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HERAUSGEGEBEN VOM STATISTISCHEN REICHSAMT~ BERLIN W 15, KURFURSTENDAMM 193/94 
1932 2. November-Heft II Redaktionsschluß: 26. November 1932 

Ausgabetag: 29. November 1932 

Deutsche Wirtschaftszahlen. 

1 12. Jahrgang Nr. 22 

Gegenstand Einheit 1 ~1~1~1~1~1~1~1~1~ 1932 
1 

Glitererzeugung 1 
Indexziffer d. Produktion wicht. Industriezweige 1928 = 100 55~1 56,8 56,5 60,0 56,6 53,l 52,2 54,2 
Steinkohlenförderung {ohne Saargebiet) •••....•• 1 000 t 8380 8468 8501 1m 8291 8256 8 463 8 610 9485 
Braunkohlenförderung .................... . 9 741 9810 9395 9158 10447 9940 10 131 10372 10944 
Kokserzeugun~ (ohne Saargebiet) • • • • • . . . . . . . . . j . 1 585 l 609 1454 1593 l 572 1 583 1 514 1 493 1678 
Haldenbestän e Ruhrgebiet*) **) .......... . 10187 10 152 10488 10265 10047 10036 10 150 10 107 10 098 
Roheisenerzeugung {ohne Saargebiet) .•.....•..• . 330 314 336 381 310 294 268 273 333 
Rohstahlerzeugung . . ........... . 448 433 520 625 506 428 417 393 522 
Kalierzeugung (Reinkali) •••.••••.•.•..•...•• . 69,8 67,5 61,8 54,7 56,3 44,5 51,2 79,2 

{Wohnungen, Bauerlaubnisse „ .• „ .• „ } 96 Groß· und l 644 l T69 3 468 4 961 4 507 3 990 4 010 3 594 3 599 
Bautätigkeit • , Bauvollendungen Al ..... Mittelstädte 2 969 3 081 3 234 3 154 3 942 4 238 4 148 5 614 5 522 

Gebäude insges. • Al ..... 835 858 902 964 l 312 l 267 l 540 2 400 2 397 

Beschäftigungsgrad*) 
Arbeitslose insgesamt ..................... in 1000 6128,4 6034,1 5 739,l 5582,6 5 475,8 5 392,2 5 223,8 5102,8 5 109,2 

davon Hauptunterstützungsempfänger e) ............ . . 3 525,5 5 323,l 2 906,9 2 658,0 2 484,8 2 111,3 l 992,0 l 849,8 l 720,6 
Vollarbeitslose} uf 100 G k haft 'tgl' d { ••. vH 44,3 44,6 43,9 43,3 43,1 43,9 44,0 43,6 42,9 
Kurzarbeiter a ewer sc sm1 ie er •.. . 22,7 22,6 22,l 22,9 22,4 23,0 23,2 22,7 22,6 

Außenhandel t) 
Einfuhr {Reiner Warenverkehr) ................ Mill.dl.lt 440,6 363,5 427,2 351,1 364,4 366,2 331,5 360,2 398,1 

davon Rohstoffe und Halbwaren ..••...•.•••......•. . . 229,9 188,3 219,9 175,9 176,2 178,8 174,4 194,5 206,9 
Ausfuhr {Reiner Warenverkehr) •••.••.•..•.••.• . . 537,6 527,0 481,4 446,9 454,2 430,5 428,2 443,8 481,8 

davon Fertigwaren „ „ „ „ „ „ ... „ „ .... „ . „ . „ . . . 423,4 417,0 372,4 355,6 361,9 338,7 333,9 340,3 371,l 

Verkehr 
Einnahmen der Reichsbahn ............... Mill. dl.lt 219,7 244,5 230,4 243,4 245,4 253,1 253,0 249,4 

davon P&rsonen· und Gepäckverkehr .•.•.......•..•• . . 62,5 80,9 65,5 90,8 79,9 95,2 90,2 74,7 
Güterverkehr •••.• „ •..•. , , .. , .......... , ... . • 135,B 144,9 145,8 135,0 145,0 137,5 142,3 154,7 

Wagengest,ellung der Reichsbahn ........... 1 000 Wagen 2334 2461 2560 2395 2573 2520 2599 2 Ef.18 2883 
Binnenwasserstraßenverkehrft) ............ 1000 t 5 640 6 551 7 819 8 656 9082 8092 8209 8 145 
Güterverkehr über See mit dem Ausland x) ... • 2289 2192 2312 2296 2357 2219 2365 2321 

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

l 
99,8 99,8 98,4 97,2 96,2 95,9 95,4 95,1 94,3 

Agrarstoffe „ „ ................... „ .............. 94,6 98,5 94,7 93,4 92,l 92,5 91,0 89,0 88,0 
Industrielle Rohstoffe und Halbwaren ••.....•....... 91,l 90,4 89,2 87,9 87,l 86,& 87,6 88,8 88,2 
Industrielle Fertigwaren .•••.••••.••..•......••....• 1913= 100 122,2 120,7 119,7 118,8 117,7 116,9 115,8 115,2 114,T 
Produktionsmittel •••.••.•..•••.••...•.•.•. „ •..... 120,3 119,7 119,5 118,8 118,2 118,l 117,7 117,l 116,9 
Konsumgüter „ „ „ • „ • „ •. „ „ .. „ „ • „ „ „ „ . „ . 123,6 121,5 119,9 118,8 117,3 116,0 114,3 113,8 113,0 

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

122,3 122,4 121,7 121,1 121,4 121,5 120,3 119,5 119,0 
Lebenshaltungskosten ohne Wobnung .••..•..•..••.• 122,5 122,6 121,8 121,l 121,4 121,5 120,0 119,l 118,4 

Geld- und Finanzwesen 
Zahlungs- {Geldumlauf*) ........ ·: ....... Mill. //l.lt · 6219,2 6224,l 6164,7 5961,1 6025,6 6 023,0 5 864,9 5862,6 5 714,1 

e keh Abrechnungsverkehr {Reichsbank) .• . . 4317 5367 4649 4085 5010 4288 4035 5062 4642 
V r r Postscheckverkehr {insgesamt) ••••. . • 8414,7 8 790,3 9119~ 8389,4 8617,l 8 375,6 8 156,5 8173,7 8525,4 

N te bank n { Gold- und Devisenbestand*) .. . • 1151,0 i 094,4 1 062,7 1 064,5 l 035,1 967,5 998,6 1002,7 1013,7 0 n e Notenbankkredite*) „ „. „ .. . . 3819,4 3 757,0 3 605,4 3412,0 3513,0 3 525,5 3 396,3 3414,8 3 243,6 
Privatdiskont ........................... % p.a. 6,67 6,09 _5,13 4,87 4,75 4,58 4,50 4,25 3,88 
Aktienindex ............................. 1924/26 = 100 - - 49,6 50,6 49,7 49,9 52,2 59,0 57,2 

Inlands- { Aktien {Kurswerte) •••••••.•••••• Mill. dl.J(, 5,4 9,4 62,1 6,1 3,0 4,4 8,8 4,9 6,3 
emissionen Festverzinsl. Wertpapiere {nominal) . • 67 23 58 74 22 30 81 37 28 
Sparkassen { SJ?areinlagen .. *) ............... . . 9 987,8 9 950,5 9 955,8 9905,1 9800,0 9717,4 9 734,0 9730,0 

Emzahlungsuberschuß ......... . . - 60,1 - 86,5 - 59,3 - 69,1 -135,8 - 88,3 - 10,8 - 12,7 
Einnahmen des Reichs aus Steuern usw ..... Mill. dl.lt 559,l 714,2 555,8 541,1 592,1 578,0 538,6 547,3 598,2 
Gesamte Reichsschuld*) .................. . . 11 619,5 11 434,0 II 527,9 11 752,9 11 753,3 11 775,4 11731,8 II 540,6 11 537,5 
Konkurse ............................... Za.bl 1091 975 929 739 704 629 499 480 459 
Vergleichsverfahren ....................... • 789 759 742 627 627 461 386 306 262 

Bevlllkerunpbewegung 
Eheschließungen ........ · . · } auf t ooo Einw. 

} 50 Großstädte 
6,9 8,5 8,3 10,1 7,8 8,7 8,4 9,1 9,9 

Geburten (Lebendgeburten) • . • • • und 1 Jahr {ohne 12,0 11,6 11,3 11,0 10,9 10,7 10,3 10,3 10,1 
Sterbefälle {ohne Totgeburten) , • Ortsfremde) ll,2 11,7 11,0 10,0 9,3 9,0 9,1 8,8 9,5 
Überseeische Auswanderung 0) ............. Zahl 479 381 1) 622 •) 441 1) 315 1) 662 1) 932 1) 3 039 

•j Stand am Monatsende. - ••) Steinkohle, Koks und Briketts {auf Steinkohle umgerechnet). - A) Rohzugang. - e) Arbeibilosenversieheruiig und Krisen· 
untersttltzung. - tl Einfuhr ohne Ausgleich der Lagerabrechnungen, Ausfuhr vor Jnli 1932 einschl. Reparations-Saeblleferungen. - ttl Ein- und Ausladungen In 
den wichtigeren Häfen. - X) Anknnft und Abgang. - 0) Deutsche AuswandereT llber deutsche und fremde Häfen. - 1) Obne Antwerpen. - •) Ohne Apfi-
werpen, Amsterdam und Danzig. - 1) Nur Bremen und Hamburg. 
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Das eu ~ e Volkseinkommen. 
Die nachfolgenden Angaben zur Entwicklung des deutschen 

Volkseinkommens stellen die Hauptergebnisse einer Unter-
suchung dar, die demnächst als »Einzelschrift zur Statistik des 
Deutschen Reichs« veröffentlicht werden wird1). Die textliche 
Darstellung dient glPichzeitig zur Erläuterung der Angaben im 
Statistischen Jahrbuch für das Deutsche Reich 1932 S. 525ff .. 

Das deutsche Volkseinkommen, das 1913 im alten Reichs-
gebiet rd. 50 Mrd . .J{ damaliger Kaufkraft betrug, ist im 
jetzigen Gebiet von 1925 bis 1929, dem bisherigen Höhe-
punkt der Nachkriegsentwicklung, nominal von rd. 60 
auf 76 Mrd. $.Jt gestiegen und in dem Krisenjahr 1931 auf 
rd. 57 Mrd. Jl.Jt gesunken. Diese Nominalziffern enthalten 
jedoch eine Reihe vergleichstörender Faktoren, ohne deren 
Ausschaltung Rückschlüsse auf die W ohlstandsentwicklung 
nicht möglich sind und insbesondere die Jahre vor der 
Wirtschaftskrise in einem falschen Lichte erscheinen. 

Die Entwicklung des Volkseinkommens. 
Um einen richtigen Maßstab zur Beurteilung der gegen-

wärtigen Verhältnisse zu gewinnen, empfiehlt es sfoh, eine längere 
normale Wirtschaftsperiode der Vorkriegszeit als Folie der Nach-
kriegsentwicklung heranzuziehen. 

Das deutsche Volkseinkommen ist seit Beginn der neun-
ziger Jahre des vorigen Jahrhunderts bis zum Ausbru<(}i 
des Weltkrieges insgesamt von rd. 25 auf 50 Mrd . .J{, 
je Kopf der Bevölkerung von etwa 500 auf 750 .Jt, gestiegen. 
Es hat sich also in der Summenziffer etwa verdoppelt und 
ist je Kopf der Bevölkerung um die Hälfte gewachsen. 
Dieser jähe Anstieg ist jedoch zum überwiegenden Teil 

Zunächst sind die Gesamtziffern des Volkseinkommens 
nur bei Beziehung auf den gleichen Gebietstand vergleichbar. 
Die Umrechnung auf das heutige Reichsgebiet ergibt für 
1913 45,7 Mrd . .Jt damaliger Kaufkraft, also bis 1929 einen 
Nominalzuwachs der Gesamteinkommen von 67 vH. 

