienste €rmittelt, 
etwas höher lagen sie in den Bezirken Westfalen und Nieder-
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sachsen, während die Gebiete Sachsen und Südwestdeutschland 
sowie Brandenburg (mit Berlin) die höchsten Stundenverdienste 
aufzuweisen hatten. 

Bei einer Gliederung der Verdienste nach Ortsgrößen-
klassen ergeben sich für die Millionenstädte Berlin und Hamburg 

Hauptergebnisse 
der amtlichen Lohnerhebung 

im Braugewerbe für April 1935 

Gesamtergebnis 
Ergebnisse 

für die Wirtschaftsgebiete 
Ostpreußen ..................... , .. 
Schlesien ... „. „ .. „. „ ........... 

~~:!~~~~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Nordmark ......................... 
Niedersachsen ...................... 
Westfalen .......................... 
Rheinland ......................... 
Hessen ............................ 
Mitteldeutschland .................. 
Sachsen ........ „ ................. 
Bayern „ „ .... „ ...... „. „ .. „ ... 
l:ludwestdeutschlan<l ................. 
Saarland - Pfalz ................... 

Ergebnisse 
nach Ortsgraßenklassen 

Orte m. mehr als lOOOOOOEinw. 
» . . • 500000-1000000 Einw. 
» » » • 200 000- 500 000 » . » » » 100000- 200000 » . » » » 50 000- 100 000 . 
» » » » 25000- 50000 » 
» . » » 10000- 25000 » 
» » 10 000 und weniger Einw. „. 

Ergebnisse 
fur einzeln~ Stadte 

Altona ............................ 
Augsburg .......................... 
Berlin ............................. 
Braunschweig ...................... 
Bochum ........................... 
Bremen ........................... 
Breslau „ .......................... 
Chemnitz .......................... 
Dess'lu ............................ 
Dortmund ......................... 
Dresden ........................... 
Erfurt ........ „ .... „. „ .. „. „ ... 
Essen „ ... „. „ ........ „ .... „ „. 
Frankfurt a. M. . ................... 
Freiburg ........................... 
Furth ........ „. „. „ .. „. „ ...... 
G6rlitz ............................ 
Halle 
Hambi{rg . .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .'::: .' .' .': 
Hannover .......................... 
Karlsruhe .......................... 
Kassel. ............................ 
Kaufbeuren ........................ 
Kiel. .............................. 
Koblenz ........................... 

Onigsberg ........................ 
ulmbach ......................... 

K 
K 
L 
L 
M 

andshut .......................... 
eipzig .. „„ ...... „ .„ „ „ ....... 
agdeburg ......................... 
tinohen .......................... 
ürnberg .......................... 

M 
N 
R 
R ~;~~~~~r~.:::::::::::::::::::::::: 

olingen ........................... s 
s s 
w 

tettin ........................ 
tnttgart .. „ ... „ „ . „ ... „ . „ . : : : 
eißenfels „ „ „. „. „ .. „ .. „. „ .. 

' Vuppertal ......................... 

Mannhche gelernte Arbeiter 

Wochen- Durchschnitt!. Netto-Brutto-arbeits- Stunden-] Wochen- wochen-
zeit 

verdienst 
verdienst 

Std. -3!L__ 1 __!!:!!___ .JUi. 
1 2 3 4 

41,6 104,8 43,64 37,28 

. 
47,4 79,8 37,84 33,12 
41,3 94,4 38,97 33,31 
40,2 115,3 46,33 39,14 
41,4 98,2 40,65 34,16 
42,2 105,7 44,58 37,80 
43,2 103,7 44,78 38,43 
43,l 107,l 46,15 39,14 
45,l 100,9 45,50 39,35 
40,2 103,1 41,44 35,44 
40,9 99,9 40,82 34,84 
39,7 113,7 45,18 38,43 
42,3 99,3 41,95 35,93 
40,9 111,4 4S,58 39,26 
42,8 107,l 45,79 40,45 

39,8 117,8 46,88 39,49 
41,6 107,0 44,48 37,57 
41,8 107,6 44,97 38,35 
41,l 106,4 43,78 37,57 
42,6 101,l 43,12 37,10 
42,6 98,l 41,82 35,99 
41,9 100,6 42,10 36,60 
42,1 93,7 39,42 34,14 

38,9 111,6 43,40 36,80 
40,0 104,9 41,94 35,96 
39,6 118,7 47,04 39,65 
41,6 101,4 42,20 35,48 
45,0 109,6 49,36 42,20 
39,l 116,7 45,64 39,04 
41,7 98,5 41,04 34,79 
40,0 109,l 43,62 36,95 
40,1 108,9 43,65 37,09 
43,6 109,6 47,74 39,77 
39,0 119,6 46,68 39,58 
47,2 96,9 45,75 39,93 
39,9 109,l 43,50 37,96 
40,4 100,5 40,65 34,66 
39,9 107,4 42,84 36,73 
42,7 104,4 44,62 37,71 
38,8 100,9 39,16 34,02 
40,I 95,9 38,48 32,82 
40,9 111,8 45,75 38,42 
43,8 107,8 47,22 40,76 
39,8 110,9 44,14 38,43 
40,0 109,8 43,94 37,31 
44,7 86,9 38,88 33,48 
48,l 105,l 50,57 43,08 
44,5 95,6 42,50 37,21 
45,l 87,7 39,57 35,23 
42,4 100,2 42,42 37,60 
43,l 91,8 39,54 33,80 
40,7 112,4 45,72 38,86 
40,3 103,7 41,74 35,60 
41,7 103,9 43,31 36,48 
41,6 101,0 42,03 35,97 
42,l 95,3 40,ll 34,68 
49,3 8,3,3 41,08 34,61 
40,1 108,4 43,50 36,82 
40,7 102,7 41,79 35,03 
42,0 127,1 53,33 45,31 
37,5 105,9 39,71 33,85 
44,7 108,8 48,65 41,72 

die höchsten, für die Orte mit 10 000 und weniger Einwohnern 
dagegen die niedrigsten Stunden- und Wochenverdienste. Die 
Dauer der Wochenarbeitszeit war am kürzesten in den Millionen-
städten, in den übrigen Ortsgrößenklassen dagegen teilweise er-
heblich länger. 

Männliche ungelernte Arbeiter Fahrpersonal 

~rochen- Durchschnitt!. Netto- V't'oehen- Durchschnitt!. Netto-
Brntto- Brutto-

arbeits- Stunden-] Wochen-
wochen- arbeits- Stunden-fWochen- wochen-

zeit verdienst 
verdienst zeit verdienst verdienst 

Std. -3!L__/_.7!:!!__ 
j'{.j{ Std. -3!L__1~~ 

5 6 7 8 9 10 11 12 

41,2 90,7 37,38 32,27 41,6 106,8 44,39 38,58 

45,1 67,8 30,60 27,09 45,8 86,3 39,52 35,22 
41,4 82,0 33,92 29,67 41,9 100,6 42,18 36,80 
40,4 97,0 39,21 33,42 40,4 119,1 48,19 42,16 
42,6 81,8 34,83 30,31 44,l 97,2 42,87 37,11 
42,l 92,8 39,07 33,66 40,9 127,6 52,16 45,39 
40,2 95,9 38,58 33,47 42,5 104,8 44,54 38,76 
42,4 92,3 39,15 33,05 42,3 103,4 43,74 37,65 
44,3 85,4 37,82 33,05 45,4 98,6 44,80 39,11 
37,3 9q,9 35,81 31,05 40,2 104,9 42,22 36,38 
40,4 90,3 36,49 31,75 41,3 103,l 42,60 36,92 
39,3 101,4 39,86 34,49 39,9 112,0 44.63 38,40 
41,5 86,6 35,88 30,81 41,7 94,9 39,59 33,96 
38,8 100,9 39,19 34,09 41,0 110,0 45,10 39,16 
42,2 95,2 40,22 35,90 44,l 102,l 44,97 40,27 

39,9 100,8 40,17 34,10 39,8 125,5 49,90 43,59 
41,l 92,7 38,10 32,37 40,7 105,7 43,04 36,72 
40,8 95,6 38,98 33,68 41,4 109,6 45,42 39,49 
41,2 93,l 38,37 33,44 42,l 104,0 43,85 38,31 
42,6 85,9 36,63 31,91 42,8 98,8 42,30 36,92 
41,4 84,6 35,00 30,66 43,5 95,6 41,64 36,25 
41,5 85,9 35,67 31,28 42,4 98,4 41,70 36,56 
41,9 78,2 32,76 28,80 ~3,3 92,7 40,15 34,99 

40,2 100,2 40,32 34,51 40,1 122,7 49,26 42,64 
38,5 80,7 31,09 26,73 39,2 95,7 37,47 32,12 
40,0 100,7 40,25 34,16 40,0 122,7 49,11 42,94 
39,4 89,l 35,05 30,89 41,3 101,8 42,07 36,95 
43,4 93,5 40,60 34,29 42,l 104,4 43,98 39,06 
36,8 106,5 39,18 33,84 36,1 116,4 42;04 36,30 
41,5 86,4 35,83 31,26 42,4 104,l 1 44,11 38,59 
39,5 101,4 40,07 35,10 40,8 107,4 43,81 39,01 
39,8 93,1 37,09 32,42 41,6 113,l 47,02 40,82 
42,7 96,7 41,32 34,16 41,9 106,4 44,57 38,00 
38,3 104,7 40,12 34,49 39,4 113,9 44,90 37,68 
45,8 96,9 44,36 38,75 45,9 96,2 44,14 38,72 
40,6 94,7 38,42 32,90 40,0 102,9 41,23 34,94 
30,8 95,l 29,27 25,21 38,7 109,5 42,41 36,10 
39,8 95,6 38,06 33,02 38,l 104,6 39,82 35,46 
41,l 89,5 36,76 31,79 41,l 99,6 40,99 35,49 
38,7 89,6 34,66 30,80 37,8 98,4 37,17 32,91 
40,0 90,9 36,37 31,87 36,3 118,3 42,89 37,15 
39,0 101,2 39,51 33,60 37,3 155,0 57,77 50,08 
42,7 102,6 43,79 37,40 44,8 106,l 47,56 41,26 
38,4 102,6 39,44 35,04 40,3 107,7 43,46 38,69 
40,l 102,7 41,)3 35,69 41,4 109,6 45,43 39,18 
43,3 73,6 31,86 28,39 45,1 81,5 36,77 32,67 
48,0 95,6 45,92 39,39 49,l 131,2 64,38 57,50 
42,9 94,6 40,63 34,79 42,0 95,3 39,97 34,97 
42,9 76,4 32,78 28,96 42,7 99,2 42,31 38,04 
41,5 91,0 37,80 33,72 43,7 102,6 44,83 39,58 
40,8 78,3 31,97 27,60 43,7 84,2 36,79 31,94 
39,8 103,4 41,09 35,37 39,7 115,9 46,06 39,82 
40,l 91,3 36,58 31,57 40,8 104,6 42,68 36,89 
41,5 89,4 37,07 31,40 40,4 98,l 39,59 33,50 
43,2 85,3 36,82 31,75 41,2 101,0 41,60 35,88 
41,5 83,1 34,46 30,05 43,4 90,4 39,21 34,15 
47,1 76,8 36,21 31,55 50,0 79,7 39,91 34,76 
40,0 95,6 38,25 32,01 40,9 116,6 47,71 41,64 
40,4 91,9 37,12 31,93 42,7 106,l 45,34 39,05 
41,9 116,0 48,66 41,95 42,6 122,0 51,95 44,68 
34,5 94,9 32,77 28,06 38,5 111,9 43,12 36,81 
45,0 97,6 43,92 37,96 44,2 103,4 45,77 38,74 

(• 
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Beschäftigung und Arbeitseinkommen im 1. Vierteljahr 1935 
Die Einschränkung der Beschäftigung, die durch die winter-

liche Witterung in einzelnen Wirtschaftszweigen erzwungen wird, 
wirkt sich in der Statistik der Beiträge zur Invalidenversiche-
rung in einem Rückgang der Beiträge für das 1. Vierteljahr aus; 
jedoch zeigt sich die zunehmende Besserung der Beschäftigungs-
lage darin, daß seit dem Tiefstande im Ja~re 1932 die sai~on
bedingten Rückschläge von Jahr zu Jahr geringer geworden smd. 
Gegenüber dem vorausgegangenen Vierteljahr haben die Beiträ;ge 
im 1. Vierteljahr 1935 um 6,7 vH abgenommen gegen 7,9 vH im 
1. Vierteljahr 1934 und 9,0 vH im 1. Vierteljahr 1933. Am ge-
ringsten war der Rückgang in den Industrie- und Hafengebieten; 
hier sanken die Beiträge im 1. Vierteljahr 1935 nur um 3 vH. 
Der geringere Saisonrückgang der Beschäftigung in den Industrie-
gebieten kommt auch darin zum Ausdruck, daß hier die Lohn-
schichtung fast unverändert geblieben ist, während sie sich in den 
Agrargebieten nach den niedrigeren Lohnklassen hin verschob. 
In den Industriegebieten hat sich sogar der Anteil der höchsten 
Lohnklasse für Pflichtversicherung (VIII) an der Gesamtzahl der 
Beiträge weiter leicht erhöht. Die Zahl der Beiträge dieser Lohn-
klasse hat seit dem 1. Vierteljahr 1934 um 81 vH zugenommen. 
Von der Gesamtzahl der in den Lohnklassen VII und VIII Ver-
sicherten entfielen im 1. Vierteljahr 1934 58 vH auf Lohnklasse VII 
und 42 vH auf Lohnklasse VIII; im 1. Vierteljahr 1935 hat sich 
dieses Verhältnis mit 44 zu 56 vH fast umgekehrt, Diese Ent-
wicklung zeigt deutlich, daß die Zahl der höher entlohnten 
Industriearbeiter im letzten Jahre wieder stark zugenommen hat, 
was teils auf die Verlängerung der Arbeitszeit, teils auf den 
größeren Bedarf an hochqualifizierten Facharbeitern zurück-
zuführen ist. 

Bei den Gehaltsempfängern sind die saisonmäßigen Rück-
schläge der Beschäftigung beträchtlich geringer als bei. den Lohn-
empfängern. Der Rückgang der Beiträge zur Angestellten-
versicherung betrug im 1. Vierteljahr 1935 gegenüber dem 
letzten Vierteljahr 1934 nur 2,2 vH. Die Wandlung in der Ge-
haltsschichtung, die wieder einer stärkeren Besetzung der höheren 
Gehaltsklassen zustrebt, ist, durch den leichten Rückgang der 
Gesamtzahl der Beiträge nicht unterbrochen worden. Die Bei-
träge für die Gehaltsklassen D bis G und für die freiwillige Ver-
sicherung haben weiter zugenommen. Ein Vergleich mit dem 
1. Vierteljahr 1934 zeigt ähnlich wie in der Invalidenversic~erung 
eine starke Verschiebung nach den höheren Klassen. Auch m der 
Angestelltenversicherung hat die Zahl der Beiträge in der höchsten 
Klasse der Pflichtversicherung (G) am stärksten zugenommen. 

Bejträge 
zur 

Invallden-
versleberung 

in Mill. Stck. 
1. Vj. 19351) •• , ••• 1 43,971 27,671 22,81 I 18,031 16,661 14,951 19,221163,31 

Veränderung gegeniiber dem 4. Vierteljahr 1934 in vH') 
1. Vj. 19351)." ••• I+ 1,11- 4,61- 9,41- U,61-13,0l-12,51- 4,21- 6,7 

Veränderung gegenüber dem 1. Vierteljahr 1934 in vH') 
1. Vj.1935') ...... 1+ 1,51- 4,21+ 6,71+13,31+17,81+ 2,9l+so,r1+ 9,7 

Beiträge 
zur 

A11gestellten• 
venleberung 

Gehaltsklasse 

1 

C 1 D 1 E 1 F 1 6 1Hbi;i1 l und B tber 100 tlber too tlber 300 tber '00 tber 500 !relwll· Zu-
bts bis bis bis bis bis llge Ver- sam· 

IOOJl'.ft 200Jl'.ft 300Jl'.ft IOOJl'.J(, SOOJl'.ft 600Jl'.ft sicbenmg men 

in 1 000 Stck. 
1. Vj. 19351)') •••• 1 3 1131 3 1251 1 6231 773\ 3831 2081 1661 9 391 

Veränderung gegenüber dem 4. Vierteljahr 1934 in v H ') 
1. Vj. 19351)') •••• 1- 7,51- 0,11+ 1,21+ 0,61+ 2,.51 + 5,61+ 1,91- 2,2 

Veränderung gegenilber dem 1, Vierteljahr 1934 in v H ') 
1. Vj.1935 1} 1) •••• 1- 4,11+11,11+16,41+15,61+17,71+34,91+14,71+ 7,4 

') Ohne Saarland. - ') Vorläufige Ergebnisse. - ') Errechnet ans nicht 
gekürzten Zahlen. 

Aus dieser Verschiebung nach den höheren Lohn- bzw. Ge-
haltsklassen folgt bereits, daß das Gesamteinkommen der An-
gestellten und Arbeiter stärker gestiegen bzw. schwächer gesunken 
sein muß als die Stückzahl der Versicherungsbeiträge. Beim 
Vergleich mit dem 4. Vierteljahr ist außerdem zu beachten, daß 
kurz vor Jahresschluß in einem gewissen Umfang Versicherungs-
marken nachgeklebt werden, deren Erwerb in den vorangegange-

nen Vierteljahren unterblieben ist. Infolgedessen errechnet sich, 
namentlich bei der Invalidenversicherung, aus den Beitrags-
zahlen für das 4. Vierteljahr meist ein etwas zu hohes und aus 
den Beitragszahlen für die vorangegangenen Vierteljahre ein 
etwas zu geringes Einkommen, ein Fehler, der sich aber mit 
Hilfe der Beschäftigungs- und der Arbeitslosenstatistik aus-
gleichen läßt. 