Die 
Entwicklung 

lediglich Ausdruck des ge-
sunkenen Geldwerts. Bei Aus-
schaltung der Kaufkraftverän-
derungen ergibt sich, daß in d 
Wirklichkeit das Wohlstands-
niveau - gemessen an den 
Realeinkommen je Kopf der 
Bevölkerung - in diesem 
Zeitraum insgesamt nur um 
etwa 10 v H gestiegen ist. Die 
Volkseinkommenssumme hat 
also in den beiden letzten Vor-
kriegsjahrzehnten zwar jähr-
lich im Durchschnitt nominal 

N Volkseln-
kommenalm 

Deutschen 
Reich 

1913 •) •.••.• 
1925 ••••••.• 
1926 .•...... 
1927 •••••••• 
1928 ••••.••. 
1929 .•••.••• 
1930') .•.•.• 
1931 ') •••..• 

um etwa 3,2 v H zugenommen, 
doch wurde dieser Zuwachs zu 

1913 ') ••••.• 
1925 •••••••• 
1926 •.•••••• 
1927 •.•.••.. 
19 ~ ...•.•.. 
1929 .•..•.•. 
1930') ••.... 
1931 ') •.•••• 

Die Umrechnung auf Kaufkraft von 1928, die mit Hilfe 
der Reichsindexziffern der Lebenshaltungskosten durch-
geführt wurde, zeigt indessen, daß diese nominale Steigerung 

Volkseinkommen Fi1r Inlandszwecke Volkseinkommen Fi1r Inlandszwecke 
verftlgbares Einkommen') verftlgbar. Einkommen') 

ins„ 
gesamt 

in Mill . .lt 
bzw.J1l.Jt 

45693 
59 978 
62 673 
70754 
75373 
76 098 
70 165 
57074 

69326 
65087 
67332 
72717 
75373 
75 062 
72 260 
63 713 

J• loPr der 1 Je Voll· 
Bevtilkenmg penon 1) ------
in .lt bzw • .li'.Jt 

766 
961 
997 

1 119 
1185 
1190 
1 091 

883 

1 162 
l 043 
t 071 
l 150 
1 185 
l 174 
1124 

986 

992 
1184 
t 227 
1 375 
t 453 
1 456 
1332 
1 076 

1505 
1285 
1318 
1413 
1453 
1436 
1 372 
1 201 

ina- Je lopf d1< I Je Voll· ins- 1 l• lopr der 1 Je l•ll· ins- 1 J• lopf der 1 je loll· 
gesamt ßefö\kenmg person 1) gesamt u„ölkemng penon '> gesamt Bevölkerung perso11 "> 

in Mill . .Jt in.lt bzw • .U 1913 = 100 bzw.J1l.Jt 

Nominal 
45693 766 992 100 100 100 100 100 100 
58921 944 1 163 131 125 119 129 123 117 
61482 978 1203 137 130 121 136 128 JZl 
69 170 1 094 1344 lli5 146 139 151 143 136 
73 374 1153 1415 165 155 147 161 161 U3 
73597 1151 1 408 167 155 147 161 150 142 
68466 1 065 1300 164 142 134 160 139 131 
56082 868 1 057 125 115 108 123 113 107 

In Kaufkraft von 19281) 

69 326 1162 1505 100 100 100 100 100 100 
63 940 l 024 1262 94 90 85 92 88 84 
66053 1 051 1293 97 9S 88 95 90 86 
71 089 1124 1 381 105 99 94 103 97 92 
73374 1 153 1415 109 102 96 106 99 94 
72595 1135 1389 108 101 95 105 98 92 
70511 1 097 1 339 104 97 91 102 94 89 
62605 969 1180 92 85 80 90 83 78 

je reichlich zwei Fünfteln 
durch die V err ngerun~ des 
Geldwerts und durch die Be-
völkerungsvermehrung absor-
biert, so daß an realer 
W ohlstandssteigerung je Kopf 
durchschnittlich nur etwa 
1/ 2 vH im Jahre er l e ~ 

1) Einzelsebriften zur Statistik des 
Deutschen Reichs, Nr. 24 •Das deutsche 
Volkseinkommen vor und nach dem Krie-
ge•. Verlag Reimar Hobbing, Berlin 1952. 

1) Volkseinkommen nach Abzug der Reparationsleistungen. - ') Um den za.hlenmäßlgen Elnßnß des veränderten 
Altersaufbaues auszuschalten, wird das Volkseinkommen mit der anf Verbrauchseinheiten (•Vollpersonen•) omge-
reohneten Bevölkerung in Beziehung gesetzt. Als Einheit gilt dabei der Verbrauch eines erwachsenen Mannes (•Voll-
person•); Frauen und Kinder werden entsprechend ihrem Anteil am Verbrauch dieser Einheit anf Vollpersonen nmge· 
rechnet. -•)Jetziges Gebiet (ohne Saargebiet). Im früheren Reichsgebiet betrng das Volkseinkommen in der Gesamt-
summe 50 131 Mill .lt, je Kopf der Bevölkerung 748 .lt Vorkriegskaufkraft. Der Unterschied der Kopfeinkommen 
im früheren und heutigen Gebiet riihrt daher, daß die Gebietsverluste zum größeren Teil auI den relativ armen Osten 
Deut.chlands entfallen. - ')Vorläufige Schätzung; da die Materialien zur Volkseinkommensberechnung erat teilweise 
vorliegen, können spätere Korrekturen die Ergebnisse möglioherweise noch modlflzieren. - •) Umgerechnet Qber die 
Reichsindexziffern der Lebenshaltnngskosten. 

180 

160 

120 

100 

eo 

60 

20 

0 

Die Entwicklung des Volkseinkommens Im Deutschen Reich 1913,1925 bls1931 
1913 (jetziges Reichsgebiet)= 100 

Volksemkommen, nominal 

1913 1925 1926 1927 1926 1929 1930 1931 

i esamt 
KopfderBeva1kerung 
"e Vollperson 

Volkseinkommen, Kaufkraft von 1928 

1913 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 

180 

1!50 

140 

FOr lnlandsi.wecke verfügbares Einkommen, 120 
Kaufkraft von 1928 

1913 1925 1926 1927 1926 1929 1930 1931 
w,u.51.32 
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zum überwiegenden Teil lediglich Ausdruck des veränderten 
Geldwerts ist. In Kaufkraft von 1928 betrug der Zuwachs 
der Gesamteinkommen von 1913 bis 1929 nur 8 vH. 

Schaltet man ferner den Faktor der größeren Be-
völkerungsdichte durch Berechnung der Kopfeinkommen 
aus, so schrumpft der Kaufkraftzuwachs zwischen 1913 und 
1929 auf rd. 1 v H zusammen. Wegen des veränderten 
Altersaufbaues der Bevölkerung sind jedoch diese Kopf-
einkommen kein adäquater Maßstab der Wohlstands-
entwicklung. Nachdem infolge des Geburtenausfalls der 
Kriegsjahre und der rückläufigen Geburtenbewegung der 
Nachkriegszeit die weniger verbrauchenden jugendlichen 
Altersklassen im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung er-
heblich zurückgegangen sind, gewährleistet das gleiche Ein-
kommen je Kopf der Gesamtbevölkerung gegenwärtig nur 
einen geringeren Versorgungsgrad als vor dem Kriege. 
Schaltet man den zahlenmäJ.iigen Einfluß des veränderten 
Altersaufbaues durch Umrechnung der Bevölkerung auf 
Verbrauchseinheiten (»Vollpersonen«) aus, so ergibt sich 
1929 je Vollperson statt des einprozentigen Kaufkraft-
zuwachses eine Abnahme von rd. 5 vH, also ein deutliches 
Zurückbleiben hinter dem Vorkriegsniveau. 

Für die Entwicklung des W ohlstandsniveaus ist auch 
das Volkseinkommen je Vollperson noch kein ganz exakter 
Maßstab. Da ein Teil des deutschen Sozialprodukts im 
Wege der Reparationsleistungen in diesen Jahren ohne 
Gegenwert ins Ausland übertragen werden mußte, kann der 
Versorgungsgrad der deutschen Bevölkerung nur an dem 
für Inlandszwecke verfügbaren Einkommen, d. h. dem 
Volkseinkommen abzüglich der Reparationsleistungen, ge-
messen werden. Die lteparationsleistungen beanspruchten 
bis zum Inkrafttreten des Youngplanes einen ständig 
wachsenden Prozentsatz des Sozialprodukts, so daß Volks-
einkommen und für Inlandszwecke verfügbares Einkommen 
sich immer stärker unterschieden. Die Kaufkraft des 
letzteren lag daher 1929 je Vollperson um rd. 8 vH unter 
dem Vorkriegsstand. Trotz des steilen Anstiegs der 
Nominalziffern war also auch vor Einbruch 
der Wirtschaftskrise das Wohlstandsni veau der 
Vorkriegszeit keineswegs wieder erreicht. 

Inzwischen hat das Volkseinkommen durch die Wirt-
schaftskrise einen schweren Rückschlag erfahren. Für 
das Jahr 1930, in dessen Verlauf die Krise erst mit voller 
Schärfe einsetzte, kann noch ein nominaler Betrag von 
rd. 70 Mrd. !llJt angenommen werden, während nach den 
vorläufigen Ergebnissen für 1931 mit einem Absinken des 
Volkseinkommens auf etwa 57 Mrd. !llJt gerechnet werden 
muß. Gegenüber dem Höhepunkt von ~9 bedeutet dies 
einen Nominalausfall von rd. 25 vH. Dieser wird allerdings 
zum Teil durch die Preisbewegung kompensiert, da der 
Lebenshaltungsindex in der gleichen Zeit um fast 12 vH 
gesunken ist. Auch bei Benicksichtigung dieses Faktors 
verbleibt jedoch gegenüber 1929 ein Kaufkraftschwund des 
Volkseinkommens von 15 vH in der Gesamtsumme und 
von 16 vH je Vollperson. Dieser Ausfall wiegt um so 
schwerer, als auch 1929 das Vorkriegsniveau noch nicht 
wieder erreicht war. Nach dem Stande von 1931 liegt der 
Versorgungsgrad der deutschen Bevölkerung - gemessen 
an dem je Vollperson für lnlandszwecke verfügbaren Real-
einkommen - um 6 vH unter dem Stande von 1925 und 
um 22 vH unter dem Vorkriegsniveau. Die Entwicklung 
von 1932 läßt sich noch nicht ausreichend übersehen, doch 
ist gegen 1931 mit weiteren erheblichen Ausfällen zu rechnen. 

Die regionale Wohlstandsverteilung. 

Das Bild der regionalen Wohlstandsverteilung geht aus 
den Volkseinkommensziffern aus verschiedenen Gründen 
nur in groben Umrissen hervor. Zunächst entstehen Fehler-
quellen dadurch, daß manche Bestandteile des Volksein-
kommens nur in der Reichssumme statistisch erfaßt werden 
und die zur regionalen Aufteilung verwendeten Maßstäbe 

Der Anteil einzelner clent- Volkseinkommen insges. 

scher LliDcler am Volks- 1913 1 1928 
einkommen 1913 uncl 1928 1) in ~ ll I in Mill . .71.Jt •i 

Ostpreußen .•••....•........ 
erlin ••.................... 
randenburg ................ 
erlin/Brandenburg zus.') •..• 

B 
B 
B 
p ommel'n .............. ..... 
Grenzmark Posen-Westpreußen 
N 
0 

iedersohlesien ••...•........ 
bersohlesien ••...•......... 

Schlesien zus ................ 
Sachsen „ .................. 
Schleswig-Holstein .•••...•... 

annover ................... 
Westfalen ................... 
H 

H 
R 
es~en ~s  ............. 
hemprovmz ) ...••......... 

Preußen•) 
ayern ..................... 

Sachsen. „ ................. 
V tlrttemberg ..... „ ........ 
aden •••••••.••..•......... 
hüringen .................. 

1 056 

6 807 
997 
149 

2 627 
2 196 
1 148 
2 120 
3 201 
2 062 
t712 

28075 
4438 
4430 
1684 
1569 

B 

\ 
B 
T 
H 
H 
t) 

essen ••....•... , ... „ .... · 1 847 
amburg................ . . . 1 412 
brige Länder') „ ...... „ . . . 3 238 

Deutsehes Reich 45 693 

1 ~ 1 1847 
7 758 
2 923 

10328 10681 
1 513 1 778 

226 283 
3 369 
1206 

3 986 4 575 
3 332 3 851 
1 742 1 779 
3 217 3472 
4856 5373 
3 128 3 054 
8666 9125 

_42596 45818 
6733 7784 
6 721 7 175 
2555 3 083 
2381 2664 

1 790 

1285115821 2 142 2 114 
4 913 3 363 

69326 75373 

je Kopf d. Bevölkerung 
1913 1 1928 

in .lt ) in .71.Jt') 

486 737 814 
1822 
1140 

1 058 1605 1566 
576 874 921 
472 716 837 

1 057 
850 

603 915 993 
700 1 062 1155 
763 1158 1164 
697 1 058 1 069 
735 1 115 1 080 
899 1 364 1226 
832 1263 1218 
n5 1176 1174 
629 954 1041 
897 1361 1423 
672 1 020 1 183 
710 1077 1135 

1 095 
642 974 1 158 

1 313 1 993 1 754 
748 1 135 1 155 
766 1162 1 185 -

1) Jetziger Gebietst&nd (ohne Saargebiet). - 1 ) Vorkriegszahlen in Kaui-
kralt von 1928, umgerechnet über die ~e n e z ern der Lebenshaltungs-
kosten. - •) Wegen der Eingemeindungen zeitlich nur in der Gesamtsumme 
vergleichbar. - •J 1928 einschl. Waldeck. - ') Einschl. Hohenzollern. -
') 1913 einschl. Thüringen, 1928 ohne Waldeck. 

der jeweiligen Bedeutung der einzelnen Wirtschaftsgebiete 
unter Umständen nicht genau entsprechen. Sodann fehlt 
die Möglichkeit, beim Vergleich der Einkommensziffern 
die örtlichen Unterschiede des Preisniveaus, insbesondere 
zwischen Stadt und Land, zahlenmäßig zu berücksichtigen. 
Die Wohlstandsunterschiede zwischen den einzelnen Wirt-
schaftsgebieten lassen sich deshalb aus den Geldein-
kommen nur der Tendenz, nicht dem Ausmaß nach ablesen. 

Das Einkommen je Kopf der Bevölkerung liegt 1928 in 
Ostpreußen, Oberschlesien und der Grenzmark Posen-West-
preußen mit etwa 70 vH am tiefsten unter dem Reichs-
durchschnitt, während Pommern seiner besseren Marktlage 
ein etwas höheres Niveau verdankt. Von den Agrargebieten 
steht Schleswig-Holstein, nahe dem Reichsdurchschnitt, 
am günstigsten da, während Bayern, ebenso wie Nieder-
schlesien, Hannover, Westfalen und Thüringen, nur etwa 
90 vH des Durchschnitts erreicht. In der Provinz Sachsen, 
in Württemberg, Baden und Hessen liegen die Einkommen 
knapp unter dem Reichsdurchschnitt, der 1928 nur von 
Berlin, Hessen-Nassau, Rheinprovinz, Freistaat Sachsen 
und den Hansestädten überschritten wird. Es sei jedoch 
nochmals betont, daß die W ohlstandsunterschiede, ins-
besondere zwischen Agrar- und Industriegebieten, infolge 
des niedrigeren ländlichen Preisniveaus auf Grund der 
Einkommensziffern größer erscheinen, als sie sind. 

Im Vergleich mit der Vorkriegszeit fällt auf, daß die 
Durchschnittseinkommen sich - wenigstens bis zum Beginn 
der gegenwärtigen Wirtschaftskrise - im großen ganzen 
in den agrarischen Gebieten weniger ungünstig entwickelt 
haben als in den industriellen 1 ). Allerdrngs ist dabei zu 
berücksichtigen, daß in den landwirtschaftlichen Gebieten 
infolge des auch vor dem Kriege sehr niedrigen Wohlstands-
niveaus dem Absinken der @nkommen von vornherein 
relativ engere Grenzen gezogen waren, während umgekehrt 
der allgemein zu beobachtende scharfe Rückgang der 
großen ~ nko en wegen der dichteren Besetzung der 
oberen Einkommenstufen in den Industrie- und Handels-
zentren viel stärker ins Gewicht fällt. bn übrigen geben die 
Zahlen auch hier nur ungefähre Anhaltspunkte, da die 
schätzungsweise erfolgte Umrechnung der Y orkriegsziffern 

1 ) Eine Ergänzung des regionalen Wohl.sta.ndsvergleiohs durch Berechnung 
der Einkommen je Vollperson ist nicht moglieh, doch ist :z;u beaehten, daß die 
Wohliitandsentwioklung auf Grund der Kopfeinkommen günstiger erso.b.eint, 
als sie tatsächlich w„r. 
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a.uf den heutigen" Gebietsstand einen weiteren Unsicher-
heitsfaktor neben den erwähnten Vorbehalten darstellt. 

Die Einkommensquellen. 
Die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, die 

schon vor dem Kriege von der allgemeinen Auftriebstendenz 
kaum berührt wurden, sind nach dem Kriege trotz des ge-
sunkenen Geldwerts kaum über ihren nominalen Vorkriegs-
betrag hinausgekommen und ihrer relativen Bedeutung 
nach erheblich zurückgegangen 1). 

Die gewerblichen Einkünfte erreichten vor dem Kriege 
nicht ganz das durchschnittliche Entwicklungstempo des 

1 ) Infolge der Schwierigkeit der geldmäßigen Bewertung von Natural-
einkünften enthalten die Ziffern der landwirtschaftlichen Einkommen, ins-
besondere in der Bewegung von Jahr zu Jahr, größere Fehlerquellen als die 
übrigen Einkommen. 

Einkommensquellen*) 

Land· und Forstwirtschaft•) ..... . 
Handel und Gewerbe') .......... . 
Lohn und Gehalt') ........ , ....• 
Kapitalvermögen') ...........•... 
Vermietung und Verpachtung') .. . 
Renten und Pensionen') ........ . 

Privateinkommen 
dazu 

Unverteilte Gesellschaftseink.') .• 
Öffentliche Erwerbseink1lnfte10) • 

Arbeitgeberbeitr. z. Sozialvers.") 
In den Privateinkommen nicht 

enth{tltene Steuern") •...•..• 
davon ab 

Doppelzählungen infolge öf!tl. 
Einkommenaübertragung") . 

Volkseinkommen 

Land· und Forstwirtschaft') ..... . 
Handel und Gewerbe') ...•....... 
Lohn und Gehalt') ............. . 
Kapitalvermögen 8) ••••••••••••••• 
Vermietung und Verpachtung') ... 
Renten und Pensionen') •...••... 

Privateinkommen 
dazu 

Unverteilte Gesellschaftseink.9) .• 
Öl!entliche Erwerbseinkünfte") • 
Arbeitgeberbeitr. z. Sozialvers.11) 
In den Privateinkommen nicht 

enthaltene Steuern") ..•.•••. 
davon ab 

Doppelzählungen infolge öf!tl. 
Einkommensübertragung") • 

Volkseinkommen 

119131)11925 ) 1928 11929 119301)11931') 

In Millionen Ji.J( (1913: Milliarden.K) 
Nominal 

5,715 677 5 816 &77415 2001 4 700 
9,2 10 899 12187 11 768 9 950 7 500 

20,7 33747 42621 43045 39600 33055 
5,7 1 191 2 784 3 181 3 250 3 030 
0,9 J 546 836 871 J 900 900 
l,4 5552 8433 9188 10014 10057 

43,6 57 612 72 677 73 827 68 914 59 242 

1,2 928 1 308 882 400 - 1 000 
1,1 1 450 2 483 2 457 2 344 964 
0,5 1 256 2 250 2 391 2 365 2 199 

O,l 2 581 2 978 3 597 4 000 3 750 

0,8 3 849 6 323 7 056 7 858 8 081 
45,7 59978 75373 76098 70165 57074 
In Millionen Jl.K (1913: Milliarden.K) 

Kaufkraft von 1928") 
8,6 6 161 5 8l6 5 695 5 355 5 247 

14,0 ll827 l2l87 11608 10247 8372 
31,4 36622 42621 42459 40783 36900 
8,7 l 292 2 784 3 l38 3 347 3 382 
1,3 593 836 859 927 1 005 
2,1 6025 8433 9063 10313 11227 

66,1 62520 72677 72822 70972 66133 

l,8 1 007 1 308 870 412 -1116 
l,7 1 573 2483 2423 2414 l 076 
0,8 1363 2250 2 359 2436 2 455 

0,1 2 801 2 978 3 548 4119 4186 

l,2 4 177 6323 6 960 8 093 9 021 
69,3 65087 75373 75062 72260 63713 

*) Verluste sind bei der Einkommensberechnung abgesetzt. - 1 ) Jetziges 
Gebiet (ohne Saargebiet). - ') Vorläufige Schätzung; da die Materialien zur 
Volkseinkommen•berechnung erst teilweise vorliegen, können spätere Korrek-
turen die Ergebnisse möglicherweise noch modifizieren. - 3 ) Einkommen der selb-
ständigen Landwirte einschl. des Mietwerts landwirtschaftlicher Eigenwohnungen. 
- ') Einkommen der selbständigen Gewerbetreibenden und der freien Berufe 
(ohne die Gewinne der Erwerbsgesellschaften). - ') Arbeitseinkommen der Ar-
beiter, Angestellten und Beamten (einschl. der leitenden Direktoren usw.). -
') Nur Bezüge inländischer natürlicher Personen. - ') Nur soweit an natürliche 
Personen fließend, aber einschl. des Mietwerts nichtlandwirtschaftlicher .Eigen-
wohnungen. - ') Beamtenpensionen, Altenteilbezüge, Renten und sonstige 
Barleistungen der Sozialversicherung, Kriegsrenten, Arbeitslosen- und Wohl-
fahrtsunterstützungen. - ') Einkommen der privaten Korperschaften, soweit 
nicht bereits in Form ausgeschütteter Dividenden usw. in den Privateinkommen 
erfaßt. - 19} Reinerträge von Reich, Ländern und Gemeinden aus Erwerbs„ 
betrieben, Grund- und Kapitalvermögen (einschl. der dem Reich für Repa· 
rationszwecke zugeführten Überschüsse der Reichsbahn, der erfaßbaren Reserve· 
bildung der öffentlichen Betriebe und der Vermögenserträge der Sozialver-
sicherung. - u) Die Arbeitnehmerbeiträge sind unter Lohn und Gehalt in den 
Privateinkommen erfaßt. - 11 ) In den Privateinkommen sind nur solche Auf-
wendungen für öllentliche Zwecke enthalten, die nach dem geltenden Einkommen-
steuerrecht nicht als Werbungskosten abgesetzt werden dürfen, also im wesent-
lichen Einkommen-, Vermögen- und Erbschaftsteuern, die in der Verbrauchs· 
sphäre anfallenden Gebühren (z.B. Schulgeld) sowie die Kreditgewährung an 
die öffentliche Hand (als Teil der privaten Ersparnis). Bei der Volkseinkommens· 
berechnung sind dagegen alle Aufwendungen für öllentliche Zwecke zu beruck· 
sichtigen, die ihrer Verwendung nach der Verbrauchssphäre zugute kommen, 
also vom Standpunkt des Steuerzahlers wirtschaftlich als Teile der Einkommens-
verwendung erscheinen; ihre Gesamtsumme bemißt sieb - unter fiktiver Zu-
rechnung - im wesentlichen nach den Ausgaben der öffentlichen Körperschaften 
für •konsumbestimmtec Verwaltungsleistungen (z.B. Bildungs- und Wohl-
fahrtswesen). öffentliche Einkommensübertragungen (Renten und Unter-
stützungen), Reparationsleistungen und öllentliche Kapitalbildung. Der obige 
Zuschlag entspricht daher der Differenz zwischen diesem letzteren Gesamt• 
betrag und den in den Privateinkommen bereits enthaltenen Aufwendungen 
für öllentliche Zwecke. - ") Kriegsrenten, Renten und sonstige Barleistungen 
der Sozialversicherung, Arbeitslosen- und Wohlfahrtsunterstützungen. Die 
der Finanzierung dieser Bezüge dienenden Steuern und Sozialversicherungs-
beiträge sind teils in den Privateinkommen, teils neben denselben (in Form der 
Zuschläge für Arbeitgeberbeiträge und Steuern) vollständig erfaßt. - ") Um· 
gerechnet über die Reichsindexziffern der Lebenshaltungskosten. 