Unter Berücksichtigung dieser Korrektur betrug das gesamte 
.Arbeitseinkommen im 1. Vierteljahr 1935 nach der vorläufigen 
Berechnung 7 645 Mill. !fl.J{ und lag damit nur um rd. 50 Mill. !fl.J{ 
oder 0,6 vH unter dem Betrag des Vorvierteljahrs (der nach 
neuerer Schätzung auf 7 690 Mill. !fl.J{ lautet). Die Lohnsumme 
der Arbeiter hat zwar infolge des saisonmäßigen Beschäftigungs-
rückganges um fast 80 Mill. !ll.J{ abgenommen; auch bei den 
nicht aufteilbaren Betr~en des Arbeitseinkommens ergab sich 
ein Rückgang um 20 Mill. !ll.J{. Demgegenüber ist jedoch die 
Summe der Angestelltengehälter um rd. 50 Mill . .11.Jt gestiegen, 
während das Beamteneinkommen ungefähr gleichgeblieben ist. 
Die starke Zunahme des Angestellteneinkommens in den beiden 
letzten Vierteljahren ist ein Zeichen dafür, <laß die wirtschaftliche 
Belebung nunmehr auch im Bereich der organisatorischen und 
verwaltenden Arbeit sowie in der Warenverteilung immer mehr 

, Kräfte beansprucht. Es liegt in der Natur der Angestellten· 
arbeit, daß sie zwar im Wirtschaftsverlauf nicht so stark schwankt 
wie die Lohnarbeit, jedoch, auch von einer wirtschaftlichen 
Belebung später erfaßt wird als diese. Im Verlauf der letzten 
Jahre veränderte sich das Angestellteneinkommen ungefähr in 
demselben Grade wie die Gesamtsumme des Arbeitseinkommens. 
Die Summe der Arbeiter!Ohne veränderte sich sowohl im Kon-
junkturabstieg wie auch im Aufstieg weit stärker, während die 
der Beamteneinkommen in geringerem Grade abnahm und seit 
1933 ungefähr gleichgeblieben ist. 

Entwicklung des Arbelts~inkommens 
1932•100 

150 150 

130 

120 120 

110 --------- 110 

1001+-~~--1~=-:;:a.~-+~,+--1-~~~+-~~---T100 ,,,_,_,_. 
Arbeitsein koinmen {nsg.sam 

90 -1~31+-i--~1J32-l--t-1,-~31-- 90 

Ins- Davon Ins- Davon 
Arbeits- ge- Ar- 1 An- j Be- ge- Ax- 1An·1 B~ einkommen samt bei- ge- amte samt bei- ge- amte Im 1. Viertel- ter stellte ter stellte 

Jahr Veränderung gegenüber Mill. Si.lt dem Vorjahr in vH 

1931 ............. 8 620 4130 2 478 1 652 -13,3 -19,4 -10,8 - 4,7 
1932 ......•..•... 6362 2 817 1 859 1 374 -26,2 -31,8 -25,0 -16,8 
1933 ............. 6080 2 701 1 797 1 298 - 4,4 - 4,1 - 3,3 - 5,5 
19341) •••••••••••• 6 781 3 190 1 962 1 308 +11,5 +18,1 + 9,2 + 0,8 
19351)') •••••••••• 7645 3 808 2 214 1 316 + 12,7 +19,4 +12,8 + 0,6 

') Zum Teil vorläufige Zahlen. - ') Ohne Saarland. 

Wenn man in den einzelnen Gebieten des Deutschen Reichs 
das Lohneinkommen des ersten Vierteljahrs 1935 mit dem des 
Vorjahrs vergleicht, so zeigt sich die stärkste Zunahme in Berlin 
(29 vH), ferner in den Bezirken der Landesversicherun~anstalten 
Rheinprovinz, Hessen und Pfalz (über 27 vH), sodann m Braun-
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schweig und Unterfranken (über 25 vH) und in den Hanse-
städten, Württemberg, Hessen-Nassau und Sachsen-Anhalt 
(20 bis 25 vH). Am geringsten ist die Steigerung mit 2,4 vH im 
Bezirk Oberpfalz-Niederbayern, weniger als 10 vH beträgt sie 
ferner in Ober- und Mittelfranken, Oldenburg, Schlesien, Pom-
mern, in der Grenzmark Posen-Westpreußen und in Ostpreußen. 

Das Einkommen der versicherungspflichtigen Angestellten 
hat in derselben Zeit am stärksten zugenommen in Oberbayern 
(30 vH) sowie in Ostpreußen, Pommern, Mecklenburg, Schleswig-
Holstein, Oldenburg, Unterfranken und Württemberg (15 bis 
25 vH). Am geringsten war die Zunahme des Angestellten-
einkommens mit 7,5 vH in den Hansestädten und in Sachsen. 

FINANZEN UND GELDWESEN 
Die Ausgabe von Wertpapieren im Jahre 1934 und im 1. Vierteljahr 1935 

Seit mehreren Jahren läßt die jährliche Bewegung der Emissio-
nen nicht mehr auf die Intensität der Kapitalbildung schließen. 
Während der Krise werden durch Einschränkung der Vorräte, 
durch sinkende -Preise und Löhne, durch Ansammlung von Ab-
schreibungen bei fehlenden Neuinvestitionen, durch geringere 
Beschäftigung, kleineren Absatz und damit geringere Kredit-
gewährung die Betriebsmittel weniger beansprucht und dadurch 
Geldkapitalien freigesetzt. Nachdem mit diesen freigewordenen 
Beträgen zunächst kurzfristige Schulden abgedeckt worden sind, 
reizt der niedrige Kurs der Obligationen zu verstärktem Rückkauf; 
teilweise führt die hohe Liquidität sogar zum Rückkauf von 
Aktien. Neuemissionen können meistens nur in der Weise durch-
geführt werden, daß die neu ausgegebenen Wertpapiere durch 
Konzernfirmen oder durch befreundete Banken übernommen 
werden. Diese Neuemissionen sind daher so gering, daß 'sie von 
den planmäßigen und außerplanmäßigen Tilgungen bei weitem 
übertroffen werden. Nur der öffentliche Teil der Wirtschaft vermag 
noch einige Emissionen unterzubringen, weil er die Möglichkeit 
hat, seine Wertpapiere mit besonderen Vorzügen auszustatten. 

Die Zinssätze am Geldmarkt pflegen in diesem Zeitraum im 
allgemeinen so stark zu sinken, daß die Geldmarktmittel all-
mählich Anlage auf dem Kapitalmarkt suchen. Dieses auto-
matische Hinüberfluten der Gelder zum Kapitalmarkt ist aber 
im Jahre 1932 nicht eingetreten: auf der Geldseite werden die 
kurzfristigen Auslandsgelder durch die Devisenbewirtschaftung 
einer gewissen »Zwangswirtschaft« unterworfen. Auf der Güter-
seite war die Stauung der privatwirtschaftlich durchführbaren 
Aufgaben nicht so groß und so dringlich, daß von hier aus ein 
besonderer Antrieb zur Wiederbelebuug der Wirtschaftstätigkeit 
hätte ausgehen können. Aus diesen Gründen blieb die Schulden-
tilgung auch weiterhin größer als die Neuverschuldung. 

Die nationalsozialistische Wirtschaftsführung sah sich daher 
gezwungen, die Mittel des Geldmarkts für die Durchführung der 
wirtschaftlichen Aufgaben einzusetzen, ohne die automatische 
Flutung der Geldkapitalien vom Geldmarkt zum Kapitalmarkt 
abzuwarten. Zunächst wurde also die Gesundung der Güterseite 
der Wirtschaft angestrebt; diese erst führte zur Kurserhöhung 
am Aktien- und Rentenmarkt und allmählich zur Konversions-
reife und damit zur Senkung der überhöhten Zinssätze. 

Infolge der überragenden Bedeutung, die der Geldmarkt für 
die Finanzierung der wirtschaftlichen Aufgaben gewann, ist es 
unmöglich geworden, auf dem Wege der Emissionsstatistik die 
Kapitalbildung zu erfassen. Die Emissionsstatistik gibt nur an, 
in welcher Höhe Wertpapiere mit einer Laufzeit von mehr als 
3 Jahren ausgegeben worden sind, wobei diejenigen Wertpapiere 
ausgeschaltet werden, die zur Umwandlung und Verlängerung 
alter Anleihen dienen. Für die Gegenwart ist daher nicht so sehr 
die von der Emissionsstatistik nachgewiesene Höhe der Emissionen, 
als vielmehr ihre Zusammensetzung nach den Wertpapiergruppen 
aufschlußreich. 

Im Jahre 1934 ·betrug die Ausgabe von Wertpapieren 
1015 Mill . .Yl.Jt. Gegenüber dem Vorjahr (1 539 Mill . .Yl.Jt) 
haben sich die Emissionen nahezu um 1/ 3 vermindert; sie sind 
nur wenig höher als im Jahre 1932 (974 Mill . .Yl.Jt). Der niedrige 
Emissionsbetrag zeigt, daß der Kapitalmarkt für Emissionen 
noch nicht voll aufnahmefähig war, da die Konvertierung der 
hohen Zinssätze sich noch mitten in der Lösung befand. Die 
Zeichen der Erholung werden jedoch erkennbar, wenn man die 
Zusammensetzung der Emissionen untersucht. Gegenüber dem 
Vorjahr ist die Ausgabe von Wertpapieren der öffentlich-recht-
lichen Körperschaften und öffentlichen Unternehmungen auf 1 / 3 
zurückgegangen (von 1 023 Mill . .Yl.Jt auf 334 Mill . .Yl.Jt). Auch 
im Jahre 1932, in dem die Emissionen etwa ebenso hoch waren 
wie 1934, war die Ausgabe von Wertpapieren der öffentlich-recht-
lichen Körperschaften und öffentlichen Unternehmungen be-
deutend größer (511 Mill . .Yl.Jt). Bestimmend für die Höhe der 

ausgegebenen Wertpapiere der öffentlichen Körperschaften war 
in allen 3 Jahren die Ausgabe von Steuergutscheinen; sie betrug 

1932 .•...... „ 263 Mill. !ll..ll 
1933 . . • . . . . . . . 952 • 
1934 • . . . . . . . . . 259 • 

Dagegen haben sich die bedeutend reagibleren Emissionen der 
Bodenkreditinstitute von Jahr zu Jahr erhöht; sie betrugen 

1932 ..... „ . . . 303 Mill. !ll..ll 
1933 . . . . . . . . • . 423 • 
1934 . • . . . . . . . . 534 • 

Hierbei handelt es sich um Wertpapiere, die von der breiten Masse 
des Publikums gekauft werden. Privatunternehmungen konnten 
in allen Jahren nur in geringem Umfange Emissionen auf dem 
Kapitalmarkt unterbringen. Im Jahre 1934 hat sich auch die 
Ausgabe von bar eingezahlten Aktien gegenüber 1932 beträcht-
lich erhöht; sie betrug 

1932 79 Mill. !ll.Jt 
1933 .. „...... 73 • 
1934 • . . • • . . • . . 133 • 

Im 1. Vierteljahr 1935 setzten sich die im Jahre 1934 beob-
achteten Tendenzen zum größten Teil fort. Die Ausgabe von Wert-
papieren belief sich auf 509 Mill . .Yl.Jt. Im Februar 1935 wurde 
die erste Einzahlung auf die neue Reichsanleihe in Höhe von 
200 Mill . .Yl.Jt geleistet. Die Ausgabe von Pfandbriefen und 
Kommunalobligationen ist seit 1932 von Jahr zu Jahr gestiegen; 

· sie betrug im Monatsdurchschnitt 
1932 ..•....... 
1933 ......... . 
1934 ......... . 
1935 1. Vj .•• „. 

25 Mill. !ll.Jt 
35 • 
45 • 
93 • 

Die Ausgabe von Aktien (ohne Bankaktien) war im Monats-
durchschnitt des 1. Vierteljahrs 1935 etwas geringer als im Vor-
jahr (8 Mill . .Yl.Jt gegenüber 11 Mill. .Yl.Jt im Monatsdurchschnitt 
1934), aber höher als im Monatsdurchschnitt 1933 (6 Mill . .Yl.Jt). 

__ s_ch_u~Id_v_ersc~h_re_ib_u_ng_e_n_v~o_n---1 1 S<huld- Aktien•) 
Werl-

Dle Ausgabe mnmch· mnt- !3odenkre- sonst rer-
von Weripapleren reehlll•hen llchen ditanstalten prlraten ;::;: 

papler-
daron emis· 

in Mill. !ll..ll 1) lörper-
1 

.~:;;_ ~=:~-1 Pfand· ~:::- insge-
scharten } goo. ') gaUonen hntft mungen samt 

Insge-
samt Bauk-

51:5~ 
akUen gesamt 

1932 ..... „ .... 
1933 ....•.•.. „ *) 
1934') •••••••.• 
1934 Jan. „ .... 

Febr .••... 
März ••••.• 
April •.... 
Mai .••••.. 
Juni •••••. 
Juli ••••.. 
Aug ....•.. 
Sept •••.•• 
Okt .••.••• 
Nov •.•••.. 
Dez ••.••.. 

1935 Jan .•.•... 
Febr .•.•.. 
März .••••• 

278 233 
1018 5 

333 1 
76 1 
87 0 
42 -
29 -
28 0 
15 0 
35 -
6 -
5 -
4 -
3 -
3 -
1-

201 -
1-

23 280 
52 371 
69 465 
10 46 
4 34 
5 25 
3 25 
3 35 
8 40 
3 35 
5 31 
6 34 

11 62 
6 40 
5 58 

18 68 
16 60 
47 71 

10 824 
2 •)1448 
4 872 

150 71 974 
91 18 *)1539 

143 10 1 015 

4 

133 10 0 143 
125 18 0 143 
76 6 1 82 
57 5 0 62 
66 7 1 73 
63 4 0 67 
73 
42 
45 
77 
49 
66 
88 

277 
119 

6 0 79 
14 5 56 
5 1 50 
5 2 82 

24 - 73 
39 0 105 
11 0 99 
8 - 285 
6 - 125 

*) Berichtigt. - 1) Vgl. •W. u. St.•, 14. Jg. 1934, Heft 10, S. 324. -
1 ) Darunter auch Reichsbahn, Reichspost u. a. gemeinnützige Körperschaften 
und Unternehmungen. - 8 ) Bareinzahlungen nach dem Kurswert. - ') Die 
monatlich im Jahre 1934 veroffentlichten Zahlenangaben sind durch diese Über-
sicht überholt. - 6 ) Einsehl. Steuergutscheine. 

Die Ausgabe von Wertpapieren im April 1935 
Im April 1935 wurden Wertpapiere im Gesamtbetrage von 

121,6 Mill . .Yl.Jt im Deutschen Reich ausgegeben (im Vormonat 
124,9 Mill. !IU(). Die Pfandbriefemissionen sind auch im ~pril 

·,-



452 

gestiegen (von 71,1 Mill . .11.Jt auf 83,6 Mill . .11.Jt). Die Aktien-
ausgabe hat sich von 5,4 Mill . .7l.J{ auf 9 Mill . .Jl.Jt erhöht. Die 
Ausgabe von Kommunalobligationen hat gegenüber dem Vor-
monat stark abgenommen. 

· Art der ausgegebenen Wertpapiere 
in Mill . .7l.Jt 1 1935 1 \d!'::~u 

April 1 März Febr. 19:U 

Schuldverschreibungen von 
öffentl.-rechtl. Korperschaften 1) ••••• 0,55 *) 1,28 201,08 27,79 
öffentl.-rechtl. Kreditanstalten u. Hy-
pothekenbanken •..••••••••...•.• 112,03 118,26 76,31 44,53 
a) Kommunalschuldverschreibungen 28,47 47,14 16,20 5,73 
b) Pfand briefe .•....•............. 83,56 71,12 60,11 38,80 

öffentlichen Unternehmungen') ..... - - - 0,05 
privaten Unternehmungen usw ....• - - - 0,31 

Schuldverschreibungen insgesamt') 112,58 119,54 2n,39 72,68 
Aktien•) ..... „.„ ......... „„ ... 9,04 5,35 7,66 11,89 

Inländische Werte zusammen 121,62 124,89 285,05 84,57 
Auslandische Werte ........ - - - -

Insgesamt 121,62 1 124,89 1 285,05 1 84,57 
•) Berichtigte Zahl. - ') Einschl. Ausgabe von Steuergutscheinen. 

') Darunter auch gemeinnützige Unternehmungen und Korperschaften. 
1) Nominalbeträge. - •) Ausgabekurs ohne Fusionen und Sacheinlagen. 

Die Bewegung der Unternehmungen 
im Mai 1935 

Im Mai 1935 ist die Zahl der Gründungen von Gesellschaften 
m. b. H. und Einzelfirmen und Personalgesellschaften gegenüber 
dem Vormonat zurückgegangen. Die Gründungen von Genossen-
schaften haben zugeno=en, die der Aktiengesellschaften sind 
ebenso hoch wie im Vormonat. Die Zahl der Auflösungen ist 
dagegen allgemein gestiegen (hauptsächlich infolge Zunahme der 
Löschungen von Amts wegen). Umgewandelt in Personalgesell-
schaften und Einzelfirmen wurden 19 Aktiengesellschaften (im 
Vormonat ebenfalls 19) und 158 Gesellschaften m. b. H. (im Vor-
monat 191). Unter den im Mai gegründeten und aufgelösten Ge-
nossenschaften waren: 

Kreditgenossenschaften •••.•...•..••... 
Landwirtschaftliehe Genossenschaften .. . 
Gewerbliche Genossenschaften ......... . 
Konsumvereine .•••.•.......... , ..... . 
Baugenossenschaften •....•............. 

Gründungen 
9 

167 
33 

6 

Auflösungen 
39 
77 
15 
5 

21 

Bewegung der 
Unternehmungen 

1935 
I

• Gründungen 1 Aufl<isungen ') 1 Aufl. ohneLoschg. v. Amts wegen 
Mai J April _M_a_i_f _A_p_r_il_ Mai 1 April 

Aktiengesellschaften •• 4 4 63 58 
452 Gesellschaften m.b.H. 104 131 867 816 566 

Genossenschaften •..• 221 160 175 139 . 
Einzelfirmen, Off.Hau· 
delsges.u.Komm.-Ges. 1161 1197 l 500 l 318 1 145 l 158 

•) Die Auflösung der Aktiengesellschaften und Genossenschaften wfrd bei 
der Konkurseröffnung und Einleitung des Liquidationsverfahrens, die der 
Gesellschaften m. b. H. usw. bei der Löschung im Handelsregister erfaßt. 

Die Aktiengesellschaften 
im Mai 1935 

Im Mai 1935 wurden vier Aktiengesellschaften mit einem 
Nominalkapital von zusammen 8,25 Mill . .7l.Jl gegründet. Dar-
unter befand sich eine größere, die Spinnfaser A. G. in Kassel, 
von deren Gesamtkapital in Höhe von 7 ,5 Mill . .7l.Jl 6 Mill . .Jl.Jl 
von der Vereinigte Glanzstoffabriken A. G. in Wuppertal-Elber-
feld übernommen und der Rest von 1,5 Mill . .Jl.Jt gegen Sach-
einlagen ausgegeben werden. Im Mai wurden ferner 15 Kapital-
erhöhungen um zusammen 6,5 Mill . .Jl.Jt und 40 Kapitalherab-
setzungen um zusammen 31,8 Mill . .Jl.Jt vorgenommen. 

Die Vereinigte Oberschlesische Hüttenwerke A. G. in Gleiwitz setzte ihr 
Aktienkapital um 5 Mill . .11.Jt im Verhältnis 4: 3 herab, die Waggon- und 
Maschinenbau A. G. •Görlitz• in Görlitz um 4 Mill . .7l.Jt im Verhliltnis 3: 1 
bei gleichzeitiger Wiedererhöhung um 2,5 Mill • .Jl.J( gegen Einbringung von 
Forderungen. Ferner nahmen größere Kapitalherabsetzungen vor: die Aktien-
brauerei zum Hasen Augsburg in Augsburg um 3,6 Mill . .7l.Jt im Verhältnis 
5: 2, die Bleistiftfabrik vormals Johann Faber A. G. in Nurnbergum 2,5 Mill . .7l.Jt 
im Verhältnis 8: 3, die Manoli A. G. in Berlin (Reemtsma-Konzern) um 1,9 
Mill . .11.lt im Verhältnis 20: 1 unter Rückzahlung des herabgesetzten Betrages, 
die Franz Seiffert & Co. A. G. in Berlin um rd. 1,6 Mill • .7l.Jt im Verhältnis 5: 2 
bei gleichzeitiger Wiedererhohung um rd. 0,3 Mill . . 7Ut, die A. W. Faber Castoll-
llleistiftfabrik A. G. in Stein b. Nürnberg um 1,5 Mill . .7l.Jt im Verhaltnis 8: 5, 
die Sllddeutsche Mineral· und Industrie A. G. Munehen in München um 1,2 
Mill • .:11.K ill'.I Verhaltnis 5: 1, die Dresdner Strickmaschinenfabrik Irmscher 

& Witte A. G. in Dresden um rd. 1,2 Mill • .11.Jt im Verhältnis 5: 1 bei gleich· 
zeitiger Wiedererhöhung um rd. 0,3 Mill . .7l.Jt gegen Einbringung von Forde-
rungeu, die A. G. Porzellanfabrik Königszelt in Königszelt nm rd. 1,1 MilL .11.lt 
(Stammaktien im Verhaltnis 10: 1, Vorzugsa<tien im Verhaltnis 5: 1) unter 
gleichzeitiger Wiedererhöhung um 0, 15 Mill . .7l.Jt gegen Einbringung von 
Forderungen, die Baum\'\-·ollspinnerei Kolbermoor A. G. in München um 
1 Mill . .7l.Jt durch Einziehung eigener Aktien und die Finanzbank A. G. in 
Hamburg im Verhältnis 2 : 1. 

Mai 
1 

April 
1 

März 
.... „ 

Gründungen und Kapttalerh6hungen durch· 
von Aktlengesellsohaften 8'hnlH 

1935 193' 

Gründungen •••••••••••••••• Anzahl 1 4 3 1 5 
Nominalkapital. •••••••.•.•.. } . 8250 5410 100 17734 
da v. Sacheinlagen • • • • • • • • . • • 1

1g00 1 800 4996 - 8 304 
Barzahlung. , • • • • • • • • . • • .?l.Jt 6450 414 100 9430 

Kurswert der Barzahlung') ••. 6150 423 100 l 930 
Kapitalerhöhungen .•.••.•.. Anzahl 15 11 18 21 •="""•"'• ............. ") 6448 10413 5930 20089 

dav. Sacheinlagen • . • • • • • • . • . in 3 889 l 808 676 9122 
Fusionen •.• , •••••• , • . . . 1000 - - - 513 
Barzahlung. , • • . • • • . • • • • .7l.Jt 2 559 8 605 5 254 10454 

Kurswert der Barzahlung') ••• 2 559 8 620 5254 9 962 
Kapitalbedarf')nachGewerbegruppen in 1000.:1/.A' 

Industrie der Grundstoffe') .•.. „ „ . 750 6 265 1 190 
Verarbeitende Iudustrie............ 7 314 2 464 4 555 6 463 
Wasser·, Gas· u. Elektrizitätsgew„ • . 391 
Handel. .• „ ••..••..••.... „. „. „ 30 310 124 854 
Geld-, Bank-, Börsen- und Versiehe· 

rungsweseu..................... 300 2 674 
Verkehr., .•.•..••..•••....•... „. 315 4 175 159 
Sonstige Gewerbegruppen •• :.:..:.::..:.:.i-----!-----C---'500:..:...:...;.-_.:_16:..:l 

Insgesamt 8 7W [ 9 043 [ 5 354 [ 11 892 
1 ) Eingezahlter Betrag. - 1) Kurswert der Barzahlung von Gründungen 

und Kapitalerhöhungen zusammen. - 'l Bergbau und Hlitteubetriebe, Bau-
stoffindustrie und Papierherstellung. 

63 Aktiengesellschaften wurden im Mai 1935 aufgelöst; davon 
hatten 62 ein Kapital von zusammen 15,6 Mill . .Jl.Jt und 1 mit 
dem Sitz im Saarland ein Kapital von rd. 1,4 Mill. fr. 10 Aktien-
gesellschaften mit einem Kapital von zusammen 0,6 Mill . .7l.Jl 
wurden in Einzelfirmen umgewandelt und 9 Aktiengesellschaften 
mit einem Kapital von zusammen 1,7 Mill . .Jl.Jt in Personal-
gesellschaften. 7 Aktiengesellschaften wurden auf Grund des 
Gesetzes über die Auflösung und Löschung von Gesellschaften 
und GenC1ssenschaften vom 9. Oktober 1934 aufgelöst, und 
zwar wurden 6 mit einem Nominalkapital von zusammen 
0,3 Mill . .Jl.Jt gelöscht, weil sie kein Vermögen mehr besaßen, 
und 1 mit einem Nominalkapital von 0,05 Mill . .7l.Jt eröffnete 
das Liquidationsverfahren, weil der Konkurs mangels Masse 
abgelehnt worden war. 

Wegen Eröffnung des Liquidationsverfahrens wurden aufgelilst: die Deut-
sches Lichtspiel·Syndi~at A. G. in Berlin mit einem Kapital von 2,45 Mill . .JlJ(, 
die Gleiwitzer Maschinen- und Apparate-Bauanstalt A. G. in G!eiwitz mit einem 
Kapital von 1,75 Mill. .7l.lt (im Besitz der Bamag-Meguin A. G.) und die Sied· 
lungsgesellschalt Bauernland A. G. in Berlin mit einem Ka!lital von 1 Mill • .7l.J(. 

Kapllalherabsemmgen Mai•) 1 April 1 März Monats-
durchschnitt 

und Aufl6sungen von 1935 1934 
Aktiengesellschaften Zahli1000.J'l..t" [Zahl \1000.1/..f IZahl[rnoo.11.A' Zahl\tooo.J'l..f 

Betrag Betrag Betrag Betrag 
Kapitalherabsetzungen .•• 40 31 799 36 20146 Zl 11419 54 86545 

damit verbunden Kapi· 
talerhöhungen1) ••••• 3 1 244 2 210 9 3630 8 5 415 

Auflösung') wegen „omlnal· Nominal· lomlnal· lomtnaJ. 
Einleitung des Liquida- kapital kapital bpllal bpllal 

tionsverfahrens ••••. 18 7 508 15 2886 21 7614 26 9 405 
Konkurseröffnung ••.. 3 1 538 3 573 4 1629 3 1 241 
Beendigung ohne Liqui-

dation oder Konkurs 41 6 599 40 11 705 51 5180 21 11 376 
darunter wegen Fusion 5 2 200 2 820 1 6 2 8 960 
1 ) Kapitalerhöhungen gegen Bareinzahlung.-•) Bei tätigen Gesellschaften. 

- 1) Außerdem im Saarland 1 Auflösung mit 1 375 000 Ir. 

Kurse in- und ausländischer Staatsanleihen 

Kurs am 
7°/o 5'/,'/o 4'J.•j, 4•/, 4°/o 4°/o 4°/o 

Da wes- Young- Liherty Victory rran1.Ronte Staatsanleihe lldf. Slaafs. 
Monat..ende Anleihe Anleihe Loan Loan 1117 ••• 1931 anlelhe 1930 

New York New York New York London Parll !msterdam Zllrleh 

Dez. 1934 •. 40,75 28,94 103,53 118,25 85,70 102,06 99,30 
Jan. 1935 .• 44,75 34,44 103,69 118,63 89,40 101,56 100,30 
Febr. • .. 44,38 33,44 102,63 115,00 87,80 101,81 101,00 
März • .. 37,75 28,63 102,75 114,75 80,00 100,31 98,00 
April • „ 35,75 26,50 101,72 116,25 81,70 99,44 91,75 
Mai • „ 34,38 26,81 100,09 115,25 81,10 96,38 92,50 
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Die Effektenmärkte- im Mai 
und Anfang Juni 1935 

Die seit Jahresbeginn zu beobachtende feste Haltung des 
Aktienmarktes ist Ende Mai und vor allem Anfang Juni in eine 
stärkere Aufwärtsbewegung der Kurse übergegangen. De1 Aktien· 
index hat sich von 89,3 vH im Monatsdurchschnitt April auf 
91,0 vH im Durchschnitt Mai und auf 94,5 vH am 4. Juni ge-
hoben. Der Kursdurchschnitt aller an der Berliner Börse ge-
handelten Stammaktien hat sich von 105,5 vH Ende April auf 
111,8 vH Ende Mai erhöht. Ihr börsenmäßiger Kurswert ist auf 
9,37 Milliarden Jl'.J{ gestiegen; der nominelle Wertzuwachs, der 
im Mai eingetreten ist, überschreitet damit den Betrag von 1/2 Milliarde .'ll.J(. 

Unverkennbar nahm die Kursbewegung am Aktienmarkt eine 
Zeitlang das Aussehen einer Sachwerthausse an. Die Währungs-
beunruhigung im Auslande gab den Aktien einen von Währungs-
abwertungen unabhängigen Sachwertcharakter, der namentlich 
auf Sperrmarkguthaben von Ausländern Anziehungskraft aus-
übte. Gestützt wurde die Aufwärtsbewegung weiterhin durch 
die als günstig betrachteten Rentabilitätsmöglichkeiten. 

Im Mai sind 45 Dividendenänderungen bekanntgegeben 
worden. 16 Gesellschaften, die im Vorjahre noch dividendenlos 
waren, haben die Dividendenzahlungen wieder aufgenommen. 
21 weitere Gesellschaften haben ihre Dividendenausschüttungen 
über den Vorjahrsbetrag erhöht. Nur 3 Gesellschaften haben 
ihre Dividende ermäßigt. Außerdem haben 5 Versicherungs-
gesellschaften ihre Dividendenausschüttung zwar auf S°lo er-
mäßigt, gleichzeitig aber Gratiseinzahlungen auf nicht voll ein-
gezahltes Kapital ihren Aktionären gutgeschrieben. Im Gesamt-
durchschnitt aller an der Berliner Börse gehandelten Stamm-
aktien hat sich hierdurch die Dividende von 4,05°/0 auf 4,15°/0 
Ende Mai gehoben. Die auf das Jahr umgerechnete Dividenden-
ausschüttung erhöht sich dadurch (nach dem Stand der Ende Mai 
bekannten Dividenden des jeweils letzten Geschäftsjahres) auf 
347,7 Mill. !1l.J{. Davon sind etwa 21,3 Mill. !fl.Jt dem Anleihe-
stock zugeführt worden. 

Kurse u, Dividenden Zahl No- Dividende Kurs· 
der an der Berliner der minal- Ren- wert 
B6rse gehandellen Pa· kapital Kurs dite 

Aktien piere Mill. .,, 1 Mill. Mill. 
.11.Jt .11.Jt .,, .11.J( 

31. Mai 1932 ....•... 696 IO 699,0 3,44 367,9 48,92 1,03 5 233,8 
31. Mai 1933 •....•.. 626 10088,1 3,09 311,9 77,14 4,01 7 781,9 
31. Mai 1934 •...•... 577 9 326,7 3,38 315,6 84,01 4,02 7 835,3 
31. März 1935 •..••. 526 8 395,4 1,,01 336,3 106,36 3,77 8 929,2 
30. April 1935 •.•••. 524 8 395,5 4,05 340,4 105,52 3,81, 8 859,3 
31. Mai 1935 •...... 520 8 383,0 4,15 347,7 111,79 3,11 9 371,4 

Dividende und Rendite 
der an der Berliner Borse gehandelten stammakt(en 

o/o Dezember 1926 bis Maf 1935 (,Alon8f.send'e) o/o 
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Trotz der beachtlichen Zunahme der Dividendenausschüt-
tungen ist die Rendite, die sich als Verzinsung für einen Aktien-
käufer ergibt, erneut gesunken, weil die Kurse stärker gestiegen 
sind als die Dividenden. Ende Mai belief sich diese Rendite auf 
3, 71 °lo, lag also noch erheblich unter dem Zinsertrag, der bei den 
gegenwärtigen Kursen am Rentenmarkt zu erzielen ist. Ge-
messen an den Barausschüttungen, die nach Abzug der an den 

Anleihestock abgeführten Beträge verbleiben, vermindert sich die 
Rendite sogar auf 3,480fo. Der gegenwärtige Kursstand der Aktien, 
soweit er überhaupt von Rentabilitätserwägungen beherrscht ist„ 
setzt also weitere Steigerung der Erträge und Dividendenaus-
schüttungen der Unternehmungen voraus. 

Die ständig wachsende Kapitalbildung, die namentlich bei 
den Sparkassen und Versicherungen sowie in den Rückzahlungen 
von Bankschulden in Erscheinung tritt, hat dem Rentenmarkt 
auch im Mai keine zusätzliche Nachfrage zugeführt. Die Kapital-
bildung durch Schuldentilgung ist bei den gegebenen Anlage-
gewohnheiten der Banken dem Geldmarkt zugeflossen und durch 
die Solawechsel nunmehr der Arbeitsbeschaffung zugeleitet 
worden. Die bei den Sparkassen und den Versicherungen sich 
ansammelnden Kapitalien werden in stärkerem Maße, ohne den 
Rentenmarkt zu berühren, der Finanzierung der Arbeitsbe-
schaffung zugeführt. Damit fehlt dem Markt der Antrieb, den die 
Anlage der organisierten Kapitalbildung sonst bietet und der in 
der Regel Publikumskäufe nach sich zieht. Bei dieser Marktlage 
haben sich die Rentenkurse im Mai kaum verändert. Im Durch-
schnitt des Monats liegen sie nUI wenig über dem Stand von April. 
Nur der Kurs der Anleiheablösungsschuld des Reichs hat sich -
im Zusammenhang mit der Auslosung - etwas. stärker erhöht. 

Aktien-Index 
1924/1926 = 100 

Metallgewinnung ...• 
Steinkohlen ........ 
Braunkohlen ........ 
Kali ...•........... 
Gemischte Betriebe .. 
Bergbau u. Schwerind. 

Metal!verarb.-,Masch.-
u. Fahrzeugind ....• 

Elektrotechn. Ind .... 
Chem. Industrie •.... 
Baugew.u.ä. Betriebe 
Papierindustrie ...... 
Öle und Waehs ..... 
Textil·u. Bekleid.-Ind. 
Leder, Linoleum und 

Gummi •......•.. 
Nahrungs- u. Genußm. 
Brauereien ..•....... 
VervieWtltigu~ 

Verarbeitende Ind .•.. 

Warenhandel ..•.... 
Terraingesellschaften . 
Wasser, Gas, Elektr .. 
Eisen- u, Straßenbahn 
Schiffahrt .•......... 
Kreditbanken ....... 
Hypothekenbanken .. 
Handel u. Verkehr ... 

Insgesamt 

1 

Mai 1 April II 
1935 

64,% 63,53 
99,00 96,78 

157,44 151,54 
127,65 120,40 
84,24 81,54 
97,03 93,71 

59,59 59,05 
98,31 96,16 

102,32 102,15 
59,81 59,47 
64,86 63,03 
74,11 75,81 
64,13 63,09 

143,87 141,06 
111,25 109,59 
104,13 102,41 
85,46 81,72 
84,26 83,25 

57,15 57,09 
130,84 116,68 
144,10 142,95 
98,84 97,19 
16,84 16,85 
73,28 71,44 

132,29 133,56 
97,2sl 95,63 
91,031 89,27 

Kursniveau 
festverzlnslieher 

Wertpapiere 

41 / 2°/o Wertpapiere 
Pfandbriefe ........•.. 
dav.: Ryp.Akt.Banken 

off.-r.Kred.-Anst. 
Kommunalobligationen. 
dav.: Ryp.Akt.Banken 

öff.-r.Kred.-Anst. 
Öffentliche Anleihen ... ---
Gewogener Durchschnitt 

5°/0 Wertpapiere 
Pfandbriefe ......••..• 
dav.: Ryp.Akt.Banken 

ö!f.-r.Kred.-Anst. 
Kommunalobligationen. 
dav.: Hyp.Akt.Banken 

ö!f.-r. Kred.-Anst. 
Öffentliche Anleihen ... 
Industrieobligationen ..• 

Sonstige 
Anl.-Abl.-Sch. d. Reichs 
Abldsungsanl. d. Lander 
Kom.·Sam.-Abl.-Anleihe 
51/,0/ 0 Liquid. Pfandbr. 

d. Hyp. Akt. Banken 
51/,0 /o Liquid. Pfandbr. 