Volkseinkommens, da der Fortschritt der Industrialisierung 
zwar einerseits das Gewerbe begünstigte, anderseits aber 
durch die Aufsaugung vieler Klein- und Mittelbetriebe ihre 
bisher selbständigen Träger in die Arbeitnehmerberufe -
und damit in der Steuerstatistik zum Arbeitseinkommen -
abdrängte. In der Nachkriegszeit hat sich diese Tendenz 
fortgesetzt, so daß die Summe der gewerblichen Einkünfte 
auch in der Hochkonjunktur von 1928 ihren Vorkriegswert 
an Kaufkraft nicht ganz wieder erreicht hat. In dem Krisen-
jahr 1931 ist sie dem konjunkturellen Höhepunkt gegenüber 
nominal um mehr als ein Drittel zurückgegangen. 

Das Mieteinkommen, das im letzten Vorkriegsjahr-
zehnt deutlich steigende Tendenz zeigte, wird in der Nach-
kriegszeit im wesentlichen durch die Bindung der gesetz-
lichen Miete bestimmt und hat bis 1931 den Vorkriegsstand 
nominal annähernd, an Kaufkraft zu reichlich 3/ 4 erreicht. 

Die Einkünfte aus Kapitalvermögen zeigen am deut-
lichsten die Nachwirkungen der Inflation. Ihr Anteil am 
Volkseinkommen, der vor dem Kriege nur wenig geschwankt 
hat, ist zwischen 1913 und 1925 von 121/ 2 vH auf 2 vH 
zurückgegangen. In den folgenden Jahren hat das Kapital-
einkommen sich zwar nominal und an Kaufkraft 1mehr als 
verdoppelt, aber trotzdem bis 1931 erst etwa zwei Fünftel 
seiner Vorkriegskaufkraft und seiner anteilsmäßigen Vor-
kriegsbedeutung wiedergewonnen. Das Gewicht der inter-
nationalen Zinszahlungen hat sich gegenüber der Vor-
kriegszeit völlig verschoben. 1913 beanspruchte die V er-
zinsung der Auslandsschulden nur einen kleinen Teil der 
im Inlande erwirtschafteten Kapitalerträge, während um-
gekehrt das Kapitaleinkommen der Inländer zu fast einem 
Viertel aus Erträgen von Auslandsvermögen stammte. Nach 
dem Kriege spielen die letzteren Bezüge kaum mehr eine 
Rolle, während die im Inland erwirtschafteten Kapital-
erträge z. B. 1931 zu mehr als einem Drittel zur Verzinsung 
von Auslandskrediten verwendet werden mußten. 

Bei den Renten und Pensionen hat der Bedarf für 
die Kriegsversorgung, der Ausbau der Sozialversicherung, 
das Anschwellen der Arbeitslosenunterstützung und die 
Zunahme der sonstigen W ohlfalrrtslasten gegenüber der 
Vorkriegszeit zu einer Vervielfachung sowohl der absoluten 
Beträge wie der anteilsmäßigen Bedeutung geführt. 

Das Arbeitseinkommen hat sich von 1913 bis zu dem 
bisherigen Höchststande von 1928/29 nominal mehr als ver-
doppelt und an Kaufkraft um reichlich ein Drittel erhöht. 
Es übertraf in diesem Zeitraum alle anderen Einkünfte 
(mit Ausnahme der Renten und Pensionen), so daß sein 
Anteil am Volkseinkommen von rd. 45 auf 57 v H gestiegen 
ist. Auch hier setzt sich die Vorkriegstendenz fort, die als 
überdurchschnittliches Wachstum und anteilsmäßige Zu-
nahme bereits seit Jahrhundertbeginn beobachtet wird. 

Diese Entwicklung des Arbeitseinkommens erscheint 
jedoch erst im richtigen Licht, wenn man die gleichzeitige 
berufsmäßige Umschichtung der Bevölkerung berück-
sichtigt. Da seit der Vorkriegszeit fast der gesamte Erwerbs-
tätigenzuwachs in die Arbeitnehmerberufe geströmt ist, 
steht der Lohn- und Gehaltssumme in der Nachkriegszeit 
ein viel größerer Personenkreis gegenüber. Schaltet man 
dieses Moment durch Berechnung der Durchschnittsein-
kommen aus, so schrumpft bis 1928 der Kaufkraftzuwachs 
der Gesamteinkommen je verfügbaren Arbeitnehmer auf 
71/ 2 vH, je Beschäftigten auf 121/ 2 vH und je Vollbeschäf-
tigten auf etwa 14 vH zusammen. Im Hinblick auf die 
Arbeitnehmer im engeren Sinne sind aber auch diese Zahlen 
noch überhöht, da die in ihnen enthaltenen leitenden An-
gestellten infolge der Vergesellschaftung der Betriebe nach 
dem Kriege nach Anzahl und Bezügen viel stärker ins Ge-
wicht fallen als 1913. In dem Krisenjahr 1931 ist das 
Arbeitseinkommen gegenüber dem konjunkturellen Höhe-
punkt in der Gesamtsumme und je verfügbaren Arbeit-
nehmer nominal fast um ein Viertel, an Kaufkraft um 
rd. 13 vH zurückgegangen. Die Lohnsenkungen auf Grund 
der Notverordnung vom 8. Dezember 1931 kommen in 
diesen Zahlen noch nicht zum Ausdruck. 
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Die Entwicklung des Arbeitseinkommens (m Deutschen Refch 1913, 1925 bls1931 
1913 (Jetziges Reichsgebiet) = 100 

Nominal 

KaufkraR von 1928 

140 140 

120 120 

100 100 

80 80 

60 60 

40 40 

20 20 

1913 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1913 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 
W.u.St 32 

Die Entwicklung 
des Arbeits-

einkommens Im 
Deutschen Reich 

seit 1913 

insgesamt 

lD JIJll. 
.J( 
bzw 

.:Jl.J( 

Einkommen aus Lohn und Gehalt•) 

e ~g  I es e~ r I ~~~  1 ve:;üg-1 ~~ r 1 ~se~~
baren 1igten•) tigten1) insgesamt baren tlgtea•) \tgtens) 

Arbeitnehmer') 1---'---A_rb_e_it_n __ ehm_e_r'"-)-
in .J( bzw . .:Jl.J( 1913 = 100 

Nominal 
1913 ') ..... ' ...... 20700 1 144 1 163 1 163 100,0 100,0 100,0 100,0 
1925 .............. 33 747 1 565 1 617 1 637 163,0 136,8 139,0 140,8 
1926... . . . . . . . . . . 34 815 l 578 l 738 l 795 168 ,2 137 ,9 140 ,4 154,3 
1927 ... „.'. „ .• ' 38 880 1 728 1 835 1 846 187,8 161,0 157,8 158,7 
1928.' .... '...... 42621 1 865 1 986 2 008 205,9 163,0 170,8 172,7 
1929 ...... ' ..... '. 43 045 1 867 2 036 2 060 207,9 163,2 175,1 177,1 
1930') ... „ .... „. 39600 1714 1983 2025 191,3 149,8 170,5 174,1 
1931 ') ............ 33 055 1 435 1 791 1 849 159,7 125,4 154,0 159,0 

In Kaufkraft von 1928') 
1913 ') ............ 31400 1 735 1 764 1 764 100,0 100,0 100,0 100,0 
1925 .•............ 36622 1699 l 754 1777 116,6 97,9 99,4 100,7 
1926 .............. 37403 1 696 l 867 1 928 119,1 97,8 105,8 109,3 
1927 ...... ' ... ' ... 39959 1 776 l 886 1 897 127,3 102,4 106,9 107,5 
1928 ...... ' ....... , 42621 1 865 1 986 2008 135,7 107,5 112,6 113,8 
1929 .............. 42459 l 841 2 008 2 032 135,2 106,1 113,8 115,2 
1930') .... ' ....... 40783 l 765 2 042 2 086 129,9 101,7 115,8 118,3 
1931 ') ............ 36 900 1602 l 999 2 064 117,5 92,3 113,3 117,0 

1 ) Arbeitseinkommen der Arbeiter, Angestellten und Beamten (einschl. 
der leitenden Direktoren usw.). - ') Verfügbare Arbeitnehmer abz1iglich der 
Arbeitslosen. - ') Verfügbare Arbeitnehmer abzüglich der Arbeitslosen und 
auf Vollarbeitslose umgerechneten Kurzarbeiter. - ') Arbeiter, Angestellte 
und Beamte (einschl. der leitenden Direktoren usw.). - ') Jetziges Gebiet 
(ohne Saargebiet). - ') Vorlaufige Schätzung. - ') Umgerechnet über die 
Reichsindexziffern der Lebenshaltungskosten. 

Die. Einkommenschlchtung. 
Im Jahre 1913 entfielen auf die Einkommenstufen 

bis 1500 .J{ rd. vier Fünftel der Einkommensbezieher mit 
knapp der Hälfte der Einkommen. In den mittleren Stufen 
von 1 500 bis 6 000 .J{ stand knapp ein Fünftel der Pflich-
tigen rd. 30 vH der Einkommen gegenüber, während in den 
Stufen über 6 000 .J{ kaum 2 vH der Pflichtigen über ein 
Fünftel der Einkommen bezogen. Vergleicht man damit die 
Einkommenschichtung zu Jahrhundertbeginn nach nominal 
gleichen Einkommenstufen, so ergibt sich scheinbar ein sehr 
starker Einkommensaufstieg. Berücksichtigt man aber die 
gleichzeitige Veränderung des Geldwerts durch Gegen-
überstellung von Einkommenstufen vergleichbarer Kauf-
kraft, so schrumpft dieser Aufstieg auf ein Minimum zu-
sammen. 

Im Jahre 1928, dem letzten Nachkriegsjahr, für das 
die Einkommenschichtung bisher feststellbar ist, entfielen 
auf die Stufen bis 3 000 .;ll.J{ rd. neun Zehntel der Pflich-
tigen mit über drei Fünftein der Einkommen. In den 
mittleren Stufen von 3 000 bis 8 000 .;ll.J{ bezog knapp ein 
Zehntel der Pftichtigen knapp ein Viertel der Einkommen, 
während über 8 000,Yl.J{ 11/ 2 vH der Pflichtigen etwa 

einem Siebentel der Einkommen gegenüberstanden. Stellt 
man diesen Zahlen die Vorkriegsdaten in Einkommenstufen 
vergleichbarer Kaufkraft gegenüber, so erscheint als hervor-
stechendste Veränderung der Schwund der großen Ein-
kommen, der in allen Stufen über 16 000 .;ll.J{ zu einem 
absoluten und anteilsmäßigen Rückgang geführt hat. Dieses 
Bild der steuerstatistischen Einkommenspyramide ist aller-
dings als Maßstab der Wohlstandsverteilung insofern irre-
führend, als die Verbrauchseinheit der Haushaltung in der 
statistischen Gliederung nach Pflichtigen häufig in mehrere 
Pflichtigenfälle und Teileinkommen auseinandergezogen 
wird. So entfielen z. B. 1928 auf die' Stufen bis 1 200 .;ll.J{ 
zwar fast 3/ 5 der Pflichtigen, aber nur 2/ 5 der Haushaltungs-
vorstände, auf die Stufen über 3 000.;ll.J{ 1/ 10 der Pflichtigen, 
aber fast 1/ 5 der Haushaltungsvorstände. 

Die einzelnen Einkunftsarten sind innerhalb der Ein-
kommenstufen von ganz verschiedener Bedeutung. In den 
Stufen bis 5 000 .7l.J{ entfallen (nach dem Stande von 1928) 
etwa zwei Drittel der Gesamtsumme auf das Arbeits-
einkommen. Der Rest besteht unter 1 200 .;ll.J{ in erster 
Linie aus Renteneinkommen. Zwischen 1 200 und 3 000.Yl.J{ 
sind die landwirtschaftlichen Einkünfte etwa ebenso stark 
wie die gewerblichen, zwischen 3 000 und 5 000 .;ll.J{ kaum 
halb so stark wie diese vertreten. Das Arbeitseinkommen 
spielt wegen der Gehälter der leitenden Beamten und 
Angestellten auch in den oberen Stufen eine erhebliche 
Rolle. Die gewerblichen Einkünfte nehmen, ebenso wie 
der Kapitalertrag, mit steigender Einkommenshöhe an 
relativer Bedeutung zu, während für die Landwirt-
schaft im großen ganzen das Umgekehrte gilt. 