öff.-rechtl.Kred.-Anst. 
6° /, Industrieobligation. 
4'/, 0/o • ') 
Steuergutscbeine 1936 

• 11Hl7 
• 1938 

1) Von Dollar auf Reichsmark umgestellte Obligationen. 

Geldmarkt und Notenbanken im Mai 
und Anfang Juni 1935 

1~1Apn1 1935 

95,96 
%,18 
95,44 
94,08 
93,88 
94,21 
~40 

95,28 

99,77 
99,28 

100,25 
98,00 
98,29 
<n,70 
99,19 
98,03 

115,36 
110,02 
115,92 

101,27 

100,% 
101,16 

95,61 
95, 79 

9 
08 
80 
6 
7 

95,l 
94, 
93, 
94,2 
93,4 
95, 05 

99,1 5 
27 
2 

98, 
100,0 
97,56 
96,8 8 

24 
2 
7 

98, 
99,2 
96,6 

2 112,6 
108,25 
115,27 

100,93 

7 100,6 
100,81 

94,31193,79 
107,69 107,36 
106,48 106,38 
105,43 105,30 

Die erstmalige Begebung von Solawechseln durch die Gold· 
diskontbank hat den Gesamtbetrag des Reichsbankkredits in dem 
Maße beeinflußt, in dem Guthaben bei der Reichsbank dieser 
neuen stark liquiden Anlageform zugeführt wurden. Der Gesamt-
betrag der täglich fälligen Verbindlichkeiten hat sich bei der 
Reichsbank im Mai um 181,1 Mill. Jl'.J{ verringert. Da gleich-
zeitig die in ihnen enthaltenen öffentlichen Guthaben bei der 
gegenwärtigen Kassenlage der öffentlichen Stellen eine Tendenz 
zur Steigerung haben, dürfte der umgRlagerte Betrag 200 Mill. Jl'.J{ 
überschreiten. 

Diese Umlagerung erklärt sich zunächst aus der Liqniditäts-
lage der Banken. Mit der saisonmäßigen Ausweitung der Arbeits-
beschaffung und ihrer Finanzierung sind den Banken erneut be-
trächtliche Mittel, und zwar vor allem durch Rückzahlungen ihrer 
Debitoren, zugeflossen. Nachdem der nicht aus Arbeitsbeschaf-
fungswechseln bestehende Teil des Reichsbankkredits erheblich 
gesunken war, sind die neuzufließenden Mittel praktisch unver-
wendbar geworden. Jede Anlage am Geldmarkt führte sie zwangs-
läufig .auf Reichsbankkonto zurück. Dadurch hatten die Banken 
über das bisherige Maß ihrer Reichsbankguthaben hinaus zum 
ersten Male gewisse» Überschußreserven«, ähnlich der Entwicklung 
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bei den amerikanischen Banken, ansammeln können. Durch die 
Zwischenschaltung der Golddiskontbank sind diese nunmehr 
einer neuen Anlage zugeführt worden. 

Praktisch haben diese Beträge jedoch keine ausschlaggebende 
Bedeutung. Denn bei der Gesamtheit der Monatsbilanzbanken 
erreichten die Reichsbankguthaben, in denen noch die Post- · 
scheckguthaben enthalten sind, Ende Februar nur einen Betrag 
von 82,7 Mill. Jll.J(. Durch die erwähnte Ansammlung gewisser 
~ Überschußreserven« sind sie bis Ende März auf 106,2 Mill. Jll.J( 
gewachsen und stehen Ende April auf 102,9 Mill . .7/.J(. Auf die 
Banken entfällt also von den Ende Mai in Solawechsel umgelagerten 
Guthaben bei der Reichsbank nur ein geringer Teil. Es sind 
also hauptsächlich die sonstigen Gelder verschiedener Art, die 
bisher auf Reichsbankgirokonto verbucht waren, insbesondere 
Mittel der Konversionskasse, auf die Golddiskontbank gelegt 
worden. 

Das Wechselportefeuille der Reichsbank hat sich im Mai um 
129,1 Mill. jll.J( verringert und ist dadurch unter den Stand von 
Ende März gesunken. Diese Verringerung bleibt aber um mehr a.Is 
70 Mill. .7(.J( hinter dem auf die Golddiskontbank umgelagerten 
Betrag zurück. In diesem Umfang sind neue Wechsel (wohl haupt-
sächlich Arbeitsbeschaffungswechsel) und darüber hinaus 
36,4 Mill. Jll.J( Reichswechsel zum Diskont eingereicht worden. 
Trotz der Umlagerung auf die Golddiskontbank ist der Gesamt-
betrag der Notenbankkredite im Mai somit nur um 98,1 Mill. Jll.J( 
gesunken. 

Die neue Inanspruchnahme der Reichsbank entspringt weniger 
konjunkturellen als technischen Gründen. Beträchtlichen Ein-
fluß haben die günstige Finanzlage des Reichs und vor allem die 
Steuerzahlungstermine. Bei der Reichsbank kommt diese Wirkung 
zunächst in der Zunahme der auf ihren Konten unterhaltenen 
öffentlichen Gelder zum Ausdruck. Für die Abschlußzahlungen 
weiden weitgehend die Steuergutscheine ve1wendet. Der Umlauf 
an Steuergutscheinen ist im April um 138,9 Mill . .7/J{ und im Mai 
um weitere 83,2 Mill . .7(.J( gesunken. Die börsenmäßige Nach-
frage hat die Reichsbank benutzt, ihren Bestand an solchen 
Scheinen zu verringern und damit gleichzeitig kursausgleichend 
zu wirken. Der Bilanzwert ihrer deckungsfähigen Wertpapiere 
hat sich dadurch im Mai um 35,4 Mill . .7/J{, vermindert, nachdem 
er im April bereits um 53,9 Mill. Jll.J( gesunken war. 

Die zahlenmäßige Erhöhung-des Notenbankkredits ist weiter-
hin durch den höheren Stand des Stückgeldumlaufs bestimmt. 

Zahlen zur Geldlage 
Monatsdurchschnitt Monatsende 

in Mill. :JUt 1935 

1 

1934 1935 
Mai 1 April Mai Mai i April 

1. Gesamte Notenbankkredite. 6 747,0 6861,0 6 282,4 6 924,6 7 099,6 
a) Wechsel'} und Lombard .• 3 759,7 3 809,9 3 276,7 3 967,4 4 065,5 

in vH .•....•....•.•.... 55,7 55,5 52,2 57,3 57,3 
Wechsel ....•.•..•...... 3 686,8 3 752,4 3 179,2 3877,9 3 975,5 
Lombard •....•.•..•.... 72,9 57,5 97,5 89,5 90,1 

b) Sonstige Kredite •....... 
Schuld des Reichs an 

2 987,4 3051,0 3 005,7 2 957,2 3 034,1 

Reichsbank ........... 
Darlehen der Rentenbank 

176,5 176,5 177,5 176,5 176,5 

an das Reich ......... 408,9 408,9 408,9 408,9 408,9 
Münzpragungen •........ l 688,8 1 704,5 l 680,9 1 672,5 1 706,4 
Betriebskredit des Reichs - - 53,8 - -
Wertpapiere ..•.•.. „ .... 685,4 733,4 684,7 671,5 714,5 
Schatzanw. d. Reichs usw. 27,8 27,8 - 27,8 27,8 

II. Gold- und Devisenbestand . 159,5 158,6 235,2 !59,6 158,9 
a) Reichsbank: Gold .....•. 82,3 81,2 155,4 82,4 81,7 

Devisen ..... 4,0 4,2 6,5 4,0 4,0 
b) Privatnoten· } Goi~ ...•. 73,1 73,l 73,1 73,1 73,l 

banken: DevlBen .•. 0,0 0,1 0,2 0,0 o,o 
III. Zahlungsverkehr 

a) Stückgeldumlauf zus ••.•. 5 598,2 5 636,4 5 425,3 5 892,2 5 840,5 
Reichsbanknoten ...••... 3 565,2 3 53!,5 3 488,0 3 803,1 3 704,6 
Privatbanknoten .•.....•. 156,8 160,0 159,0 165,3 165,9 
Rentenbankscheine ••.••.• 370,7 379,3 350,3 377,1 383,b 
Münzen .....•........... 1505,6 1565,5 1 427,9 1 546,7 1586,5 

b) Giroumsätze') ........... 49 348,0 Si 251,0 42608,0 
Abrechnungsverkehr')') ..• 4 790,0 4 885,0 4 563,0 
Postscheckverkehr') ...... 10301,4 10317,0 9 393,0 

IV. Depositen der Notenbanken 883,2 938,7 634,5 791,9 973,1 
da von Reichsbank ....... 862,6 917,3 506,1 770,4 951,5 

V. Geldsätze °lo 
a) Reichsbankdiskont ....... 4,00 4,00 4,00 4,001 4,00 
b) Tägliches Geld .•........ 3,78 4,13 4,69 4,06 4,34 

Monatsgeld .............. 3,63 3,63 5,06 ~631 3,63 
Privat· } lange Sicht .... - - 3,88 -
diskont kurze Sicht .•.. 3,09 3,38 3,88 3,00 3,38 
Warenwechsel .•.••.•.... ~.13 4,13 4,13 4,13 4,13 

1) Einschl. Reieheseh~tzweellsel. - ') Im Monat. - ') Einschl. Eilavis-
verkehr. 

inMill.$.Jt ·~~~~~~~~~~~ 
Stlloke!Ullg des Geldwnlaufs \ Abschnitte ll 

Monatßende große') 1 mittlere') 1 kleine') 

Mai 1932 •.•.• „ .. „ .. 1 297,6 3 248,4 1 438,7 
• 1933 ••.••••.••.•. 1 109,1 2 924,2 1 447,1 
• 1934 •. „„„ ..... 999,6 3 151,7 1 441,8 

Januar 1935 •.•.. „„.„. 984,5 3232,8 1 458,2 
Februar • ............. 992,6 3181,2 1550,5 
März • ············· 1 002,9 3 219,4 1618,6 
April • ............. 1 008,6 3 245,4 1 588,5 
Mai . ............. 1 011,9 3 334,2 1 558,4 

Zu-
sammen 

5 984,7 
5 480,4 
5 593,1 
5 675,5 
5 724,3 
5,840,9 
5 842,5 
5 904,5 

') 1 000 $.J(' 500 $.J(' 100 $.J(. - ') 50 $.J(, 20 $.J(. 10 $.J(. - 1) 5 $../( 
und darunter. 

Ende Mai war der Stückgeldumlauf mit 5 892,2 Mill. $.J( um 
51, 7 Mill. Jll.J( höher als Ende April. An der Zunahme sind haupt-
sächlich die 20-Jll.J(-Scheine und auch die 10-Jll.J(-Scheine be-
teiligt. Dagegen ist der Münzumlauf zuriickgegangen, weil im 
Zusammenhang mit der Umprägung erheblich mehr 5-Jll.J(-Stücke 
eingezogen als geprägt wurden. Die im praktischen Zahlungs-
verkehr, namentlich bei Lohn- und Gehaltszahlungen, oft als 
übermäßig empfundene Versorgung mit Hartgeld ist durch die 
Bereitstellung von 20-.J?.J(- und 10-$.J(-Scheinen gemildert. Aus 
der im Mai eingetretenen Erhöhung des Geldumlaufs ist jedoch 
eine konjunkturelle Steigerung des Stückgeldbedads nicht zu 
folgern. Sie beruht vielmehr darauf, daß der Lohnzahlungstag 
mit dem Ultimo zusammenfiel. 

Zu einer Erhöhung der Marktsätze hat die Begebung von 
Solawechseln nicht geführt. Der Privatdiskont ist auf 3% ver-
blieben. Der Satz für Tagesgeld ist sogar noch gesunken. An der 
Liquiditätslage der Banken, der Ursache für die Geldverflüssi-
gung, hat die Begebung der Solawechsel bisher nichts geändert. 
Ihre Bedeutung besteht hauptsächlich darin, daß sie zukünftig 
zwangsläufig aus der Arbeitsbeschaffung anfallende Mittel auf 
einem verkürzten Weg in die Finanzierung neuer Arbeitsbe-
schaffung zurückleitet. 

Die Sparkasseneinlagen 
im April 1935 

Die Spareinlagen bei den deutschen Sparkassen haben sich 
im April 1935 weiter günstig entwickelt. Insgesamt stiegen sie im 
Berichtsmonat um 96,0 Mill. $.J( auf 13 118 Mill . .7(.J(; von 
dem Zuwachs entfielen 41,6 Mill . .7(.J( auf den Einzahlungsüber-
schuß, 17 ,2 Mill . .7(.J( auf Zinsgutschriften, 31,6 Mill . .7(.J( auf 
Gutschriften von Härtemitteln und 5,6 Mill . .7(.J( auf andere 
Buchungsvorgänge (Umbuchungen aus de~ Depositen-, Giro-
und Kontokorrentverkehr u. a.). Der Emzahlungsüberschuß 
leitet sich aus Einzahlungen im Betrage von 498,8 Mill. Jll.J( und 
Auszahlungen in Höhe von 457,2 Mill . .7(.J( ab. Der beträchtliche 
Umfang an Gutschriften von Härtemitteln ist darauf zurück-
zuführen, daß die preußischen Sparkassen seit dem 1. April 1935 
allgemein verpflichtet sind, diese Mittel an die bedürftigen Alt-
sparer auszuschütten; aus Zweckmäßigkeitsgründen wurden daher 
die zuerkannten Härtemittel fast v:on allen preußischen Spar-
kassen bereits im April auf Sparkonto übergeführt. Diese Beträge 
werden jedoch bei den Sparkassen im allgemeinen nicht lange Zeit 
verbleiben; ein nicht unbedeutender Teil hiervon ist bereits im 
April wieder abgehoben worden. Hierdurch sowie durch die Aus-
zahlungen von Aufwertungsspareinlagen, die ebenfalls seit dem 
1. April 1935 in Preußen zur Kündigung freigegeben sind, wurde 
die Spareinlagenbewegung ungünstig beeinflußt. Im ganzen 
haben die preußischen Sparkassen im Berichtsmonat, soweit 
statistisch festgestellt werden kOnI\te, 13,8 Mill. $.J( Aufwertungs-
spareinlagen und 3,7 Mill. Jll.J( Härtemittel ausgezahlt; von den 
ausgez.ahlten Härtezuwendungen waren bereits 2,9 Mill. jll.J( 
vorweg auf Spareinlagenkont.o übernommen worden, so daß 
durch die Auszahlungen an die Altsparer die Spareinlagenbewe-
gung mit 16,7 Mill . .7(Jf, belastet war. Für das Neugeschäft er-
rechnen sich somit die Auszahlungen nur auf 440,5 Mill . .7(.J(, . 
der Einzahlungsüberschuß aber auf 58,3 Mill . .7/J(,. Im Ver-
gleich zum April des Vorjahrs sind die Einzahlungen um 13,5 
Mill . .7(.J( gestiegen, die Auszahlungen hingegen um 16,8 Mill . .7(.J( 
zurückgegangen; der Einzahlungsüberschuß lag mithin um 
30,3 Mill . .7(.J( höher als da.mals. Gegenüber dem Vormonat hat 
sich die Spareinlagenbewegung allerdings verschlechtert; während 
sich die Zunahme der Auszahlungen im saisonmäßigen Rahmen 
hielt, sind die Einzahlungen weniger gestiegen als jahreszeitlich 
erwartet werden konnte. Nach der besonders günstigen Ent-
wicklung der Spareinlagen im 1. Vierteljahr 1935 war jedoch 
mit einer gewissen Verlangsamung des Einlagenzuflusses zu 
rechnen. 
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An dem Einzahlungsüberschuß waren mit Ausnahme von 

Hohenzollern, Schaumburg-Lippe, Oldenburg, der Rheinprovinz 
und Schleswig-Holstein sämtliche Länder und Landesteile 
beteiligt. Wären die oben angeführten Amwertungssparein-
lagen und Härtezuwendungen nicht ausgezahlt worden, hätten 
jedoch die Sparkassen in sämtlichen preußischen Landesteilen 
einen Einzahlungsüberschuß nachweisen können. Die Spar-
kassen der Großstädte verzeichneten den verhältnismäßig höch-
sten, die Sparkassen der Kleinstädte und Landgemeinden den 
verhältnismäßig niedrigsten Einzahlungsüberschuß. 

Die Sparkasseneinlagen') 
nach Orlsklassen Im April 1935 l 

Sparkassen der II . 
ms~ 

Landgemeinden! Mittel-1 Groß- gesamt 
u. lletnstadt.1) stad te stad te 

Veränderung des Einlagenbestandes im April 1935 ') in Mill • .11.lt 
Spareinlagen „ „ „ .. „ „ „ ........ · 1 + 24,71 + 2,41 + 14,511 + 41,6 
Depositen-, Giro- u. Kontokorrenteinl. + 23,5 + 3,0 + 22,9 + 49,5 

Gesamteinlagen + 48,2 1 + 5,4 I + 37,4 + 91,0 
in vH des Einlagenbestandes Ende März 1935 

Spareinlagen . „ .• „. „ „ „. „ „ ..•. , + 0,28 1 + 0,341 + 0,401 
Depositen-, Giro- u. Kontokorrenteinl. + 2,09 + 2,60 + 3,.97 

Gesamteinlagen + 0,49 1 + 0,66 J + 0,89 
Einlagenbestand Ende April 1935 in Mill . • 11.Jl 

Spareinlagen .. „ „. „. „ „ „ ... „ .. , 8 745,3 1 710,913 661,4, 13 117,6 
Depositen-, Giro- u. Kontokorrenteinl. l 149,4 118,6 599,4 l 867,4 

Gesamteinlagen 9 894,7 1 829,5 1 4 260,7 14 984,9 
1 ) Einschließlich der Einlagen bei den Kommunalbanken und sächsischen 

Girokassen. - 1 ) Einschließlich Lannes-, Kreis-, Amts- und ahnlicher Spar-
kassen. - ') Im Sparverkehr ist nur die Veränderung aus dem Saldo der Ein-
und Auszahlungen berücksichtigt. 

Auch die Entwicklung der Depositen-, Giro- und Konto-
korrenteinlagen der Sparkassen, Girokassen und Kommunal-
banken war im Berichtsmonat wieder günstig; sie stiegen um 
49,5 Mill. JY.J( auf 1867 Mill. $.J(, während sie im Vorjahr 
nur um 38,7 Mill. ,71.J( und imApril1933 sogar nur um3,8Mill.$.J( 
zugenommen hatten. Ebenso wi1l im Sparverkehr- hatten die 
Sparkassen der Großstädte den verhältnismäßig stärksten, die 
Sparkassen der Kleinstädte und Landgemeinden den verhältnis-
mäßig niedrigsten Einlagenzuwachs aufzuweisen. 

Stand und Bewegung 1 April 1 April 1 Jan. f Febr. 1 März 1 April 
der Einlagen bei den 1933 1934 1935 1 1935 1935 1935 

deutschen Sparkassen') in Mill . .7t.lt 

• 
Bestand am Monatsende 

Spareinlagen ••••••... 10 458,6 11 669,3 12 687,7 12 911,1 13 021,6 13 117,6 
Depositen-, Giro- und 

Kontokorrenteinle.gen 1423,8 1640,7 l 758,4 l 822,1 l 817,9 1 867, 4 
Insgesamt 11 882,4 13 310,0 14446,1 14 733,3 14 839,5 14 984,9 

Veränderung im Monat 
im Sparverkehr 

Einzahlungen •• , ••. 429,1 485,3 664,3 522,2 493,9 498, 8 
Auszahlungen •••... 397,5 457,3 513,3 378,4 426,0 4§7,2 
Ein- oder Auszah-

+ 31,51 + 150,91 + 143,ä + 67,81 lungsübersehuß ••• + 28,0 41,6 
Zinsgutschriften ••.. 14,3 11,9 178,7 72,5 39,3 17,2 
Gutschrift v. Härte-

mitteln„„. „ ... - - 1,1 5,8 5,3 31,6 
Übertragungen aus d. 

Aufwertungsrech-
nnng1) „„„„ •• 17,3 11,7 - - - -

Sonstige Verände-
rungen') ••••.•••• - 0,8 - 2,9 + 0,4 + 1,4 - 2,0 + 5,6 

Zusammen + 62,31 + 48,61 + 331,21 + 223,51 + 110,51 + 96,0 
im Depositen-, Giro- u. 

Kontokorrentverkehr + 3,8 + 38,7 + 37,6 ')+63,7 - 4,2 + 49,5 ---
Insgesamt + 66,ol + 87,31+368,91+281,21 + 106,21 + 145,4 

1 ) Einschl. Kommunalbanken, sachsische Girokassen, Stadt- nnd Giro-
bank Leipzig und Chemnitzer Girobank. - Die nach Landern gegliederte 1Jber-
sicht über den Stand und die Bewegung der Spareinlagen im April 1935 ist im 
Deutschen Reichsanzeiger Nr. 123 vom 28. Mai 1935 veröffentlicht. - ') Soweit 
statistisch festgestellt. - •) Z.B. Berichtigungen der Nachweisung des Vor-
monats; Umbuchunll'en aus dem Depositen-, Giro- und Kontokorrentverkehr 
in den Sparverkehr (oder umgekehrt); Übernahme von Werksparkassen u. a. -
') Hiervon entfallen auf die Übernahme der holsteinischen Filialen der Olden-
burgischen Landesbank durch die Oldenburg-Lübecker Landesbank 3,6 Mill . .Jl.lt 

Faßt man die Spareinlagen und die Depositen-, Giro- und 
Kontokorrenteinlagen der Sparkassen (einschl. Girokassen und 
Kommunalbanken) zusammen, so ergibt sich, daß die Gesamt-
einlagen im April 1935 um 145,4 Mill. JY.J( auf 14 985 
Mill. $.J( gestiegen sind. Ohne Berücksichtigung der Gut-
schriften von Zinsen und Härtemitteln im Sparverkehr sowie 
der übrigen nicht durch den reinen Zahlungsverkehr bedingten 
Veränderungen erhöhten sich die Gesamteinlagen um 96, 7 
Mill. JY.J(. Dieser Einlagenzuwachs war größer als der Betrag, 

den die Sparkassen zur Bezahlung des am 15. April 1935 
vereinbarungsgemäß abzunehmenden zweiten Teilbetrages der 
41/ 2 °1oigen Deutschen Reichsanleihe von 1935 (rd. 75 Mill. $.J() 
benötigten. Die Sparkassen waren also darüber hinaus noch in 
der Lage, ihre Liquiditätsguthaben aufzufüllen und neue Mittel 
im Kreditgeschäft anzulegen. 

Die Steuereinnahmen des Reichs 
im April und Mai 1935 

Da die Rechnungsreste der Reichssteuereinnahmen für das Rechnungsjahr 
1934/35 noch nicht feststehen, erscheint der Bericht über die Steuereinnahmen 
des Reichs im April und .Mai 1935 hiermit vor dem Abschlußbericht über das 
mit dem Monat Marz 1935 zu Ende gegangene Rechnungsjahr 1934/35. 

Das Reichssteueraufkommen hat sich wie in den Vormonaten 
auch im April und Mai 1935 weiterhin gut entwickelt. Ver-
einnahmt wurden: 

April Zunahme 
Mai 

Veränderung 
gegen gegen 

1935 1934 April 1934 1935 1934 Mai 1934 
Mill . • 71.1€ vH Mill . .11.Jl vH 

Besitz- und Ver-
kehrsteuern ••. 394,0 328,4 65,6 20,0 413,5 355,9 +57,6 +16,2 

Verbrauchsteuern 155,1 134,7 20,4 15,1 182,3 149,9 +32,3 +21,6 
Zölle „„ „. „ „ 135,8 134,9 0,9 0,6 67,6 71,3 - 3,7 - 5,2 

Zusammen 684,9 598,1 86,9 14,5 663,3 577,1 +86,2 +U,9 

Einschließlich der Schlachtsteuer von 12,1 Mill. $.J( betrug 
demnach das Mehraufkommen im April 1935 gegenüber dem 
Vorjahr 86,9 Mill. JY.J( oder 14,5 vH, ausschließlich der Schlacht-
steuer, die erst seit Mai 1934 Reichssteuer ist, 74,8 Mill. .71.Jt oder 
12,5 vH. Im Mai erreichte das Mehraufkommen gegenüber dem 
Vorjahr fast die gleiche Höhe; es betrug ~6,2 Mill. $.J( oder 
14,9 vH. -

Mill • .11.lt 
Lohnsteuer') „ „ . „ . „ ...• 107,8 108,8 101,4 102,2 66,3 64,5 
Kapitalertragsteuer ........ 13,6 9,2 7,6 1,6 10,0 5,4 
Veranlagte Einkommen-

steuer') „ „ .„ „ •. „ „. 17,8 27,l 134,5 18,1 20,9 25,2 
Körperschaftsteuer .....•.•. 5,4 8,9 63,3 5,6 7,5 5,3 
Vermögensteuer .....•..... 62,6 5,3 9,7 61,0 58,l 5,9 
Erbschaftsteuer .•..•.••.•• 6,2 5,3 6,9 6,2 4,8 6,4 
umvtzsteuer .• „. „. „. „ 145,2 173,2 125,4 136,8 135,9 158,3 
Kap1talverkehrsteuer •..... 2,9 3,3 3,1 2,4 2,4 2,8 
Kraftfahrzeugsteuer ....... 12,I · 13,0 10,6 9,9 14,0 13,3 
Wechselsteuer .••... „ ... „ 8,6 8,3 9,9 6,8 5,4 5,3 
Personenbeförderungsteuer .. 8,2 6,9 6,2 6,3 7,1 7,5 
Guterbeförderungsteuer ..•. 9,3 10,2 8,4 8,6 8,8 9,6 
Sonstige „. „ .„„„ .... „ 13,9 16,5 12,6 14,1 13,5 17,6 
Besitz- u. Verkehrsteuern zus. 413,5 394,0 499,7 379,7 ')354,6 ')327,2 

Mai 1935 = 100 ..... 100 95,3 120,9 91,8 85,8 79,1 
Tabaksteuer „ „ . „ „ ....• 69,6 62,5 67,9 64,l 62,0 59,2 
Zuckersteuer . „ •.•. „ „ . „ 21,4 20,4 14,8 24,5 18,3 22,2 
Salzsteuer „ „ „ „ . „ . „ „ 3,7 3,6 5,1 4,6 3,7 3,6 
Biersteuer , . „ .•..... „ „ • 21,8 18,l 18,0 23,4 22,9 18,2 
Aus dem Spiritusmonopol .• 13,3 13,9 31,5 14,2 11,3 12,0 
Fettsteuer .... „ •.. „ .. , „ 28,0 20,I 23,2 22,2 14,7 15,7 
Schlachtsteuer •..........• 17,4 12,l 19,l 17,8 10,1 -
Sonstige ••....•....•...... 7,1 4,5 6,1 4,1 7,0 3,8 
Verbrauchsteuern zusammen 182,3 155,l 185,7 174,9 149,9 134,7 

Mai 1935 = 100 ..... 100 85,1 101,9 96,0 82,3 73,9 
Zölle.„„.„.„„„„„„ 67,6 135,8 62,3 56,4 71,3 134,9 

Mai 1935 = 100 ..... 100 201,0 92,3 83,5 105,5 199,7 

Reichssteuern insgesa.mt ... 663,3 684,9 747,8 611,1 ')575,8 ')596,8 
Mai 1935 = 100 ..... 100 103,3 112,7 92,1 86,8 90,0 

Anrechnung von Steuergut-
scheinen einschl. Aufgeld 90,4 150,6 1,4 3,8 73,l 133,0 

1 ) Einschließlich der aus den Einnahmen den Ländern usw. überwiesenen 
Anteile usw. - 1) Abzüglich der Steuerrilckerstattungen 1935: März 0,1; Februar 
0,0; 1934: Mai 0,1; April 0,1 Mill . .7t.lt. - ') Einschließlich Abgabe der Aufsichta-
ratsmitglieder 1935: Mai 0,8; April 0,8; März 0,5; Februar 0,3; 1934: Mai 0,6; 
April 0,6 Mill. $.lt. - ') Ohne die nach dem 31. Marz verrechneten Restein-
nahmen. - ') Ohne 1,25 Mill . .7t.Jf, Ehestandshilfe. 

Im April 1935 waren die vierteljährlichen Voraus~ahlungen 
am die Umsatzsteuer der Jahresumsätze bis zu 20 000 JY.J( 
und die vierteljährlichen Zollagerabrechnungen zu entrichten, 
im Mai die vierteljährlichen Vorauszahlungen am die Ver-
mögensteuer. 

Die Zunahme der Besitz- und Verkehrssteuereinnahmen 
gegenüber April 1934 von 65,6 Mill. ,71.J( oder· 20,0 vH bzw. 
gegenüber Mai 1934 von 57,6 Mill. $.J( oder 16,2 vH ist in 
erster Linie am die Steigerung des Lohn- und Umsatzsteuer· 
aufkommens zurückzuführen. Bei der Lohnsteuer beträgt die 
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Mehreinnahme 44,4 bzw. 41,5, bei der Umsatzsteuer 14,9 bzw. 
9,3 Mill . .Jl.J{. Bei der Steigerung des Lohnsteueraufkommens, 
die gegenüber dem Vorjahr etwa 2/ 3 ausmacht, ist der mit Wirkung 
vom 1. Januar 1935 ab erfolgte Einbau der Abgabe zur Arbeitslo-
senhilfe und der Ehestandshille in die Einkommensteuer zu be-
rücksichtigen. Außerdem wirkt sich die Änderung im Erhe-
bungsverfahren bei den großen Gehaltsempfängern immer mehr 
aus, so daß die Lohnsteuer im April von 101,4 ~ll . .Jl.J{ im Vor-
monat auf 108,8 Mill . .11.J{ gestiegen ist. Die Anderung besteht 
darin, daß die Lohnsteuer der genannten Steuerpflichtigen, die 
bisher einheitlich 10 vH betrug, seit 1. Januar 1935 nach der 
Höhe des Einkommens bis zu 15 vH durchgestaffelt wird, so daß 
sich also erheblich höhere Lohnsteuerabzüge ergeben, während 
früher hohe Gehaltseinkommen sich erst in den vierteljährlichen 
Vorauszahlungen und Abschlußzahlungen geltend machten. Die 
Rückgänge bei der veranlagten Einkommensteuer und der 
Körperschaftsteuer, im Mai sind auf pünktlichere und voll-
stä.ntligt;re Vorauszahlungen am 10. März 1935 zurückzuführen, 
die bedingten, daß Vorauszahlungsrückstände im Mai dieses 
Jahres in geringerem Umfange zu verzeichnen sind als im 
Mai 1934, 

Die Verbrauchsteuern zeigen im April ohne die Schlaeht-
steuer Mehreinnahmen von 8,3 Mlll . .11.J{ oder 6,2 vH, im Mai 
Mehreinnahmen von 32,3 Mill . .7lJ{ oder 21,6 vH, die in der 
Hauptsache auf Aufkommenssteigerungen bei der Fettsteuer 
und bei der Tabaksteuer, im Mai außerdem auch bei der Schlacht-
steuer zurückzuführen sind. 

Bei der Entrichtung der Reichssteuern und Zölle sind im 
April und Mai 1935 Steuergutscheine im Betrage von 150,6 
und von 90,4 Mill . .11.Jt einschließlich Aufgeld in Zahlung ge-
nommen worden. 

Ertrag der Tabaksteuer im April 1935 
Der Steuerwert der gegen Entgelt verausgabten Tabaksteuer-

zeichen belief sich im April 1935 auf 47,3 Mill . .11.Jt gegen 
50,3 Mill . .11.Jt im entsprechenden Monat des Vorjahrs. 

Anteil Menge Gesamt- Durch-
Steuer- am der wert der schnitt!. 

Tabaksteuerplllchllge Gesamt- Erzeug- Erzeug- Klein-
werte verkaufe-Erzeugnisse steuer- niese•) nisse*) preise 
1 000 wert Mill 1 000 .1lf'I 
.1l.J( vH Stück .1l.J( je Stück 

Zigarren ...••••••.••.... 10664 22,5 498,4 46364 9,30 
Zigaretten .•.•.•••.....• 29924 63,2 2 909,3 97 994 3,37 
Kautabak .............. 128 0,3 13,7 2566 18,66 
Zigarettenhüllen •........ 179 0,4 179,2 . 

dz .1l.J( je kg 
Feingeschnitt. Rauchtabak 52 0,1 51 103 20,42 
Bteuerbegünst. Feinschnitt 

und Schwarzer Krauser 4222 8,9 10 919 11 110 10,17 
Pfeifentabak ••..••••••.• 2071 4,4 13 547 6675 4,93 
Schnupftabak ........... 83 0,2 1 426 835 5,85 

*) Aus den Steuerwerten berechnet. 

Der Kleinverkaufswert für sämtliche Tabakerzeugnisse 
beziffert sich auf 165,6 Mill . .11.J{ gegenüber 173,0 Mill . .Jl.J{ im 
März 1935 und 175,8 Mill . .1lJt im April 1934. An Zigaretten-
tabak sind im Berichtsmonat 30 583 dz in die Herstellungs-
betriebe gebracht worden; für diese Mengen berechnet sich ein 
Ma terialsteuersoll von 13,2 Mill . .11.Jt. In dem Nachweis 
über die verausgabten Tabaksteuerzeichen im April 1935 ist 
zum erstenmal das Saarland mitberücksichtigt; nicht enthalten 
sind jedoch die Saarsteuerzeichen. 

GEBIET UND BEVOLKERUNG 
Die Bevölkerungsentwicklung der deutschen Städte im Jahre 1934 

Die günstige W endiing in der Bevölkenmgsentwicklung der 
deutschen Städte, die im 1. Halbjahr 1934 auch in einer Zunahme 
der Geburten zum Ausdruck kam1), machte in der zweiten Jahres-
hälfte weitere Fortschritte. Die Heiratshäufigkeit zeigte im 
3. Vierteljahr 1934 nochmals eine erhebliche Zunahme, und wenn 
sie auch gegen Ende des Jahres nicht mehr die außergewöhnliche 
Höhe erreichte, die sie in den letzten Monaten von 1933 innehatte, 
so wurden im ganzen im 2. Halbjahr 1934 in den Städten noch 
11 500 oder 6 vH Ehen mehr geschlossen als im 2. Halbjahr 1933. 
Vor allem aber stieg die Geburtenzunahme im 2. Halbjahr weiter 
beträchtlich an. War die Zahl der Lebendgeborenen im 1. Halb-
jahr um rd. 44 400 oder ~.6 vH größer gewesen als im 1. Halb-
jahr 1933, so wurden im 2. Halbjahr 1934 in den Städten rd. 64 300 
oder 37,7 vH Kinder mehr geboren als in der gleichen Zeit des 
Vorjahrs. 

Damit waren an der Zunahme der Eheschließungen und Ge-
burten im Deutschen Reich im Jahre 19342) die Städte in be-
sonders hervorragendem Maße beteiligt. Während im Reichs· 
durchschnitt die Zahl der Ehe· 

Eheschließungen, Geburten und Sterbefälle 
In den 356 Gemeinden mit mehr als 15 000 Einwohnern, die 

eine Bevölkerung von insgesamt 30 Millionen oder 46 vH der 
Reichsbevölkerung umfassen, wurden gezählt: 

2. Hj. 1934 2. Hj. 19331) f934 19331) 

Eheschließungen •............ 201 380 189 931 366 894 311 534 
Lebendgeborene von 

ortsansässigen Muttern') ...• 234 756 170 412. 452 554 343 842 
ortsfremden Müttern •.•..... 31133 21 861 59 428 44463 

Gestorbene, ortsansässige') •... 145 415 141 908 303 545 309 485 
• ortsfremde .•..... 23 589 20 672 46559 42 067 

Geburtenüberschuß der orts-
ansäfilligen Bevolkerung ••..• +89 341 +28 504 + 149 009 +34 357 

1) Einschließlich der (geschatzten) Zahl der Eheschließungen, Geburten 
und Sterbefalle in den 26 am 1. Januar 1934 neu hinzugekommenen Gemeinden. -
') Ohne die Geburten von ortsansassigen Muttern und ohne die Sterbefalle von 
ortsansässigen Personen, die außerhalb der Wohngemeinde vorgekommen sind. 

schließungen um 15,9vH größer 
war als im Jahre 1933, wurden in 
den Gemeinden mit über 15 000 
Einwohnern im Jahre 1934 
17 ,8 v H, in den übrigen Gemein-
den (Land) abernur 14,1 vH Ehen 
mehr geschlossen als im Vorjahr. 
Noch stärker ausgeprä,,ut war der 
Unterschied bei der Geburten-
zunahme. In den Städten wurden 
1934, bei einer reichsdurch-
schnittlichen Zunahme von 
23,4 vH, 31,6 vH Kinder mehr 
geboren ·als 1933, in den Ge-
meinden mit unter 15000 Ein-
. wohnern stieg dagegen die Le-
bendgeborenenzahl nur um 
18,8 vH an. 