1 Anzahl der Ein- Privat-
Die Elnkommensohlohtung kommensbezieher1 ) einkommen') 
Im Deutschen Reich 1928 

1 in vH 
1 1 in vH in der Ge-in 1000 der Ge- Mill . .:Jl.J( samt-Einkommenstufen samtzahl summe 

0 bis 1 200 .:Jl.J( ••••••• 
1 

20 577 
1 

18 041 57,78 28,31 
über 1200 • 3 000 • . ...... 9 941 31,84 26 005 35,78 

' 3 000 • 5 000 • ....... l 991 6,38 9 888 13,61 
• 5 000 • 8000 • . ...... 779 2,50 6 239 8,58 
• 8000 • 12 000 • . ...... 251 0,80 2 849 3,92 
• 12 000 • 16 000 . ....... 86 0,28 l 410 1,94 

16 000 ' 25 000 • ······· 73 0,23 l 698 2,34 
• 25 000 ' öO 000 • . ...... 42 0,13 1 706 2,35 
' 50 000 ' 100 000 . ······· 12 0,04 l 010 1,39 
• 100 000 .71.J( ••••••••• ~  5 0,02 l 295 1,78 

_______ Insgesamt 31 221 1 100,00 72 677 1 100,00 
1 ) Veranlagte, lohnsteuerpßichtige und steuerfreie natürliche Personen. 

Ihre Gesamtzahl deckt sich mit derjenigen der Erwerbstätigen (einschl. der 
Rentner, aber ohne die steuerlich dem Haushaltungsvorstand zugerechneten 
mithelfenden Familienangehörigen), nicht dagegen mit der Anzahl der Haus-
haltungen, die häufig mehrere Erwerbstätige umfassen. - ') Gegliedert nach 
der Höhe der steuerlich erfaßten Einkommen, also jeweils um die steuerlich 
nicht erfaßten Einkommensteile zu niedrig eingestuft. 

2* 
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GUTERERZEUGUNG UND- VERBRAUCH 
Die deutsche Getreideernte t 932. 

Nach den abschließenden, auf Grund von Druschproben 
vorgenommenen Schätzungen der amtlichen Saatenstands-
und Ernteberichterstatter zu Anfang November d. J. haben 
sich im Deutschen Reich folgende Durchschnittserträge der 
diesjährigen Getreideernte je Hektar Erntefläche gegenüber 
den letzten Vorjahren ergeben: 

Durchschnittserträge In dz 

Fruchtarten 

Winterroggen •........... 
Sommerroggen ........... 
Wintei;weizen •........... 
Sommerweizen ........... 
Spelz ••.•............. „ 
Wintergerste ........... , . 
Sommergerste ............ 
Hafer .............. „ „, 

1 1 1 1 

Mittel 1 Mittel 
1932 1931 1930 1924/31 1911/13') 

18,9 
1 

15,4 16,4 15,8 18,7 
13,8 

1 

12,2 11,8 11,7 12,6 
22,0 19,5 21,3 19,6 22,8 
21,3 1 19,9 20,9 19,4 22,1 
13,5 

1 

11,7 11,6 11,5 14,9 
25,4 22,3 24,2 i 22,8 
19,6 18,0 18,0 18,2 21,2 
20,2 18,5 16,4 1 18,0 19,8 

1) Umgerechnet auf das jetzige Reichsgebiet. 

Unter Zugrundelegung der Ernteflächen errechnen sich 
hiernach für die diesjährige Getreideernte nachstehende 
Gesamtmengen bei den einzelnen Hauptgetreidearten: 

Erntemengen In 1 000 t 
Fruchtarten 

Winterroggen ... , .. . ..... 
Sommerroggen ..... . ..... 
Winterweizen ....... . .... 
Sommerweizen ..... . ····· Spelz •.•....... , .. . ····· Wintergerste ...... , .. .... 

····· ..... 
Sommergerste ...... . 
Hafer •... „ ..•..•.. 

1
1932 1' 1931 1 1 Mittel 1 Mittel 19~ .. ~9 4 1 .. ~~ 1 1  

~

8271 6592 
93 88 

4356 3 669 
647 564 
155 133 
624 507 

2 590 2 511 
6 650 6205 

~ 

93 7 156 75 
86 103 

3 446 3 006 
343 338 
1 38 141 
4 75 385 

23 85 2 440 
5 656 6 269 

9 453 
132 

3 320 
445 
417 

2870 
7 680 

1 ) Umgerechnet auf das jetzige Reichsgebiet. 

Verglichen mit den Ergebnissen der vorläufigen amt-
lichen Ernteschätzung zu Anfang September weist ~  end-
gültige Ernteermittlung im ganzen nur unerhebliche Ande-
rungen auf, die sich am stärksten noch in einer Ermäßigung 
der Ertragschätzungen an Weizen und Spelz um insgesamt 
79 000 t = 1,5 v H und an Hafer um 56 000 t = 0,8 v H aus-
wirken. Bei Roggen bleiben die endgültigen Schätzungen 
im ganzen um 20 000 t = 0,2 v H und bei Sommergerste 
um rd. 10 000 t = 0,4 vH zurück, während sie bei Winter-
gerste die vorläufigen Schätzungen zu Anfang September 
noch etwas, und zwar um rd. 4 000 t = 0,6 vH übertreffen. 

Diese Veränderungen sind dadurch verursacht, daß in einzelnen 
Gegenden infolge von Witterungs- und Krankheitsschäden (Rost) 
die Druschergebnisse teilweise etwas hiner den Vorschätzungen 
zurückgeblieben sind; in manchen Gegenden sind allerdings die 
Septembervorschätzungen noch übertroffen worden. Bei Weizen 
sind hauptsächlich in Ostpreußen und Niederschlesien sowie im 
Freistaat und in der Provinz Sachsen die Druschproben geringer 
als nach der Vorschätzung zu Anfang September ausgefallen, 
während in Hannover die :::leptembervorschätzungen noch erheb-
lich übertroffen wurden. Bei Roggen ergab sich nach den endgülti-
gen Feststellungen eine Abschwachung der Septemberschätzungen 
vornehmlich in Mecklenburg, Westfalen, in der Rheinprovinz und 
im Freistaat Sachsen, dagegen eine Erhöhung in größerem Maße 
sowohl in Oldenburg und in Hannover als auch in der Provinz 
Sachsen, in der Grenzmark Posen-Westpreußen und in Nieder-
schlesien. Bei Sommergerste sind nennenswerte Abschwächungen 
gegenüber der Septemberschätzung nur in Ostpreußen und 
Brandenburg, dagegen Erhöhungen hauptsächlich in Württem-
berg und Baden zu verzeichnen. Bei Wintergerste beruhen die 
etwas größeren Erträge der endgültigen Ernteermittlung in der 
Hauptsache auf höheren Druschprobenergebnissen in den Pro-
vinzen Hannover und Sachsen. Bei Hafer lagen die Ergebnisse 
der Novemberermittlung in Ostpreußen, Brandenburg, Schleswig-
Holstein und Westfalen unter, in Bayern über den September-
vorschätzungen. 

Die deutschen Getreideernten 1925 bis 1932 
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Im Vergleich zur vorjährigen Ernte1}, die im ganzen als eine 
gute Mittelernte anzusprechen war, weist die diesjährige Getreide-
ernte zum Teil recht ansehnliche Mehrerträge auf. Während im 
Vorjahre insgesamt 20,3 Mill. t Getreide geerntet wurden, wird die 
diesjährige Getreideernte nunmehr auf 23,4 Mill. t, d.. h. um: rd . 
3 Mill. t oder 15,4 vH höher beziffert. Am stärksten ist der 
Mehrertrag a.n Roggen, bei dem sich die diesjährige Getreideernte 
um 1,7 Mill. t, d. i. 25vH, höher stellt als im Vorjahre. Bei 
Weizen einschl. Spelz übertreffen die diesjährigen Ernteergebnisse 
die vorjährigen Ergebnisse um rd. 790 000 t = 18 vH, bei Sommer-
gerste um rd. 79 000 t = 3 vH, bei Wintergerste um rd. 118 000 t 
= 23 v H und bei Hafer um rd. 445 000 t = 7 v H. 

Gegenüber dem langjährigen Durchschnitt 1924/31 weist die 
diesjährige Getreideernte ebenfalls bei allen Getreidearten mehr 
oder minder starke Mehrerträge auf, so bei Roggen um 1,1 Mill. t 
oder 15,2 vH, bei Weizen (einschl. Spelz) um 1,7 Mill. t oder 
48,0 vH, bei Sommergerste um rd. 150 000 t = 6 vH, bei Winter-
gerste um rd. 240 000 t = 62 v H und bei Hafer um rd. 380 000 t 
= 6 vH. Die starke Erhöhung des Weizenertrags ist vor allem 
auf die Ausdehnung des Weizenanbaus zurückzuführen. Doch 
erbrachte das letzte Erntejahr, wie bei Weizen so auch bei allen 
anderen Getreidearten, zum Teil nicht unerheblich höhere Durch-
schnittserträge je Hektar. Mit den Durchschnittserträgen des 
laufenden Jahres sind jene der letzten Vorkriegszeit (1911/13) im 
allgemeinen wieder voll erreicht worden. 

Die Ergebnisse der Erntestatistiken finden mitunter, vor 
allem mit Rücksicht auf oft mehr oder weniger abweichende 
Schätzungsergebnisse anderer Stellen, eine kritische Beurteilung. 
Demgegenüber ist darauf hinzuweisen, daß die amtlichen Ernte-
ermittlungen auf den Berichten von rd. 7 000 über das ganze 
Reich verteilten landwirtschaftlichen Sachverständigen beruhen, 
die sich bei der Abgabe der endgültigen Ernteschatzungen für 
ihren Bezirk in weitgehendem Maße auf Druschproben stützen. 
Im übrigen ist allerdings zu bemerken, daß die Ermittlungen, 
wie alle Erntestatistiken, auf Schätzungen beruhen, die natürlich 
nur Annäherungswerte geben können, da es sich - abgesehen 
von den diesen :::lchätzungen zugrunde liegenden Druschproben -
nicht um direkte Feststellungen und Zählungen handelt. 

Die Beschaffenheit der neuen Getreideernte wird nach den 
bisher hierüber vorliegenden Beurteilungen im allgemeinen als 
befriedigend angesehen. Näheres darüber wird noch besonders 
mitgeteilt werden. 

1) Vgl. •W u. St.•, 11. Jg. 1931, Nr. 22, S. 790. 
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Saaten- und Erntestand im In- und Ausland. 
Stand der Wintersaaten Im Deutschen Reich Anfang November 

1982. Unter dem Einfluß der vorwiegend günstigen Oktober-
witterung ist die Herbstbestellung im allgemeinen gut fort-
geschritten. In der zweiten Oktoberhälfte sind allerdings durch 
stärkere Regenfälle Störungen eingetreten. Die Aussaat des W in -
tergetreidesistnuraufspätgeräumtenHackfruchtschlägenetwas 
im Rückstand. Soweit die Saaten frühzeitig in die Erde gebracht 
werden konnten, sind sie gut ·und gleichmäßig aufgelaufen; ihr 
Stand wird im allgemeinen als befriedigend beurteilt. In einigen 
bayerischen und württembergischen Bezirken haben verschiedent-
lich Ackerschnecken an den jungen Roggensaaten Schaden an-
gerichtet. Dank der milden und feuchten Witterung zeigten 
auch die Wiesen und Kleefelder noch immer ein frisches Grün, 
so daß die Viehweiden noch während des größten Teils des Monats 
Oktober genutzt werden konnten. Gegen Monatsende mußte 
jedoch das Milchvieh aufgestallt werden. Nur Fohlen und junge 
Rinder befinden sich tagsüber noch auf der Weide. 

Stand Reichsdurchschnitt') Preu·llecU•j TM· I Bay-\Wllrt· burf· tem-
der Anfang November 

ßen Sebw•rln ~ngen ern berg 
ln ~rs en 

1932 1 1931 1 1930 Anfang November 1932 

Winterroggen •.... 2,6 2,7 2,7 2,6 2,8 2,6 2,3 2,6 
Winterweizen • . . . 2,5 2,7 2,6 2,6 2,9 2,6 2,3 2,5 
Winterspelz •...... 2,5 2,8 2,7 2,6 - 2,5 2,2 2,6 
Wintergerste .•.... 2,5 2,6 2,6 2,5 2,8 2,4 2,2 2,6 

1) Note 1 =sehr gut, 2 =gut, 3 - mittel, 4 =gering, 5 =sehr gering. 