Eheschl{eßungen, Geburten und Sterbefälle in den deutschen Großstadten 1927b&April1935 
Huf 1/JIJIJ BnwtJllner untf ein 91nzes JHnr beredJnet 

1) Vgl. •W. u. St.• 14. Jg. 1934, 
Nr. 20, S. 691. - il Vgl. •W. u. St.• 
15. Jg, 1935, Nr. 9, S. 329. 
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Die Zahl der Eheschließungen war im Jahre 1934 in den 

Gemeinden mit über 15 000 Einwohnern um 55 360 oder 17,8 v H 
größer als im Vorjahr. Gegenüber dem Tiefstand der Heirats-
häufigkeit im Jahre 1932 wurden im letzten Jahr in den Städten 
47 vH Ehen mehr geschlossen. Auf 1000 Einwohner kamen im 
Gesamtdurchschnitt der deutschen Städte 12,2 Eheschließungen, 
das sind 1,7 auf 1 000 mehr als im Jahre 1933 (10,5) und sogar 
2,3 auf 1 000 mehr als in den Jahren 1928 und 1929 (9,9, auf 
1 000). 

In den Großstädten wurden im Jahre 1934 im Durchschnitt 
1,9 Eheschließungen je 1 000 Einwohner und in den Mittel-
und Kleinstädten durchschnittlich 1,3 bis 1,5 auf 1 000 mehr ge-
zählt als im Vorjahr. Dabei ergaben sich für die einzelnen Städte 
jedoch erhebliche Unterschiede. Eine besonders starke Zunahme 
der Heiratsziffer verzeichneten unter den Großstädten Frank-
furt a. M. (mit 3,2 auf 1 000), Chemnitz, Karlsruhe ( +3,1), 
Berlin, München, Augsburg und Harburg-Wilhelmsburg ( +3,0) 
sowie unter den größeren Mittelstädten (mit 50-100 000 Ein-
wohnern) Pforzheim ( +3,5) und Fürth ( +3,3 auf 1 000). Da-
gegen war die Heiratsziffer in Gelsenkirchen, Königsberg, Trier, 
Gladbeck, Tilsit und W onns im Jahre 1934 wieder etwas niedriger 
als im Vorjahr, obwohl in der ersten Jahreshälfte 1934 auch diese 
Städte durchweg noch eine Zunahme der Heiratshäufigkeit auf-
wiesen. 

Bevölkerungs· 
bewegung In den 

Großstädten Ehe· 

sonders bemerkenswert ist, daß die Reichshauptstadt, die ·bis-
1932 in der Geburtenbeschränkung vorangeschritten war, im 
Jahre 1934 unter den Großstädten mit niedrigster Geburten-
häufigkeit nunmehr mit 12,9 Lebendgeborenen je 1 000 Ein-
wohner erst an elfter Stelle stand, nach Dresden (11,4), Leipzig, 
Bielefeld (11,8), München, Frankfurt a. M., Solingen und Plauen 
(12,3), Chemnitz (12,4), Remscheid (12,6) und Nürnberg (12,7). 
Von den Städten mit 50 000 bis 100 000 Einwohnern hatten 
Cottbus (10,9), Gera (11,8), Zwickau (12,4) und Görlitz (12,6) im 
Jahr 1934 ebenfalls eine niedrigere Geburtenziffer als Berlin. 

Die Sterblichkeit im Jahre 1934 war im ganzen wieder 
etwas niedriger als im Jahre 1933, vor allem weil die Grippe im 
1. Vierteljahr 1934 nicht wieder epidemisch auftrat wie im 1.Viertel-
jahr 1933. Da aber im 2. Halbjahr 1934 rd. 3 500 Sterbefälle 
mehr gezählt wurden als im 2. Halbjahr 1933, war die Zahl der 
Sterbefälle im ganzen Jahre doch nur um 5 900 geringer als 1933. 
Auf 1 000 Einwohner kamen im Durchschnitt aller Gemeinden 
10,1 Sterbefälle, das sind 0,3 je 1 000 weniger als im Jahr 1933. 

An Grippe starben im Jahre 1934 nur 2 451 Personen, das 
sind 6 400 Personen oder 2,2 je 10 000 Einwohner weniger als im 
Vorjahr. Ebenso waren auch die Todesfälle an Krankheiten der 
Atmungsorgane (Bronchitis und Lungenentzündung) und an 
Altersschwäche seltener. An diesen Todesursachen starben rund 
2 200 Personen oder 1,0 je 10 000 Einwohner weniger. Eine Zu-

Auf 1 ()OQ Einwohner kamen 

Lebendgeborene Gestorbene Geburten· oder Wanderungs-ohne 

Die Zahl der Lebendgebo· 
reuen von ortsansässigen Müt-
tern war im Jahre 1934 in der 
Gesamtheit der Gemeinden mit 
über 15 000 Einwohnern um rd. 
108 700 oder 31,6vH größer als 
im Vorjahr. Auf 1000 Einwoh· 
ner kamen im Durchschnitt aller 
Städte 15,1 Lebendgeborene, 
das ist eine um 3,5 auf 1 000 
höhere Geburtenziffer als im 
Jahre 1933 (11,6). Die Gebur-
tenziffer der Städte erreichte 
damit beinahe wieder den Wert, 
den sie im Jahre 1926 (15,3) 
innehatte, 

und Gemeinden 
mit über 

schließungen (von ortsansäs· 
sigen Muttern) Totgeborene Sterbe (- )uber- gewinn oder 

( ortsansassig) schuß ·Verlust(-) 

Die Zunahme der Geburten-
ziffer betrug in den einzelnen 
Größenklassen der Städte ziem-
lich gleichmäßig 3,6 bis 3, 7 auf 
1000 Einwohner, mit Aus-
nahme der Gruppe der kleineren 
Mittelstädte (30 000 bis 50 000 
Einw.), in der nur 2,9 Lebend-
geborene je 1 000 me~ gezählt 
wurden als 1933. In zahlreichen 
Städten ist die Geburtenziffer so-
gar um 4 bis über 5 auf 1 000 ge· 
stiegen, und zwar in den Groß-
städten Oberhausen (um 5,3 
auf 1000 Einwohner), Duisburg 
( +4,7), Kiel und Gleiwitz ( +4,6), 
Berlin, Essen, Düsseldorf, Kö-

. nigsberg, Hagen, Hindenburg und 
M.Gladbach( +4,2 und 4,3), Stet-. 
tin, Halle und Mülheim a. d. Ruhr 
( +4,0 und 4,1 auf 1000). In den 
größeren Mittelstädten (50 000 
bis 100 000 Einwohner) ist die 
Geburtenziffer zum Teil noch 
stärker gestiegen als in den Groß-
städten. Besonders große Zu-
nahmen wiesen in dieser Gruppe 
Neuß ( +5,8 je 1000), Oldenburg 
und Castrop-Rauxel ( + 5,5), 
Liegnitz ( +5,2), Ratibor ( +4,9), 
Herne, Wanne-Eickel und Bran-
denburg ( +4,6), Rheydt und 
Jena ( +4,5), Bottrop. und Glad-
beck ( +4,4 je 1000) auf. Die ge· 
ringste Geburtenzunahme wiesen 
unter den Großstädten Augs-
burg ( + 1,9 je 1 000) und un· 
ter den größeren Mittelstädten 
Cottbus (+1,8), Görlitz (+1,6) 
und Bamberg ( +0,9) auf. Be· 

15 000 Einwohnern 
19341193311932 

Berlin „ ............ 13,9 10,9 8,5 
Hamburg ........... 14,1 12,0 8,9 
Koln •..•........... 12,4 10,6 9,1 
München ........... 12,5 9,5 8,3 
Leipzig •............ 11,7 9,4 7,8 
Essen .. „ .......•.. 12,0 11,0 8,8 
Dresden „ ...... „ .. 11,3 9,8 7,1 
Breslau„ ........... 12,2 10,7 9,3 
Frankfurt a. M ..•• , . 13,3 10,l B,8 
Dortmund •••..•.••• 12,0 10,9 8,7 
Düsseldorf .•.•••••.. 12,9 11,2 9,1 
Hannover ........... 12,1 10,0 7,8 
Duisburg .•......... 11,1 11,3 8,7 
Stuttgart ....•.•.... 12,6 9,8 8,7 
Wuppertal •......... 11,7 10,0 8,2 
Nürnberg •... , ...... 12,5 9,8 9,1 
Chemnitz ........ , .. 12,2 9,1 6,9 
Gelsenkirchen ....•.• 11,4 11,8 9,8 
Bremen •.••.•....... 12,2 10,7 9,2 
Königsberg ...•.•... 11,1 12,4 10,0 
Bochum •••..••••••. 12,l 10,6 8,8 
Magdeburg ..•.... , .. 11,9 10,3 8,8 
Mannheim .......... 12,7 10,5 8,3 
Stettin .••.......... 12,3 11,0 9,2 
Altona. •••....... „. 12,5 11,2 8,8 
Kiel. ............... 11,9 10,7 8,1 
Halle ............... 10,6 9,5 7,5 
Oberhauseu ••......• 12,0 11,9 8,7 
Augsburg ........... 13,1 10,l 8,2 
Kassel. •••.......... 11,8 11,l 8,6 
Krefeld· U erding en ... 11,7 9,6 8,3 
Aachen .......•..... 11,8 9,9 9,3 
Braunschweig ....... 12,l 9,3 8,3 
Wiesbadeu •••....... 12,3 11,4 9,6 
Karlsruhe .•.•.••.•.. 11,8 8,7 7,4 
Hageu ..•........... 11,2 11,0 8,5 
Erfurt., •........... 12,4 10,4 9,1 
Mainz ....•.•.•..... 12,5 10,9 10,5 
Solingen ............ 11,7 10,5 9,6 
MU!heim a. d. Ruhr .. 12,l 11,5 8,5 
Hindenburg •••••••.• 11,1 11,0 9,4 
Llibeck ....•.•.•.•.. 12,l 10,0 8,2 
M. Gladbach') .••.••. 13,3 11,l 8,5 
Munster ••••....••. , 10,5 9,3 7,2 
Bielefeld .••••.....•• 12,2 10,0 8,1 
Plauen •. ,, .•..•.•.• 11,9 10,2 8,0 
Gleiwitz ...•........ 11,4 9,2 8,0 
Harburg-Wilhelmsburg 13,6 10,6 8,1 
Ludwigshafen ••••••• 12,4 11,0 8,9 
Beutheu ••••.•• , •..• 12,3 10,9 9,8 
Remscheid •••...••.. 11,0 10,l 8,7 
Würzburg •.......... 11,6 9,2 8,6 
Großstädte zusammeu 12,6 10,7 8,6 
Gemeiudeu mit 

Einwohnern 
50 000 bis 100 000 •.. 11,7 10,2 8,2 
30 000 • 50 ooo ... 11,5 10,l 8,0 
15000 • 30 000 ... 11,4 10,1 8,1 

Insgesamt 12,2 10,5 8,4 
1) Für 1932: Giadbach·Rheydt. 

19341193311932 19341193311932 

12,9 8,7 8,1 11,8 11,8 11,0 
14,1 10,4 10,3 10,6 10,7 10,5 
15,0 11,8 12,2 9,3 9,7 9,5 
12,3 9,9 10,5 11,3 11,5 11,7 
11,8 9,1 9,8 10,7 10,6 10,4 
17,7 13,5 14,2 8,8 9,3 8,6 
11,4 8,1 8,2 11,1 11,1 10,8 
16,2 12,3 11,8 11,4 12,0 11,7 
12,3 B,8 9,4 9,1 9,B 9,3 
16,1 12,5 13,0 9,1 9,5 8,7 
15,3 11,0 11,5 9,1 9,5 9,0 
14,0 10,3 9,7 10,4 10,7 9,9 
19,8 15,1 15,7 9,0 9,2 8,1 
14,5 11,1 10,2 9,0 8,6 9,2 
13,2 9,9 9,9 9,6 10,2 9,2 
12,7 10,5 10,7 9,6 10,1 9,3 
12,4 10,3 10,4 9,7 10,0 9,0 
19,4 16,0 16,0 8,7 9,7 8,6 
15,1 11,8 12,4 8,9 10,1 9,6 
18,0 13,7 14,9 11,5 11,3 11,6 
16,9 13,2 12,6 8,9 9,0 8,4 
13,8 10,4 10,4 11,6 12,3 11,l 
14,8 12,0 12,l 8,5 8,7 8,4 
16,5 12,5 12,4 10,9 11,1 10,9 
12,9 10,4 9,8 10,6 11,2 10,4 
16,4 11,8 11,3 9,7 9,4 9,5 
14,4 10,4 11,3 10,6 10,2 10,1 
21,5 16,2 17,1 8,4 8,4 8,3 
13,7 11,8 12,1 10,6 11,1 10,9 
14,6 11,7 11,2 9,2 10,0 9,1 
14,9 11,2 11,5 9,9 10,9 9,8 
15,0 12,4 12,8 11,2 11,2 11,4 
13,6 10,2 9,8 12,3 12,8 11,2 
14,0 10,4 11,2 10,6 11,0 11,4 
13,3 11,0 10,4 10,4 10,1 10,0 
15,4 '11,1 11,6 8,6 9,0 8,5 
14,2 10,8 Jl,5 10,2 9,9 9,5 
15,9 12,4 12,9 10,0 9,9 10,4 
12,3 9,4 9,0 8,7 10,2 8,2 
15,8 11,7 11,7 8,6 8,8 7,7 
21,9 17,6 18,0 9,6 9,8 9,9 
15,4 11,5 11,3 11,2 11,0 10,6 
19,I 14,9 14,7 9,8 10,2 9,3 
16,7 13,0 13,9 9,1 9,6 8,4 
11,8 9,1 9,8 8,1 8,1 7,0 
12,3 10,1 9,5 9,6 10,1 9,5 
21,6 17,0 16,4 9,l 9,1 9,0 
14,4 11,5 11,2 8,5 9,1 8,7 
16,6 14,1 13,4 8,1 8,2 7,6 
21,2 19,0 17,7 10,3 9,7 9,9 
12,6 10,0 9,1 8,8 9,2 8,6 
14,1 11,4 12,6 10,8 11,1 11,8 

14,5 10,9 10,9 10,3 10,5 10,0 

16,2 12,6 12,9 9,9 10,2 9,9 
16,1 13,2 13,0 9,8 10,1 9,6 
16,5 12,8 12,9 9,5 9,8 9,5 
15,1 11,6 11,5 10,1 10,4 9,9 

193.t 1 1933 1 1932 1934 1 1933 1 1932 

1,1 - 3,1 - 2,9 - 7,7 - 9,8 -11,6 
3,5 - 0,3 - 0,1 -18,1 -10,3 -12,0 
5,7 2,1 2,8 - 3,7 3,8 ·- 0,6 
1,0 - 1,6 - 1,2 6,6 5,2 4,6 
1,1 - 1,5 - 0,6 -11,0 - 3,0 - 0,3 
8,9 4,2 ·5,6 - 2,3 - 3,6 - 5,5 
0,3 - 3,0 - 2,6 - 3,5 - 2,7 - 0,9 
4,8 0,3 0,1 - 1,7 0,7 1,6 
3,2 - 1,0 0,1 - 2,6 - 0,4 - 3,5 
7,0 3,0 4,3 - 7,9 - 4,5 - 5,7 
6,2 1,5 2,5 4,8 3,1 - 1,6 
3,6 - 0,4 - 0,2 - 3,7 -·3,1 - 3,4 

10,8 5,9 7,6 - 4,0 -17,2 - 7,5 
5,5 2,5 1,1 13,6 8,3 12,2 
3,6 - 0,3 0,7 1,2 0,3 - 3,9 
3,1 0,4 1,3 - 4,4 - 4,7 - 2,6 
2,7 0,3 1,4 - 11,5 -11,9- 5,5 

10,7 6,3 7,3 -17,2 - 9,0 - 7,2 
6,2 r,1 2,8 - 0;3 1,2 11,8 
6,5 2,4 3,2 6,3 3,0 4,6 
8,0 4,2 4,2 - 6,0 -15,6 -·41 
2,2 - 1,9 - 0,7 5,5 0,1 2:5 
6,3 3,3 3,7 - 2,4 2,3 - 3,1 
5,6 1,4 1,5 - 3,8 - 3,8 - 3,8 
2,3 - 0,8 - 0,6 - 7,2 2,4 - 0,1 
6,7 2,4 1,8 4,7 - 3,6 - 3,6 
3,8 0,2 1,1 - 7,4 - 6,4 - 6,7 

13,1 7,8 8,8 - 9,9 -12,6 - 5,2 
3,1 0,7 1,3 - 1,2 1,5 7,7 
5,4 1,7 2,1 4,1 - 2,2 - 6,2 
5,0 0,3 1,7 1,6 3,5 2,2 
3,8 1,2 1,4 - 0,6 1,3 - 5,1 
1,3 - 2,6 - 1,4 - 5,4 0,2 1,7 
3,4 - 0,6 - 0,2 6,0 3,0 1,0 
2,9 0,9 0,4 - 8,9 - 3,3 - 2,4 
6,8 2,1 3,1 - 2,5 - 3,6 - 2,6 
4,0 0,9 2,0 0,8 8,7 3,7 
5,9 2,5 2,5 0,7 - 3,5 - 2,1 
3,6 - 0,8 0,7 - 0,3 0,6 - 1,1 
7,2 2,9 4,0 2,4 - 8,0 - 2,2 

12,3 7,8 8,1 - 7,4 - 1,3 - 6,0 
4,2 0,5 0,7 - 0,4 2,8 1,5 
9,3 4,7 5,4 - 6,9 - 5,5 - 2,4 
7,6 3,4 5,5 6,5 10,5 1,3 
3,7 1,0 2,8 6,3 - 1,7 - 0,7 
2,7 - ~0,02 - 4,3 - 3,3 3,2 

12,5 7,9 7,4 3,1 7,9 4,9 
5,9 2,4 2,4 -12,5 - 6,5 - 7,3 
8,5 5,9 5,8 - 3,5 - 6,2 - 1,8 

10,9 9,3 7,8 0,4 10,0 8,6 
3,8 0,8 0,5 4,2 0,6 - 1,5 
3,3 0,3 0,7 5,2 - 0,4 - 6,3 
4,2 0,4 0,9 - 4,1 - 3,8 - 4,0 

6,3 2,4 3,0 1,7 - 0,4 3,4 
6,3 3,0 3,4 
7,0 3,0 3,4 
5,0 1,2 1,6 

• 
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nahnie gegenüber dem Jahr 1933 weist die Statistik der Todes-
ursachen nur bei den Sterbefällen an Infektionskrankheiten des 
Kindesalters (Scharlach, Keuchhusten und Diphtherie), an Krebs 
·und durch Verunglückung nach. Die Zahl der tödlichen Verun-
glückungen ist um rd. 700 gestiegen, während die Todesfälle 
durch Selbstmord um 440 und durch Mord um 180 abgenommen 
haben. 

Todesfälle von unter 1 Jahr alten Kindern wurden im Jahr 
1934 27 547 gezählt, rd. 3 000 mehr als im Vorjahr (24 500). Diese 
Zunahme der Säuglingssterbefälle bleibt jedoch weit hinter dem 
Anstieg der Geburtenzahl zurück, so daß die relative Säuglings-
sterbeziffer weiter stark gesunken ist. Sie betrug im Jahre 1934 

· nur 6,1je 100 Lebendgeborene gegenüber 7,2 je 100 im Jahr 1933. 
Bei den hauptsächlichsten Todesarten der ersten Lebensmonate 
ist daher auch ein starker Rückgang festzustellen. An Todes-
fällen infolge von Frühgeburt wurden nur 15,l je 1 000 Lebend-
geborene gegenüber 18,2 je 1 000 im Jahr 1933 verzeichnet, und 
infolge von angeborener Lebensschwäche und Mißbildungen 
starben nur 19,1 von 1 000 lebendgeborenen Kindern gegen· 
über 23,1 im Vorjahr. Lediglich die Sterbefälle an Darm-
katarrh waren etwas häufiger. 

Hauptsiehllcbste Todesursache11 
Zahl der Sterbe· Auf 10000 fälle von ortsan- Einwohner In de11 Gemeinden sässigen Personen 

mit Ober 15 000 Elnwohllem 1934 1 1933 1) 1934 1 1933 

Masern 405 396 O,l 0,1 Scharlach······························ 465 340 0,2 0,1 
Kenchhust;~ • • • • • • • • • · · · • · • · · • · • · • · • · · · 065 588 0,2 0,2 
Diphtherie •• : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 3 081 2261 1,0 0,8 
Grippe ••••••..••••••.••••••••••.•••••• 2541 8 936 0,8 3,0 
Tuberkulose •.••••••••••...••••••••••.• 20838 21 255 7,0 7,2 
Krebs n. and. bösartige Neubildungen •••. 42953 41 608 14,3 14,1 
Zuckerkrankheit ••••.•••.••••.•...•••.. 5 539 5 500 1,8 1,9 
Gehirnschlag u. Lähmung ohne niih. Angabe 26030 25838 8,7 8,8 
Herzkrankheiten •••.•..••...••....••... 39 902 39730 13,3 13,5 
Bronchitis •••..•....••...•••........•.• 3 726 4 493 1,2 1.5 
Lungenentzündung •••.••••.•••••••••••• 19 969 20638 6,7 7,0 
Blinddannentzündung .••••...••••...••. 2070 2001 0,7 0,7 
Nierenentzündung ••••••.••.•....•.•.•.. 5 919 5 692 2,0 l,9 
Kindbettfieber u. sonst. Zufälle der Schwan· 

gerschaft u. des Kindbetts ••••••.••••• 2 282 2038 ') 4,9 ') 5,9 
Altersschwäche •••••••••••••••.•....•.. 20 472 21 196 6,8 7,2 
Selbstmord ••••••••••••.• „ .. „ ...• „ .. 8 790 9 229 2,9 3,1 
Mord .•••••••.•••••••••• „ .... „ ....... 384 563 O,l 0,2 
Verungl11ckung •.•...•••.•..•.•••..•..•. 8064 7 369 2,7 2,5 

Besondere Todesursachen im 1. Lebensjahr 
') •) 

Frühgeburt •••••••••.••.•.. „.......... 6 843 6 150 15,l 18,2 
Angeborene Lebensschwäche und Miß· 

bildungen • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • 8 621 7 782 19,l 23,1 
Darmkatarrh •• „ ........ „ . . . . . . . . . . . . 2 042 1 482 4,5 4,4 
Syphilis • • • • . • • . . • • • • . • • . • . . . . • • • . • . • . • 145 167 0,3 o,5 

') Ohne die 26 neu hiflzugekommenen Kleinstädte. - ') Auf 1 000 Lebend-
und Totgeborene berechnet. - ') Auf 1 000 Lebendgeborene berechnet. 

Die größten Sterblichkeitsrüekgänge wurden meist in den 
Städten festgestellt, in denen im Vorjahre die Sterbeziffer infolge 
der damaligen Grippeepidemie am stärksten gestiegen war. In 
Gelsenkirchen, Bremen, Krefeld-Uerdingen, Solingen, Freiburg, 
Dessau, Offenbach, Pforzheim, Elbing, Jena und Schwerin ging 
die Sterbeziffer im Jahr 1934 gegenüber dem Vorjahr um 1,0 bis 
1,5 je 1 000 Einwohner zurück. Stuttgart, Kiel, Halle, Karlsruhe, 
Erfurt und Beuthen wiesen dagegen unter den Großstädten um 
0,3- bis 0,6 je 1 000 Einwohner höhere Sterbeziffern auf, während 
unter den Gemeinden mit 50 000 bis 100 000 Einwohnern in 
Regensburg, Liegnitz, Brandenburg, Ulm und Ratibor Zunahmen 
um 0,5 bis 1,4 je 1 000 festgestellt wurden. 

Die natürliche Bevölkerungsvermehrung aller Ge-
meinden mit über 15 000 Einwohnern betrug dank der großen 
Zunahme der Geburten und der geringen Sterblichkeit im Jahr 
1934 rd. 149 000 oder 5,0 je 1 000 der Bevölkerung. Damit war 
der Geburtenüberschuß der deutschen Städte nicht nur erheblich 
größer als in den Jahren 1933 (1,2); 1932 (1,6); 1931 (2,1); sondern 
er übertraf auch noch beträchtlich die natürliche Bevölkerungs-
zunahme in den wirtschaftlich verhältnismäßig günstigen Jahren 
1927 und 1928. Im Jahre 1928 wiesen die Gemeinden-mit über 
15 000 Einwohnern eine Geburtenziffer von 14,5, eine Sterbe-
ziffer von 10,4 und daher einen Geburtenüberschuß von 4,1 je 
1 000 auf; im Jahre 1927 waren die entsprechenden Ziffern 14,3, 
10,5 und 3,8 je 1 000. Freilich darf auch dieser städtische Ge-
burtenüberschuß nicht darüber hinwegtäuschen, daß auch 1934 
die städtische Geburtenziffer zur bloßen Erhaltung des städtischen 
Bevölkerungsbestandes noch nicht ausreichte•). · 

') Vgl. •W. u. St.t 1935 Nr. 2, S. 76 • 

• 

Die größte Erhöhung ihres Geburtenüberschusses weisen die 
Städte auf, in denen sich eine besonders starke Geburtenzunahme 
~it einem kräftigen Sterblichkeitsrückgang vereinte. Während 
im Jahr 1933 keine Stadt mit über 15 000 Einwohnern einen 
Geburtenüberschuß von 10 je 1 000 hatte, wiesen im Jahre 1934 
6 Großstädte und 9 größere Mittelstädte (50 000 bis 100 000 Ein-
W?hner) Geburtenüberschüsse von 10 und mehr je 1 000 auf. 
Emen Überschuß der Sterbefälle über die Geburten hatte im 
Jahre 1934 keine Großstadt und größere Mittelstadt zu ver-
zeichnen, während im Jahre 1933 13 Großstädte und 9 Mittel-
städte einen Sterbeüberschuß hatten. Selbst die Stadt Berlin 
wies nach langer Zeit im Jahre 1934 erstmals wieder einen Ge-
burtenüberschuß (1,1 je 1 000) auf. Für die Gesamtheit der 
Großstädte ergab sich im Jahre 1934 ein Geburtenüberschuß von 
82 279 oder 4,2 je 1 000 gegenüber einem Geburtenüberschuß von 
nur 6 100 oder 0,4 je 1 000 im Jahre 1933. In den größeren Mittel-
städten mit 50 000 bis 100 000 Einwohnern ist der Geburten-
überschuß von 2,4 auf 6,3 je 1 000, in den Städten mit 30 OCJO bis 
50 000 Einwohnern von 3,0 auf 6,3 je 1 000 und in den Gemeinden 
m~t 15 000 bis 30 000 Einwohnern von 3,0 auf 7,0 je 1 000 ge-
stiegen. 

Die \Vanderungsbevvegung 
Der erhöhte Wanderungsverlust, den die deutschen· Städte 

im 1. Halbjahr 1934 aufwiesen, ist in der 2. Jahreshälfte durch 
einen verstärkten Bevölkerungsrückstrom in die Städte nahezu 
wieder ausgeglichen worden. Von den 52 Großstädten wurden 
für das 2. Halbjahr 1934 insgesamt rd. 749 000 zugezogene und 
714 000 fortgezoge.~e Per~onen gemeldet. Die Zahl der Zuzüge 
war um 22 000 großer, die Zahl der Fortzüge dagegen um etwa 
1 000 geringer als im 2. Halbjahr 1933. In den Städten mit 50 000 
b~s 100 000 Einwohnern hat die Zahl der Zuzüge um 16 000 und 
die der Fortzüge um 7 000 zugenommen. Es ergibt sich somit 
eine Verbesserung der W anderungsbilanz der deutschen Städte 
mit über 50 000 Einwohnern um rd. 32 000 gegenüber dem 2. Halb-
jahr 1933. 

Im Jahre 1934 wurden in den Großstädten 1433 000 zu-
gezogene und 1514 000 Fortgezogene gezählt. Die Zahl der Zu-
züge hat gegenüber 1933 um rd. 90 000 und die Zahl der Fort-
züge um 96 000 zugenommen, so daß der Wanderungsverlust 
der Großstädte im Jahre 1934. nur um 6 000 höher war als im 
Vorjahr. Er betrug 81 000 oder 4,1je1 000 Einwohner gegenüber 
75 000 oder 3,8 je 1 000 im J.ahre 1933. In den Städten mit 
50 000 bis 100 000 .Einwohnern hat gegenüber dem Vorjahr die 
Zahl der Zugezogenen um rd. 38 000 und die Zahl der Fortge-
zogenen um rd. 31 000 Personen zugenommen. Hier ergab sich 
im Jahre 1934 ein Wanderungsgewinn von rd. 6 000 Personen 
oder 1,7 je 1 000 gegenüber einem Wanderungsverlust von rd. 
1 000 Personen im Jahre 1933. 

Wanderungs· Zugezogene Fortgezogene 
bllanz 

in 1 000 1 a!lf 1 000 in 1 000 1 E~w~~2~r Stadte mit ..•• Emwohner 
Einwohnern 1934 1 1933 1934 1 1933 1934 1 1933 1934 1 1933 

über 100 000 „ •. „ l 43311 343172,31 67,9 l 51411 418176,4, 71,7 darunter Berliu .. 231 219 55,0 51,7 264 261 62,7 61,5 
50-100 0001 ) „ „. 359 321 108,5 100,4 353 322 106,8 100,8 

l 792 l 1 664 I 77,5 I 72,4 l 867 l l 740 1 80,8 1 75,7 
1) 45 Stadte außor Pforzheim, Kaiserslautern, Halberstadt und: Waldenburg. 

Be_i dem Vergleich der Wanderungsergebnisse von 1934 und 
1933 ist allerdings zu beachten, daß seitens einer Reihe von 
Städten die Berechnungsmethode für die W anderungszahlen 
neuerdings wieder geändert worden ist, indem die Berichtigungs-
faktoren für die meist unvollständig erfaßten Fortzüge auf Grund 
der Volkszählungsergebnisse vom 16. 6. 1933 zum Teil erhöht 
zum Teil aber auch vermindert wurden. Trotzdem kann zu~ 
sammenfassend festgestellt werden, daß die Zunahme des Be-
völkerungsaustauschs der großen Städte unter sich und mit 
den kleinen Städten und dem Lande, die sich bereits im Jahre 
1.933. dank der Besser~g der Wirtschaftslage angebahnt hatte, 
sich im Jahre 1934 weiter fortgesetzt hat. Allerdings veränderte 
sich dabei die Wanderungsbewegung in den einzelnen Städten je 
nach der Wirtschaftsstruktur, dem Ausmaß der Aufnahmefähig-
keit der bestehenden heimischen Industrie und der Neubildung 
von Produktionsstätten, auch im Jahre 1934 wie schon im Vor-
jahre sehr verschieden. So hatten auch im Jahre 1934 noch zahl-
reiche Städte eine mehr oder weniger beträchtliche Verschlechte· 
rung ihrer Wanderungsbilanz zu verzeichnen. Als solche sind 
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vor allem Hamburg, Köln, Leipzig, Dortmund, Gelsenkirchen, 
Altona, Braunschweig, Karlsruhe, Hindenburg, Beuthen und 
Harburg-Wilhelmsburg zu nennen. 

Die Entwicklung der Bevölkerungszahlen 
Die starke Geburtenzunahme im Jahre 1934 hatte zur Folge, 

daß die Einwohnerzahl der deutschen Großstädte in ihrer Ge-
samtheit in diesem Jahre zum ersten Male wieder etwas ge-
stiegen ist, und zwar trotz eines weiterhin beträchtlichen Wan-
derungsverlustes. Die Einwohnerzahl der 52 deutschen Groß-
städte ist von 19 810 300 zu Beginn des Jahres 1934 auf 19 826 300 
am Jahresende oder um 16 000 gestiegen. Durch Eingemein-
dungen*) kamen innerhalb des Jahres 1934 10 400 Einwohner 
hinzu, so daß die wirkliche Bevölkerungszunahme rd. 6 000 be-
trug, während im Jahre 1933 die Großstädte noch einen Be-
völkerungsrückgang von 67 900 aufwiesen. Die Bevölkerung 
der Stadt Berlin ist allerdings auch im Jahre 1934, bei einem 
Wanderungsverlust von 32 300 und einem geringen Geburten-
überschuß von 5 600, abermals um rd. 26700 zurückgegangen; 
ihre Abnahme war jedoch nur noch halb so groß wie im Vorjahr 
(54 500). Außer Berlin hatten im Jahre 1934 noch 14 andere 
Großstädte Bevölkerungsverluste, und zwar ausschließlich durch 
Abwanderung zu verzeichnen, darunter Hamburg (mit -15 700), 
Leipzig (-7 000), Gelsenkirchen (-1 700) und Dresden (-1 600). 

*) Am 1. 4. 1934 sind in Braunschweig eingemeindet worden: Gliesmarode, 
Lehndorf, Melverode, Olper, Querum, Riddagshausen, Rühme und Teile von 
ßroitzen und Rüningen (zus. 10400 Einw.) 

Fremdenverkehr im April 1935 
Trotz verhältnismäßig kühler Witterung hat die günstige 

Entwicklung des Fremdenverkehrs im April weitere Fortschritte 
gemacht. In 475 wichtigen Fremdenverkehrsorten wurden 
1,07 Mill. Fremdenmeldungen und 2,90 Mill. Fremdenüber-
nachtu~en gezählt, d. h. 17,9 vH mehr Meldungen und 17,4 vH 
mehr üiiernachtungen als im April 1934. Der in diesen Zahlen 
mitenthaltene Fremdenverkehr aus dem Ausland ist noch stärker 
gestiegen, und zwar war die Zahl der Meldungen der Auslands-
fremden (80 558) um 35,8 vH, die Zahl ihrer Übernachtungen 
(207 715) um 30 vH größer als im April 1934. 

Fremdenmeldungen Fremdenübernachtungen 

Fremdenverkehr 
{in 1000) 

In wichtigen Insgesamt Auslands- Insgesamt Auslands-
Berichtsorten fremde') fremde') 
Im April 1935 

1 ferand. 1 Veränd. 1 Verand. 1 Veränd. Zahl geg Vorj. Zahl geg. VoQ Zahl geg. Vorj. Zahl geg. Vorj. 
tn vH in vH in vH in yff 

I~gsß~Jchtsortell 0652431+17,91805581+35,8129011 +1~,41 2081 +30,0 

Ostdeutschland . 
N orddeu tsohland. 
Mitteldeutschland 
Westdeutschland. 
Süddeutschland .. 

Großstädte ...... 
Mittel- u. Klein-

städte „. „. „ 
Bäder u. Kurorte 
Seebäder „ „ „. 

darunter Hauptgebiete') 
74 613 +13,3 2 561 +15,2 

247 645 +17,8 20 354 +27,0 
181 855 +14,3 8 035 +39,4 
236 654 +23,5 22 487 +46,6 
324 476 +17,1 27 121 +35,9 

217 +12,1 
584 +17,0 
484 +14,6 
689 +17,3 
927 +20,8 

darunter Hauptgruppen der Berichtsorte 
548 505 +14,1 55 867 +29,7 1 079 +13,3 

322 233 +14,8 13 594 +36,0 535 +14„1 
186383 +38,3 10 907 +81,1 1 257 +22,8 

8 122 +19,6 190 30 +23,0 

6 +20,3 
53 +18,4 
19 +37,6 
57 +38,8 
73 +31,8 

124 +25,4 

21 +30,3 
62 +41,9 

1 
1) Fremde mit ständigem Wohnsitz im Ausland. - ') Über die Einzelheiten 

der Abgrenzung vgl. Vierteljahrshefte zur Statistik des Deutschen Reichs, Jg. 
1935, Heft I, S. 175. 