Erntenachrichten des Auslands. Günstige Witterungsverhält-
nisse haben, wie in Deutschland, auch in den übrigen Ländern 
Mitteleuropas die Aussaat des Wintergetreides gefördert, so daß 
aller Voraussicht nach in den Hauptgetreidegebieten die Herbst-
bestellung bis zum Eintritt der Frostperiode beendet ist. Auch 
in den west- und südeuropäischen Produktionsgebieten sowie 
in Rußland (UdSSR) waren die Aussaatbedingungen für das 
Wintergetreide im allgemeinen günstig. Bis Ende Oktober er-
streckte sich die Bestellung in Rußland (UdSSR) nach amtlichen 
Berichten auf 35,4 Mill. ha, d. i. 84 vH des Aussaatplanes. Die 
Anbautendenz bezweckt in den Hauptgetreidegebieten, in der 
Ukraine und im Nordkaukasus, eine Vergrößerung der Roggen-
fläche auf Kosten des Weizenanbaus. In der Ukraine war die 
Roggenfläche nach den Feststellungen zu Ende Oktober bereits 
um 120 000 ha größer als der Bestellungsplan vorschrieb, wäh-
rend der Weizenanbau noch um 1,2 Mill. ha dahinter zurück-
blieb. Gute Fortschritte hat die Herbstbestellung jetzt nach Ein-
tritt ergiebiger Regenfälle auch in Rumänien und Bulgarien ge-
macht, wo bisher die Aussaat des Wintergetreides vielfach 
durch zu starke Trockenheit gehemmt war. In den übrigen 
Ländern Osteuropas werden die Verhältnisse dagegen weniger 
gut beurteilt. Insbesondere werden Befürchtungen gehegt, daß 
die Herbstsaaten nach ihrer jetzigen Entwicklung zu geringe 
Widerstandskraft bei Eintritt von Frostwetter besitzen. 

In den Vereinigten Staaten von Amerika ist die Aussaat 
des Wintergetreides beinahe beendet. Soweit die jungen Saaten 
bereits aufgelaufen sind, wird ihr Stand recht unterschiedlich 
beurteilt. In den südlichen und mittleren Getreidegebieten wird 
die Entwicklung mangels hinreichender Niederschläge im all-
gemeinen noch als lückenhaft bezeichnet. Wo in ausreichendem 
Maße Regenfälle eingetreten sind, haben sich die Verhältnisse 
schon erheblich gebessert. Allgemein wird über eine Ein-
schränkung des Weizenanbaus berichtet, die nach neuester 
Schätzung sich auf etwa 5 vH belaufen wird. In den nord-

afrikanischen Weizenbezirken schreitet die Aussaat des Winter-
getreides (mit Ausnahme von Marokko) bis jetzt gut voran, 
während in Indien die Bestellungsarbeiten infolge unzureichender 
Niederschläge nur langsame Fortschritte machen. 

Auf der südlichen Erdhälite ist der Stand des Getreides 
infolge ausgiebiger Regenfälle weiterhin günstig geblieben. In 
Argentinien befürchtet man allerdings noch weitere Schädi-
gungen durch Heuschreckenschwärme, die wenn auch nicht mehr 
dem Weizen, so doch den jungen Maissaaten gefährlich werden 
können. In Australien hat die Weizenernte bereits in größerem 
Umfange eingesetzt. Ihr Ergebnis wird nach amtlicher Schätzung 
auf rd. 5,4 Mill. t veranschlagt, d. i. noch um 5,5 vH höher als 
im Vorjahr und um 28,4vH mehr als im Durchschnitt der Jahre 
1926 bis 1930 mit nur 4,2 Mill. t. Aucb in qualitativer Hinsicht 
entspricht die neue Ernte, soweit sich bis jetzt übersehen lä.ßt, 
durchaus den bisherigen guten Erwartungen. 

Auf Grund aller vorliegenden Ernteermittlungen berechnet 
das Internationale Landwirtschafts-Institut in Rom unter er-
gänzenden Schätzungen für die noch ausstehenden Länder eine 
Welternte an Weizen, der Hauptbrotgetreidefrucht - ohne 
Rußland (UdSSR) - von rd. 101 Mill. t gegen 99,9 Mill. t im 
Vorjahre und 98,7 Mill. t im Durchschnitt der Jahre 1926 bis 
1930. Diese Menge verteilt sich auf die einzelnen Erdteile wie 
folgt: 

1928 Durchschnitt 
1930 1929 1926/30 1932 1931 

in Mill. Tonnen 
Europa . . . . . . . . . . . . 41,2 39,0 37,1 39,5 38,4 36,6 
Nordamerika....... 32,3 33,6 35,1 30,7 40,6 35,5 
Südamerika . . . . . . . . 7,5 7,3 7,4 6,0 10, 9 8,2 
Asien') . . . . . . . . . . . . 10,8 11,1 12,4 10,4 9,3 10,6 
Afrika „........... 3,6 3,6 3,2 3,7 3,2 3,3 
ze n en Aus r l e n ~ 5~  __ 5_,3 __ 6_,o __ 3_,7 __ 4_,6 ___ 4,5 

Insgesamt 101,0 99,9 101,2 94,0 107,0 
Rußland {UdSSR).. 26,9 18,9 22,0 
1) Ohne China, Persien, Türkei und Irak. 

98,7 
22,9 

Wie sich hieraus ergibt, ist der Mehrertrag der diesjährigen 
Welternte an Weizen gegenüber dem Vorjahre in der Haupt-
sache auf die größere Ernte in Europa zurückzuführen, die die 
Vorjahrsernte um 2,2 Mill. t übertrifft. Dazu kommen noch 
höhere Ernten auch in Australien und Südamerika. Nach den 
bisher vorliegenden Berichten wird in diesen Gebieten ein Me.hr-
ergebnis von zusammen etwa einer halben Million t gegen-
über der Vorjahrsernte erwartet. Diesen Mehrerträgnissen der 
diesjährigen Weltweizenernte von insgesamt 2, 7 Mill. t steht 
allerdings ein Minderausfall in Nordamerika von rd. 1,3 Mill. t 
und ein weniger bedeutendes Minderergebnis in Asien gegenüber. 
Auch unter Berücksichtigung dieser Mindererträge übertrifft die 
diesjährige Weltweizenernte nach den Berechnungen des Inter-
nationalen Landwirtschafts-Instituts die Votjahrsernte noch 
um ein geringes (um 1,1 Mill. t = 1 vH). 

Die über den eigenen Bedarf hinausreichenden Mengen der 
diesjährigen Weltweizenernte werden für die Überschußgebiete 
vom Internationalen Landwirtschafts-Institut auf etwa 19,6Mill. t 
veranschlagt. Dazu kommen noch etwa 15,4 Mill. t Weizen aus 
alter Ernte, so daß mit einem Gesamtüberschuß von rd. 35MilL t 
zu rechnen sein wird. Als Einfuhrbedarf der Zuschußländer 
wird in diesem Jahre unter Berücksichtigung der größeren Weizen-
ernte Europas sowie des reichlichen Ausfalls auch der Ernte an 
Roggen, Mais und Kartoffeln im ganzen eine Menge von 17 Mill. t 
angenommen, d. i. um 4,8 Mill. t weniger als im Vorjahre, so daß 
noch ein Reinüberschuß von rd. 18 Mill. t verbleibt, der in das 
Wirtschaftsjahr 1933/34 übernommen werden müßte. 

Getreide- und Mehlvorräte in Mühlen und Lagerhäusern Ende Oktober 1932. 
Die Vorratserhebung zu Ende Oktober 1932 erstreckte sich 

nicht nur wie in den Vormonaten auf die größeren Mühlen und 
Lagerhäuser, sondern auch auf Mühlen von 5 bis 10 t Tages-
leistungsfähigkeit und auf Lagerhäuser von 150 bis 500 t Fassungs-
vermögen. Die unmittelbare Befragung der kleineren Mühlen und 
Lagerhäuser, deren Vorräte in den vorhergegangenen Monaten 
nur schätzungsweise berücksichtigt worden waren, erfolgte, um 
neue Unterlagen für ihre Einschätzung in den nächsten Monaten 
zu gewinnen. 

Getreide· und Mehlvorräte lnländ. Ausländ. Herkunft 
in 1 000 t Herkunft verzollt unverzollt 

Weizen „. „................. 597,7 47,0 32,4 
Roggen .. „ „.......... . . . . . 427,7 18,3 97,2 
Hafer . „................ . . . . 72,9 O,O 0,3 
Gerste ... „...... . . . . . . . . . . . . 154,0 2,0 6,3 
Weizenbackmehl . . . . . . . . . . . . . 127,1 O,t 0,3 
Roggenbackmehl „........... 75,2 0,1 0,2 

Die vorstehenden Zahlen umfassen rd, 95 vH aller in Mühlen 
und Lagerhäusern befindlichen Getreide- und Mehlvorräte. 
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Nicht einbegriffen sind die bei Mischfutterfabriken und anderen 
industriellen Verbrauchern (Mälzereien, Kornkaffeefabriken, 
Nährmittelwerken usw.) lagernden Getreidemengen, die Mehl-
vorräte der Bäcker, die rollenden und schwimmenden Mengen. 

Gegenüber dem Vormonat weisen die Getreidebestände eine 
Abnahme auf, die bei Weizen 3 vH, bei Roggen 12 vH ausmacht. 
Die Abnahme der Weizenvorräte entfällt im wesentlichen auf 
die Lagerhäuser, diejenige der Roggenvorräte zum größten Teil 
auf die Mühlen. Von den Weizenvorräten lagerten 61 vH, von 
den Roggenvorräten 56 vH in Mühlen. Der Anteil des verzollten 
Auslandgetreides an den Lagerbeständen war etwas größer als 
im Vormonat. Er betrug beim Weizen 7,8 vH, beim Roggen 
4,2 vH gegen 4,7 bzw. 2,8 vH zu Ultimo September. Auch die 
Hafer- und Gerstenvorräte sind weiter gewachsen. Die Zunahme 
entfällt vor allem auf die Lagerhäuser, in denen die Haupt-
masse der zweithändigen Hafer- und Gerstenvorräte lagert. 
Der Anteil der Mühlen betrug hier nur 22 bzw. 15 vH. 

Die Weizen- und Roggenmehlvorräte haben sich im Oktober 
erhöht, und zwar um 17 bzw. 11 vH. Die un erzoll~ lagernden 
Getreide-undMehlvorräte erfuhren keine erheblichenÄnderungen. 

Getreide- 1llld Mehlvorrite 1 Inländ. u. ausländ. Ausländ. Herkunft, 
In Mühlen und Lagerhäusern Herkunft, verzollt unverzollt 

in 1 000 t Okt. i Sept. i Aug. Okt. i Sept. J Aug. 