Von den einzelnen Hauptgebieten wies Süddeutschland die 
günstigste Entwicklung auf. Die für das Gesamtergebnis ent-
scheidende Zahl der Fremdenübernachtungen ging hier insgesamt 
um 21 vH und für Auslandsfremde um 32 vH über den Stand vom 
April 1934 hinaus. Es folgt Westdeutschland, yon dem 17 vH 
mehr Fremdenübernachtungen und 39 vH mehr Übernachtungen 
von Auslandsfremden gemeldet wurden als im April 1934, und 
Norddeutschland mit einer Zunahme der Fremdenübernachtungen 
(583 576) um 17 vH, darunter der Übernachtungen von Auslands-
fremden (53 019) um 18 vH. Hier hat die im Vergleich mit dem 
April 1934 kühle Witterung des Berichtsmonats vor allem in den 
Seebädern zu einer Verkürzung der durchschnittlichen Aufent-
halt.sdauer geführt, so daß Norddeutschland trotz einer größeren 

Die Bevölkerungszahl der größeren Mittelstädte (50 000 bis 
100 000 Einwohner) ist im Jahre 1934 um 37 500 gestiegen. Bei 
einem Bevölkerungsgewinn von 3 900 durch Eingemeindungen1 ) 
ergibt sich eine wirkliche Bevölkerungsvermehrung von 33 600, 
die in erster Linie auf die Zunahme des Geburtenüberschusses, 
zum Teil aber auch auf einen W anderungsgewinn zurückzuführen 
ist. Im Jahre 1933 betrug die Bevölkerungsvermehrung dieser 
Städte nur knapp 7 000. 

Die Bevölkerungszahlen der Großstädte und Gemeinden mit 
50 000 bis 100 000 Einwohnern betrugen (in 1000): 

Gemeinden 1. 1. 19M 31. 12. 1934 
mit über 100000 Einwohnern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 810,3 19 826,3 

darunter Berlin„ .. „ „. „ .. „ „ „ „ „ „ „ „ 4 221,0 - 4 194,3 
mit 50 000 bis 100 000 Einwohnern •...•.. _._. _„_._„ __ 3_545~,8 ___ 3_583 ___ ,3_ 

Insgesamt .... 23 356,1 23 409,6 

Für die übrigen Städte mit 15 000 bis 50 000 Einwohnern 
läßt sich die Entwicklung der Bevölkerungszahl im Jahre 1934 
nicht angeben, da von diesen Städten keine Zahlen über die 
Wanderungsbewegung vorliegen. 

1) Es sind eingemeindet in Cottbus am 1. 4. 1934 Teile von Branitz und 
Ströbitz (380 Einw.); in Rostock am 8. 3. 1934 Gehlsdorf, Marienehe, Schutow, 
Schmarl, L. Klein, Groß Klein und Diedrichsbagen (zus. 3504 Einw.). Die 
Stadt Waldenburg ist am 1. 4. 1934 durch Eingemeindung von Dittersbach 
(14284) und Ober Waldenburg (4 689) in die Gruppe der Städte mit 50000 
bis 100000 Einw. aufgerückt und für das ganze Jahr 1934 in die1er Gruppe 
geflihrt. 

Zahl von Fremdenmeldungen um rd. 100 000 weniger . Über-
nachtungen aufwies als Westdeutschland. Die Übernachtungen 
der Auslandsfremden sind auch in Mitteldeutschland und in Ost. 
deutschland erheblich stärker gestiegen (um 38 und 20 vH) als 
die Gesamtzahl der Fremdenübernachtungen. 

Von den Hauptgruppen der Berichtsorte verzeichnen die 
Bäder und Kurorte die größte Gesamtzahl der Fremdenüber-
nachtungen (1,26 Millionen) und ihre größte Zunahme um 23 vH 
für alle Fremden und um 42 vH für Auslandsfremde gegenüber 
dem April 1934. 

Entsprechend der Jahreszeit waren hieran vorw:iegend süd- und westdeut.oche 
Bäder und Kurorte beteiligt, u. a. Baden-Baden mit einer Zunahme der Fremden-
übernachtungen um rd. 40 000 = 116 vH, Badenweiler ( + 8 350 Fremden-
übernachtungen = 52 vH), Wiesbaden ( + 12 000 = 15 vH), Königstein im 
Taunus { + 7 400 = 159 vH), Homburg v. d. H. ( + 6 040 = 73 vH) und 
Bad Ems { + 5 460 = 58 vH). Neben der bevorzugten Lage haben zu diesem 
Ergebnis vielfach auch besondere Veranstaltungen beigetragen, z.B. der Hol-
ländische Pilgersonderzug nach Baden-Baden, die Reichspost- und Reichsbahn· 
konferenz über Verkehrsregelung in Badenweiler, das Internationale Hockey-
turnier und die Nordische Musikwoche in Wiesbaden. 

In den Großstädten wurden zwar erheblich mehr Fremde 
(548 505) gemeldet als in den Bädern und Kurorten (186 383), 
die Zahl der Fremdenübernachtungen (1,08 Millionen) blieb aber 
infolge kürzerer Aufenthaltsdauer (durchschnittlich 1,9 Über-
nachtungen gegen 6,2 in den Bädern und Kurorten) erheblich 
hinter dem Ergebnis in den Bädern und Kurorten zurück. Im 
Vergleich mit dem April 1934 sind die Fremdenübernachtungen 
in den Großstädten um 13 vH für alle Fremden und um 25 vH 
für die Auslandsfremden gestiegen. 

In Hamburg sind die Fremdenübernachtungen u. a. infolge der Nord-
deut.sehen Bauausstellung und Händel-Bach-Schütz-Feier um 45 138 oder 
113vH, ferner in Freiburg (+ S9vH), Mainz{+ 58vH), Halle (35vH), 
Königsberg ( + 29 vH), Essen ( + 24 vH) und Frankfurt a. M. ( + 22 vH), 
hier u. a. infolge des Internationalen kynologischen Weltkongresses und der 
Welthundeausstellung stark gestiegen. 

Von den im April 1935 aus 475 Berichtsorten eingegangenen 
80 558 Meldungen von Auslandsfremden entfielen (nach dem 
ständigen Wohnsitz der Fremden) auf: 

Niederlande .. „ .... „ ...................... . 
Großbritannien u. Irland „ „ .. „ .... „ .. „ ... · 
Dänemark, Schweden u. Norwegen ........... . 
Schweiz „ ... „„„.„„.„ ... „ ..... „.„ .. . 
Frankreich, Belgien u. Luxemburg •............ 
Österreich •. „ .. „ ... „ ... „ .•....... „ .... „ 
Tschechoslowakei ....• „ ..... „ .............. . 
Vereinigte Staaten .... „ ...... „ „ .. „ . „ ...• 
Danzig u. baltische Länder .. „ „ „ „ „ „ ....• 
Italien „„ •... „ .•. „„ .... „ ••• „ •• „.„„. 
Sonstiges Ausland ••• „ • „ „ „ ••• „ „ •• „ .•••• 

13 378 = 16,6 vH 
10 279 = 12,8 • 
10 253 = 12,7 • 

9339 = 11,6 • 
7146 ~ 8,8 • 
5 288 = 6,6 • 
4959 = 6,2 • 
4019 = 5,0 • 
3 878 = 4,8 • 
1882 = 2,3 • 

10137 = 12,6 • 
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-VERSCHIEDENES 
Die reichsgesetzliche Krankenversicherung 
im April 1935 

Der Mitgliederbestand der Krankenversicherung hat sich 
im Laufe des April bedeutend erhöht. Ende des Monats waren 
bei den reichsgesetzlichen Krankenkassen (ohne Ersatzkassen) 
18 711 000 Personen versichert, rd. 230 000 mehr als zu Anfang 
des Monats. 

1 

Mitglieder· Ar beitsunfahige Kranke 
Mitglieder bestand 

Zahl 
und arbeils- der Ende Bestand Zugang 1 Abl(<ln~ 1 Bestand 

untählge Kas- März 1 April 
~Jnde 

während d .Monats 
Ende 

Kranke im Marz April 
April 1931>1) sen 

in 1000 in 1 JC iOO in 1000 1 Je too 
1000 Mitgheder lttglieder 

Ortskrankenk„ . 1 732 12 354 12414, 334,7 2,7 354,3 389,9 299,1 2,4 
Landkrankenl<. . 396 1 707 1 795 41,7 2,4 46,1 50,7 37,1 2,1 
Betriebskrk .... 3 136 3 250 3 320 105,0 3,2 98,7 112,1 91,6 2,8 
Innungskrk. . .. 657 544 558 13,3 2,4 15,7 16,5 12,5 2,2 
Knappscb. Krk') 33 576 574 25,0 4,3 25,2 26,8 23,4 4,1 
Reicbsgesetzl. 

Krankenk. ')') ')5955 18481l18111 521,5 I 2,8 1541,41597,51465,41 2,5 
1 ) Einschl. Saarland. - ') Ohne Saar-Knappschaft. - ') Einschl. See-

Krankenkasse. - ') 34 Krankenkassen infolge Aullösung weniger als im Vor-
monat. 

Die Gesamteinnahmen sind im April um 2~5 vH auf 
95,2 Mill . .7/.Jt gestiegen. Die Beitragseinnahmen (einschließlich 
der Zahlungen auf Rückstände aus Vorjahren) haben sich um 
1,8 vH auf 90,3 Mill . .7/.Jt erhöht. Die Zunahme der Beitrags-
einnahmen war größer als die des Mitgliederbestands, ist also 
nicht allein auf die Mitgliederbewegung zurückzuführen. Je 
Mitglied wurden an Beiträgen 4,85 .7/.Jt vereinnahmt gegen 
4,81.7/.Jt im Vormonat. 

Ende März waren 522 000 Personen arbeitsunfähig krank 
(2,8 vH der Mitglieder), Ende April 465 000 Personen (2,5 vH). 
Im März wurden insgesamt 1 322 000 Arbeitsunfähige, im April 
dagegen nur 1063000 Arbeitsunfähige betreut, d. h. 19,6 vH 
weniger. 

Die Gesam ta usga ben sind zwar gleichfalls gestiegen, aber 
weit weniger als die Einnahmen. Insgesamt wurden 106,8 Mill . 
.7/.Jt verausgabt, 0,7 vH mehr als im März. Infolge der Abrech-
nungsweise haben die Aufwendungen für Behandlung durch 
approbierte Ärzte bedeutend (um 26,5 v H) zugenommen, weit 

Einnahmen und Ausgaben Orts-1Land-1 Be- 1 In· 1 Kuapp-1 Reirbs- je Mitglied 
der relchsgesetzlichen k k krk tnebs- mmgs- schaftl gesetzl. 

/März Krankenkassen r • • krk. krk Irk 2) Krk 2) 3) 
.71.J( 1935 

Im April 19351 ) 1000 .71.Jt ~100 

Beiträge') ............ „159 951 5 884117601 2 50514 198 90 256 4,85 100,8 
Isteinnahmen insgesamt') 62 544 6 099 19 289 2 723 4429 95213 5,12 101,6 
Vormonat = 100 . . . . . . . 101,7 101,7 106,8 112,9 109,8 102,5 

Behandlg. d. approb.Ärzte 16 160 1 727 5 400 614 832 24848 1,34 125,2 
Zahnbehandlung ......... 3 644 317 1 181 165 191 5501 0,30 100,0 
Sonst. Krankenh. f. Mitgl. 

Arzneien u. Heilmittel. . 7795 625 2 496 312 226 11 481 0,62 96,9 
Krankenhauspflege ..... 9 863 1 059 2 397 422 538 14369 0,77 104,1 
Kra.nkengeld .......... 12044 830 5 991 557 1 718 21 200 1,14 81,4 
Haus- u. Taschengeld .. 652 25 528 30 169 I 414 0,08 100,0 

Sonst. Krankenpflege für 
FamilienangehOrige 

Arzneien u. Heilmittel. . 1 426 96 983 56 140 2 718 0,15 100,0 
Krankenhanspf\ege ..... 1659 129 1 395 60 693 3 972 0,21 105,0 

Wochenhilfe ...... „ . „ . 5573 895 · 1 548 161 390 8588 0,46 95,8 
Sterbegeld .............. 519 40 417 23 26 1 030 0,06 100,0 
Verwaltungs- { persönliche 5 846 623 22 260 158 6 921 0,37 94,9 

kosten sachliche .. 1 936 186 240 137 37 2 543 0,14 116,7 

Istausgaben insgesamt') .. 68 40716 762 23 087 2 896 5 183 106 772 5,74 99,8 
Vormonat ~ 100 ....... 99,8 104,6 102,5 102,3 103,7 100,7 

1) Einschl. Saarland. - ') Ohne Saar-Knappschaft. - ') Einschl. See-
Krankenkasse. - ') Einschl. Zahlungen anf Rilckstände aus Vorjahren. 

weniger (um 0,5 vH) die für Zahnbehandlung. Auch die Auf-
wendungen für Krankenhauspflege sind wiederum erheblich (um 
5,9 vH) gestiegen. Dagegen haben die Kosten der übrigen 
Leistungsgruppen abgenommen, weitaus am stärksten (um 
17,6 vH) die Krankengeldzahlungen. 

Die persönlichen Verwaltungskosten sind um 4,2 vH gesunken, 
die sächlichen jedoch, die im März verhältnismäßig niedrig waren, 
haben sich um 17,1 vH erhöht. 

Der April schloß mit einem Überschuß der Ausgaben in Höhe 
von 11,6 Mill . .7/.Jt (im März 13,2 Mill . .7/.Jt) ab. 

Die Hundehaltung im Deutschen Reich 
Bei der Hundezählung Anfang Dezember,1934 sind insgesamt 

2,6 Mill. Hunde gegen 3,7 Mill. Ende 1928 ermittelt worden. 
Demnach ist im Laufe von 7 Jahren eine Abnahme um 1,1 Mill. 
Hunde = 30 vH zu verzeichnen. Die starke Einschränkung in 
der Hundehaltung dürfte sowohl mit der Erhöhung der Hunde-
steuer, als auch mit der Entwicklung der wirtschaftlichen 
Verhältnisse zusammenhängen. Der Rückgang in der Hunde-
ha!tung zeigt sich in allen Teilen des Reichs. Die größte Abnahme 
ergibt sich im Regierungsbezirk Düsseldorf, wo nach der neuen 
Zählung nur 96 649 Hunde gegen 178 659 zu Anfang Dezember 
1928 festgestellt wurden, was einem Rückgang um 48,5 vH ent-
spricht. Auch in Berlin wurde die Hundehaltung erheblich ein-
geschränkt, und zwar von 187 519 Tieren auf 125 770 zu Anfang 
Dezember 1934. Auf die Bevölkerungszahl bezogen, ist der 
Bestand an Hunden in den dünn bevölkerten Gebieten Nordost-
deutschlands mit 55 bis 85 Hunden je 1 000 Einwohner durchweg 
am größten. Verhältnismäßig am geringsten ist der Umfang 
der Hundehaltung in Teilen Südwestdeutschlands und im Frei-
staat Sachsen mit etwa 20 bis 30 Hunden je 1 000 Einwohner. 
Für das Reich im ganzen stellt sich der Umfang der Hunde-
haltung Ende 1934 auf 39 Tiere auf 1000 Einwohner gegen 
58 im Jahre 1928. 

Zahl der Hunde 
Im Deutschen Reich 

Preußen ················· 
Ostpreußen ............. 
Berlin .................. 
Brandenburg ........... 
Pommern ·············· Grenzm. Posen-Westpr. .. 
Niederschlesien .......... 
Oberschlesien ........... 
Sachsen ................ 
Schleswig-Holstein ...... 
Hannover .............. 
Westfalen .............. 
Hessen-Nassau .......... 
Rheinprovinz ........... 
Hohenzollern ............ 

Bayern ................... 
Sachsen .................. 
Wurttemberg ............. 
Baden„„ ..... „ ...... „. 
Thur1ngen ... ~· ............ 
Hessen ................... 
Hamburg ................. 
Mecklenbnrg ...... 
Oldenburg ................ 
Braunschweig ............. 
Bremen .................. 
Anhalt ................... 
Lippe .................... 
Lnbeck 
Schaumb~rg~Üpp~·:::::::: 

Deutsches Reich') 
1 ) Ohne Saarland. 

1 

1934 
1 1928 1 Abnahme . . 1934 gegen 

insgesamt 1 ie lOOO msgesamt 1928 in vH 
Emwohner 

1650884 41 2 342 776 29,5 
150683 65 162 974 7,5 
125 770 30 187 519 32,9 
190 926 70 249 553 23,5 
113 639 59 146 214 22,3 
29 019 86 32636 11,1 

127 090 40 183 049 30,6 
69 878 47 83 229 16,0 

189 116 56 262 233 27,9 
66 094 42 90 592 27,0 

164 823 49 220 054 25,1 
159 082 32 238119 33,2 
67602 26 122 690 44,9 

195 320 26 360 551 45,8 
1 842 25 3 363 45,2 

388 227 51 521 455 25,5 
120 741 23 181 949 33,6 
69633 26 109 650 36,5 
54 903 23 99 876 45,0 
75367 45 106 968 29,5 
38684 27 76075 49,2 
23 568 19 34 964 32,6 
49 368 61 63 382 22,1 
29 420 51 37 254 21,0 
25 296 49 ·35 696 29,1 
7223 19 11 735 38,4 

22 015 60 29287 24,8 
7 271 41 11 148 34,8 
3 364 25 6 312 46,7 
3 600 72 3 985 9,7 

2 569 564 1 39 1 3 672012 10,0 

Voranzeige über Veröffentlichungen des Statistischen Reichsamts. 
In Kürze er8cheint: Die Krankenver8icherung im Jahre 1933 neb8t vorläufigen Ergebni88en für da8 Jahr 1934 
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