Weizen ••.•.•.•.......... 644,7 663,5 351,0 32,4 26,6 38,6 
davon in Mühlen ••...... 392,1 389,6 221,0 20,5 18,0 27,2 

in Lagerhäusern ... 252,6 273,9 130,0 11,9 8,6 11,4 
Roggen .•.••••••.••••.... 446,0 506,7 367,2 97,2 96,9 80,6 

davon in Mtihlen •.••.... 249,l 295,7 259,6 5,5 5,3 7,2 
in Lagerhäusern ... 196,9 211,0 107,6 91,7 91,6 73,4 

Hafer •.•••••..••.•.••.... 72,9 59,0 35,8 0,3 0,4 2,7 
davon in M üblen •.•••... 15,9 14,1 10,4 0,1 0,3 0,1 

in Lagerhäusern •.. 57,0 44,9 25,4 0,2 0,1 2,6 
Gerste •••.•.••••••.••.... 156,0 126,0 101,8 6,3 9,8 8,5 

davon in Mühlen .••••.•. 22,8 23,0 28,3 3,1 3,9 1,3 
in Lagerhäusern ... 133,2 103,0 73,5 3,2 5,9 7,2 

Weizenbackmehl. •....... 127,2 108,6 81,4 0,3 0,1 0,0 
da von in Mühlen ••..•... 95,9 87,3 66,l 0,2 0,1 o,o 

in Lagerhäusern ... 31,3 21,3 15,3 0,1 0,0 0,0 
Roggenbackmehl •••••... 75,3 67,6 41,9 0,2 0,2 0,1 

davon in MUhlen •.•..... 
1 

59,6 55,6 35,5 1 0,2 0,2 0,1 
in Lagerhäusern ... 15,7 12,0 6,4 o,o 0,0 0,0 

Milchanlieferung und Milchverwertung im Deutschen Reich im September 1932. 
Die regelmäßige Zunahme der Milchanlieferung, wie sie 

seit Juni d. J. bei einem Vergleich der einzelnen Monatsergebnisse 
mit den entsprechenden Angaben des Jahres 1931 zu beobachten 
ist, hat sich im Berichtsmonat weiter fortgesetzt. Im Reichs-
durchschnitt sind die angelieferten Milchmengen im September 
1932 gegenüber dem Vorjahr um 1,3 vH gestiegen, während im 
September 1931 die Milchanlieferung nach den Angaben der 
damaligen Vergleichsbetriebe um 1,7 vH kleiner war als im 
September 1930. Die Mehranlieferung an Milch im Berichts-
monat dürfte in der Hauptsache auf die besseren Witterungs-
und Futterverhältnisse in diesem Jahre zurückzuführen sein, die 
zu einer Steigerung der Milcherzeugung geführt haben. Mit 
Ausnahme von Berlin und Oberschlesien liegt die Milchanlieferung 
einheitlich bei sämtlichen Berichtsbetrieben in den Gebieten 
östlich der Elbe, wenn auch in verschieden großem Ausmaße, 
über den vorjährigen Mengen. Darüber hinaus ist noch von 
Bedeutung die Zunahme der Milchanlieferung an Molkereien in 
Oldenburg(+ 5,5 vH), Hannover(+ 6 vH), Hessen(+ 5,4vH), 
Thüringen ( + 2,9 vH) und Baden ( + 6,4 vH). 

Der Rückgang des Frischmilchabsatzes ist gegenüber 
dem Vorjahr verhältnismäßig unbedeutend; er hält sich mit 
- 4,7 vH ungefähr auf der gleichen Höhe wie im Vormonat 
(- 4,2 vH). Im Durchschnitt der einzelnen Vierteljahre hat die 
Einschränkung des Trinkmilchkonsums seit Mitte des Jahres 
eine starke Abschwächung erfahren. Die Absatzminderung 
beträgt jeweils gegenüber dem Vorjahre: im 1. Vierteljahr 1932 
- 9 vH, im 2. Vierteljahr - 13 vH und im 3. Vierteljahr nur 
noch - 5, 7 vH. Diese Abschwächung des Konsumrückganges 
dürfte einerseits durch das größere Trinkmilchbedürfnis während 
der heißen Sommerwitterung, anderseits durch die besondere 
Preiswürdigkeit der Milch bedingt sein. Beim Absatz von 
Trinkmilch in Flaschen hat sich die in den beiden letzten 
Monaten wahrnehmbare Abschwächungstendenz weiter fortgesetzt, 
was auf die größere Bevorzugung der in der heißen Jahres-
zeit besonders haltbaren Flaschenmilch zurückzuführen ist. 
Im September 1932 war der Flaschenmilchabsatz nur um 
- 13,7 vH, dagegen im August um -17,8 vH und im Juli 
um - 22,4 vH kleiner als in den entsprechenden Monaten des 
.Yorjahres. Im Durchschnitt des 3. Vierteljahrs 1932 stellte sich 
der Gesamtrückgang im Absatz von Flaschenmilch auf - 19 vH 
gegen - 25,7 vH im 2. Vierteljahr und - 25,4 vH im 1. Vier-
teljahr. 

Bei der Weiterverarbeitung der Milch ist entsprechend 
der erhöhten Milchanlieferung und dem verringerten Milchabsatz 
im Re.chsdurchschnitt eine Steigerung um 3,9 vH zu ver-
zeichnen. In einzelnen Gebieten geht die Zunahme aber erheblich 
über die im Reichsdurchschnitt festgestellte Tendenz hinaus; 
so vor allem in Baden, wo im Landesdurchschnitt die Milch-
verarbeitung um rd. ein Drittel größer ist als im September 1931. 
Bei den Molkereierzeugnissen ist an Butter eine Mehrproduktion 
um 5,4 vH eingetreten, wobei sich gebietsweise beträchtliche 
Unterschiede ergeben. Während beispielsweise in Südbayern die 
Butterherstellung kleiner ist als im Vorjahr, und zwar um 
1,5 vH, wird in Württemberg die vorjährige Produktion um 

rd. ein Viertel (+ 24,3 vH) und in Baden sogar um 41,5 vH 
übertroffen. Bei Käse hat die Erzeugung an Weichkäse eine 
Zunahme um 4,6 vH erfahren, während an Hartkäse fast die 
gleiche Menge hergestellt wurde wie im September des Vorjahrs. 

Gegenüber dem Vormonat (August 1932) ist die im Durch-
schnitt je Tag angelieferte Milchmenge entsprechend der 
jahreszeitlichen Produktionsminderung um 7,5 v H zurückgegangen. 
Beim Frischmilchabsatz ergibt sich im Reichsdurchschnitt 
eine weitere Abnahme von 8,6 vH. An Flaschenmilch wurde 
fast dieselbe Menge wie im Vormonat abgesetzt. Bei den 
Molkereiprodukten hat sich die Herstellung von Butter 
um 2,7 vH und beim Hartkäse um 9,3 vH verringert, während 
die Erzeugung an Weichkäse um ein Fünftel gestiegen ist. 
Der Absatz an Käse ist sowohl an Hart- als auch an Weich-
käse größer geworden, und zwar um 3,7 bzw. 16,9 vH. 

Betriebsergebnisse Milch- Werkmilch PrMunlldl· Herstellung Absatz 
der Berlehis- anlieferung IBTB4er lball VOii von 
molkerelen Im 

September 1932 Gesaml· lnsge. j da'on In Butler 1 llarl· )Welcb· llarl- )Wotcb· 
1 VM· mHChlel'• saml Flaseben klse klsll Uso kL"' Länder und 1000 l moaal 

Landesteile -100 werlua1 1000 l dz 

im Durchschnitt je Tag 
Preußen')') ....... 5940191,5 71,,2 1 703 102 1 407 274 144 351 135 

Ostpreußen ..... 621 86,4 87,9 75 7 153 221 2 276 2 
Berlin .. „ ...... ,436 91,8 15,8 365 10 23 - 0 - 0 
Brandenburg .... 393 95,3 63,2 144 3 80 0 5 0 5 
Pommern ....... 622 93,2 78,5 133 3 168 7 33 14 30 
Grenzm. Posen-

Westpreußen .• 58 97,7 83,3 10 0 17 0 3 l 2 
Niederschlesien .. 396 99,7 75,5 97 3 97 0 49 0 46 
Oberschlesien ..•. 80 100,7 73,4 21 2 22 0 0 0 0 
Sachsen .. „. „. 485 96,6 81,3 90 19 133 - 4 - 3 
Schleswig-Holst .• 591 84,8 89,0 65 6 189 12 0 20 1 
Hannover ....... 980 91,1 90,0 98 7 304 9 10 10 10 
Westfalen ••..... 501 86,4 54,6 226 4 96 4 3 5 3 
Hessen-Nassau .• 160 99,l 53,1 75 4 24 4 29 5 27 
Rheinprovinz')'). 613 92,8 50,1 304 34 96 17 6 20 6 
Hohenzollern •..• 4 96,6 87,3 0 - 5- - - -

Bayern')') •....... 299 103,2 62,1 114 22 67 22 53 23 52 
Südbayern ...... 154 104,3 88,8 17 0 46 21 48 22 48 
Nordbayern•) ... 145 102,0 33,8 97 22 21 1 5 1 4 

Sachsen .......... 200 101,6 57,6 84 20 35 0 10 1 13 
Wilrttemherg •..... 417 102,4 61,9 159 29 130 57 105 50 128 
Baden„ „ ........ 312 103,3 36,5 197 13 59 2 13 2 13 
Thüringen .„ „. „ 78 98,4 77,5 18 l 22 - 3 - 3 
Hessen ••......... 108 107,7 51,8 52 5 20 - ll - 10 
Mecklenb.·Schwerin 341 88,5 80,1 67 1 91 6 0 9 0 
Oldenburg') .•..... 721 86,5 96,6 25 5 265 11 3 18 3 
Lübeck') „„„ „. 21 82,5 53,7 10 0 4- - - -
Braunschweig ..... 160 92,7 87,2 20 3 49 0 2 0 2 
Anhalt „ ......... 20 95,5 79,3 4 0 5- - - -
Hansestädte •...... 82 86,0 45,6 44 10 ll 0 0 - 0 
Lippe „„ ........ 47 93,3 91,6 4 0 17 - 0 - 0 
Mecklenbg.-Strelitz 65 89,3 61,0 25 2 14 0 0 0 0 
Schaumburg-Lippe 25 89,6 91,5 2 1 2- 0 - 0 
Deutsches Reich')')' 8 836192,51 71,312 5281 21412 1981372134414541359 
August 1932 •....• 9 549 92,4 70,9 2 767 215 2 258 410 286 438 307 

1) Ohne Saargebiet. - ') Einschl. Birkenfeld. - ') Ohne Pialz. - ') Ohne 
Oberpfalz und Unterfranken. - ') Oldenburgischer Landesteil. 
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Der Seeschiffbau im Jahre 1931. 
Die Beschäftigung der deutschen Schiffswerften hat seit 

1927 ständig abgenommen. 1931 war der Rückgang besonders 
fühlbar, weil nach der 1929 und 19301) erfolgten Fertigstellung 
der Lloydschiffe »Bremen« und »Europa« größere Neubauaufträge 
infolge der fortschreitenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten den 
Werften nicht mehr erteilt wurden. 

Waren 1930 nach der Statistik des Germanischen Lloyd•) 
noch 294 400 Br.-R.-T. neuen Schiffsraums (einschl. der auf die 
»Europa« entfallenden 49 700 Br.-R.-T.) fertiggestellt worden, 
so waren es 1931 nur noch 176 700 Br.-R.-T. (40 vH weniger). 
Von dieser beträchtlichen Abnahme war jedoch allein die Dampf-
schiffstonnage betroffen; an Motorschiffsraum wurden 1931 sogar 
45 vH mehr abgeliefert als im Vorjahr. 

Stärker als Anzahl und Umfang der Bauvollendungen ist der 
Auftragsbestand (am Jahresende) gesunken. Ende 1930 be-
fanden sich noch 237 100 Br.-R.-T. Seeschiffsraum (darunter 
195 600 Br.-R.-T. Motorschiffsraum) auf deutschen Werften im 
Bau; Ende 1931 waren es nur noch 102 800 Br.-R.-T. (darunter 
Motorschiffe mit 98 900 Br.-R.-T.). Noch nicht einmal halb so 
groß wie am Anfang des Berichtsjahres ist also der Auftrags-
bestand gewesen, mit dem die Werftindustrie das Jahr 1932 be-
gonnen hat. 

Von dem im Jahre 1931 fertiggestellten Seeschiffsraum war 
nur wenig mehr als 1/ 4 für deutsche Rechnung erbaut worden 
(im Vorjahr noch über 51 vH). Von dem Motorschiffsraum gingen 
dabei etwa 22 vH an deutsche Reeder, während 1930 fast sämt-
liche fertiggestellten Motorschiffe für ausländische Auftraggeber 
bestimmt waren. Bei dem am Schluß des Jahres 1931 vor-
liegenden Auftragsbestand ist der Anteil des für deutsche Rech-
nung im Bau befindlichen Schiffsraums im ganzen wieder etwas 
höher gewesen (1/4 gegenüber 1/ 5 am Anfang des Jahres). 

Auf deutschen Werften Auf ausländischen 
davon für Werften für deutsche 

Deutscher 
Insgesamt deutsche Rechnung Rechnung 

Seeschiff· Fertig- 1 Am Ende Fertig· 1 Am Ende Fertig· 1 Am Ende 
bau') des Jahres des Jahres des Jahres gestellt im Bau') gestellt im Bau1) 

gestellt im Bau1) 

An· J 1000 1 An· 11000 zahl Br.·R.-T. zahl Br.-R.-T 
An-11000 J An-11000 
zahl Br.·R.·T zahl Br.-R.·T 

An-11000 1 An-11000 
zahl Br.·R.-T zahl Br.·R·T. 

1930 
Insgesamt 157 294,4 65 "'"I" 150,9117 47,1 5 0,7 8 1,2 
Dampf-

schiffe .• 108 201,3 25 40,6 39 147,21 8 17,8 
Motor· 

schiffe .. 37 90,2 36 195,6 12 2,7 6 28,9 5 0,7 7 1,0 
1931 

Insgesamt 87 176,7 19 

~r 
48,1 8 25,7 22 3,0 2 0,3 

Dampf-
schiffe .. 44 44,l 6 3,2 14 18,6 3 1,1 - - - -

Motor· 
schiffe .• 35 130,8 11 98,9 8 28,8 4 24,3 18 2,4 1 0,2 

1 ) Nach Angaben des Germanischen Lloyd. - Schiffe jeder Größe. -
') Einschl. Bauaufträge. 

In anderen Ländern ist der Schiffbau zum Teil noch stärker 
zurückgegangen als in Deutschland. In allen Ländern der 
Welt sind nach Lloyd's Register of Shipping 3) 1931 insgesamt 
nur 596 Handelsschiffe mit 1617115 Br.-R.-T. vom Stapel ge-
laufen gegenüber 1 084 Schiffen mit 2 889 472 Br.-R.-T. im Vor-
jahr (- 44 vH). In der Höhe des Baubestandes ist bereits Ende 
1930 ein nicht unerhebliches Absinken gegenüber dem Vorjahr 
zu verzeichnen gewesen. Diese Entwicklung hat sich im Berichts-
jahr in verstärktem Maße fortgesetzt. Ende 1931 waren in der 
ganzen Welt an Handelsschiffen nur 281 mit 1,40 Mill. Br.-R.-T. 
im Bau gegenüber 502 mit 2,33 Mill. Br.-R.-T. Ende 1930 
(- 40 vH dem Raumgehalt nach) und 798 mit 3,11 Mill. Br.-R.-T. 
Ende 1929 (- 55 vH). Besonders stark war 1931 der Rückgang-
abgesehen von Deutschland - in Großbritannien, dem größten 
Schiffbauland, ferner in den Niederlanden, in Dänemark und 
Schweden. In den Vereinigten Staaten von Amerika und in 
Frankreich hat die Schiffbautätigkeit weniger stark nachgelassen; 
in Italien ist der Baubestand Ende 1931 sogar noch ungefähr 
ebenso groß wie am Anfang des Jahres gewesen. 

1 ) Vgl. •W. u. St.•, 11. Jg. 1931, Nr. 24, S. 861. - ') Der Germanische 
Lloyd berichtet über die eisernen Schiffe jeder Größe, auch wenn der Bau· 
auftrag erteilt, der Bau aber noch nicht in Angriff genommen war. - ') Er· 
faßt sind nur die Neubauten von 100 Br.·R.·T. aufwärts, und zwar nur inso-
weit, als sie tätsächlich im Bau waren. 

r Verteilung des vom stapel gelaufenen Schiffsraums 
u Segel~Mo or un  Dampfschlfft! in den Jahren1927 bia1831 

MOi. Br.·RrT.: 2,3 
Segel!,i:hfffe u. leichteP· 

Motorschiffe -··-··········· 

Dampfschiffe ~ 

/(olbenmesc!Ni?en-· 

~~~~~
0-pftvrWnen-----

1927 

2,7 2,8 

1928 1929 

2,8 1,6 

1930 1931 

vH 
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zo 
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• wo.St 3Z ___ _ M9ch Lloyds fk9/ster ol' Shfi>ptnp- llur Schiffe ron 100 &:-R.·T. aufwii-ts 

Baubestand an 
Handelsschiffen 

a) = Anzahl der Schiffe 
b) = Raumgehalt in 

1 000 Br.·R.·T. 

Deutsches Reich ......... { b 
Belgien ................. { b 
Britische Besitzungen .... { b 
Danemark .............. { b 
Danzig „ ............... { b 
Frankreich ........ „ .... { b 
Großbritannien und { a 

Irischer Freistaat b 

Italien .................. { b 
Japan ...... „ ......... ·{ b 
Niederlande ............. { b 
Norwegen, .............. { b 
Schweden ............. „{ b 
Spanien ................ { b 
Ver. Staaten von Amerika { b 

Schiffe 
insgesamt Dampfschiffe Motorschiffe 
----------1-------

am 31. Dez. am 31. Dez. am 31. Dez. 

1930 1 1931 1930 ~ 1930 T19s1" 
58 17 25 4 31 i2 

218,2 104,0 40,9 2,1 176,7 101,7 
4 3 2 - 2 3 
6,8 1,8 5,2 - 1,7 1,8 

14 4 8 3 4 -
12,2 3,1 9,6 2,5 1,8 -
23 12 4 4 19 8 

107,7 51,8 4,2 4,5 103,4 47,3 
14 2 14 2 - -
12,1 1,9 12,l 1,9 - -
19 17 14 8 4 6 

174,2 164,4 128,2 104,9 44,3 58,9 
181 98 106 81 64 13 
908,9 400,5 464,0 310,0 440,3 89,8 
24 15 10 9 14 6 

179,7 178,3 103,2 100,9 76,4 77,4 
16 17 - 4 16 13 
86,l 53,3 - 24,6 86,1 28,7 
50 26 7 3 43 23 

160,l 67,9 7,4 0,5 152,7 67,4 
18 15 13 10 5 5 
21,3 15,8 11,3 8,0 9,9 7,8 
29 18 9 4 20 14 

145,8 95,4 10,4 5,8 135,4 89,6 
12 10 l 'l 11 9 
59,4 55,2 0,2 0,2 59,2 55,0 
35 21 18 18 15 3 

232,0 207,8 187,2 204,4 43,3 3,4 

Übrige Länder .... ··-_···{ b f,6 ~  b,1 t3 t5 t3 
{ a 502 1 281 1 232 1154 1 252 1118 Zusammen b 2326,l 1403,8 984,0 771,6 1332,7 630,I 

Durchschnittsgröße (Br.·R.·T.) 4635 4995 4240 5010 5290 5340 

Die Eisen- und Stahlerzeugung des In- und Aus-
landes im September 1932. 

Die Eisenerzeugung der in der Rohst'ahlgemeinschaft 
vereinigten Länder war im Berichtsmonat gegenüber August 
nahezu unverändert. Sie betrug 1 221 000 t Roheisen und 
1 371 000 t Rohstahl. Arbeitstäglich war bei Roheisen eine Zu-
nahme von 4,6 vH zu verzeichnen, an der alle Länder teilliatten; 
die arbeitstäglichii Rohstahlerzeugung behauptete sich. In den 
ersten 9 Monaten dieses Jahres war die Roheisenerzeugung mit 
11,5 Mill. t um 30 vH, die Rohstahlgewinnung mit 12,9 Mill. t 
um 28 vH geringer als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. 

Im Deutschen Reich nahm die arbeitstägliche Roheisen· 
erzeugung im Berichtsmonat um 5 vH auf 9 096 t zu, die arbeits-

·.; 
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Deuflelle Bohefsen- und Bohltahl-
erseugung 
in lOOOt 

September 1 August 1 September 

1932 1931 

Erzeugung naeh Borten 
Bimatlteisen • „. „ •• „ „. „ „ • „ „ . 
Gießereiroheisen u. Gußwaren 1. Schmelz. 
Thomasroheisen •. „ •• „ „ „. „ „ . „ . 
Stahleisen, ?ilangan·, Biliziumroheisen •• 

~~~ E ~~ ~ } ri::te { 
~r gu  •• 

Erzeugung nach Bezirken 
Rheinland und Westfalen •••.•••••••• 
Bieg-, Lahn·, Dillgebiet und Oberhessen 
Bahleaien „„.„„.„.„„ •• „„„ •• 
Nord·, Ost-, lfitteldeutschland • • • • • • • } 
BOddeutaohland einschl. Bayerische Pfalz 

Rheinland und Westfalen •••••••••.•• 
Bieg-, Lahn·, Dillgebiet und Oberhessen 
Behleaien „„ •• „„.„„„.„.„„ •• 
Nord·, Ost·, lfüteldeutschland ••••••• 
811ddeutsahland einsehl.Bayerische Pfalz 
Land Sachsen. 

1) Berichtigt. 

Roheisen 
20,9 17,0 
18,3 14,3 

171,1 150,1 
61,7 86,1 

Rohstahl 
112,2 

1 90,9 255,6 1) 297,2 
5,9 1) 8,6 

15,4 15,8 
Roheisen 

l~ 1 

227,4 
9,2 

2,0 { 16,0 
15,8 

Rohstahl 
333,9 1) 315,2 

16,4 18,4 
8,6 13,7 

19,2 38,5 
0,6 12,6 

14,7 18,7 

39.7 
14,7 

279,5 
102,6 

1 
200,9 

1 

359,7 
7,2 

14,5 

368,6 
17,0 
5,6 

34,6 
12,3 

468,8 
15,2 
19,0 
52,3 
12,6 
23,8' 

tägliche Rohstahlgewinnung dagegen um etwas über 2 vH auf 
15 132 t ab. Die Menge des in den ersten drei Vierteljahren 
erzeugten Roheisens von 2,87 Mill. t und des hergestellten Roh-
stahls von 4,18 Mill. t war 41 vH bzw. 38 vH geringer als in den 
ersten drei Vierteljahren 1931. 

Im Saargebiet zeigte sich nach den erheblichen Rück-
gängen der Produktion im Juli und August wieder ein kräftiger 
Anstieg der arbeitstäglichen Leistung um 21 vH bei Roheisen 
und um 27,5 vH bei Rohstahl. 

In Belgien und Luxemburg nahm die arbeitstägliche 
Roheisenerzeugung gegen August um rd. je 4 vH zu. Die Belebung 
der Rohstahlproduktion war geringer. 

In Frankreich behauptete sich die arbeitstägliche Roh-
eisenerzeugung, während die arbeitstägliche Rohstahlherstellung 
gegen August um mehr als 3 vH zurückging. In den ersten 
9 Monaten 1932 waren die Roheisenerzeugung und Rohstahl-
gewinnung von je 4,15 Mill. t um 36 vH bzw. 32 vH geringer als 
in der Vergleichszeit 1931. In Elsaß-Lothringen wurden im 
September fast unverändert gegen August 154 000 t Roheisen 
erzeugt, während die Rohstahlgewinnung von 141000 t um 
7 000 t geringer war; diese Minderproduktion entfiel ganz auf die 
hergestellten 110 000 t Thomasstahl. 

In Großbritannien war nach der Beeinträchtigung der 
Produktion durch die Industrieferien im August eine Zunahme 
der arbeitstäglichen Rohstahlproduktion um nahezu 24 vH fest-
zustellen, während die arbeitstägliche Roheisenerzeugung nicht 
beträchtlich anstieg. Die Erzeugung von 2, 79 Mill. t Roheisen 
und 3,98 Mill. t Rohstahl in den ersten drei Vierteljahren dieses 
Jahres wich nur unbeträchtlich von der entsprechenden Erzeugung 
1931 ab. Die Einfuhr von Eisen- und Stahlerzeugnissen ausschließ-
lich Schrott in den ersten neun Monaten 1932 (1931) erreichte 
infolge des seit März 1932 eingeführten Schutzzolles nur 1 319 300 
(1 961 000) t, die Ausfuhr 1 416 400 (1 474 100) t. 

In den Vereinigten Staaten von Amerika nahm die 

ArbeitstAgllche Rohstahlgewfnnun9 In wichtfgen Ländem 
läusendt Oktober1930 bis Septembep 1932 Tausendt 

1W 150 

100 100 
90 -- - 90 
80 80 
70 70 
80 

50 

Ausnutzung der Kapazität der vorhandenen Hochöfen auf 14 vH 
zu. Die arbeitstägliche Leistung stieg um 15 vH auf 20 069 t 
Roheisen. Der Beschäftigungsgrad der Stahlwerke erhöhte sich 
auf 17 vH ihrer Kapazität. Die arbeitstägliche Herstellung von 
Siemens-Martin- und Bessemer-Rohstahlblöcken stieg um fast 
22 vH auf 38104 t. Jedoch betrug der Rückgang der Produktion 
im Vergleich der ersten 9 Monate 1932 und 1931 bei Roheisen 
54 vH, bei Rohstahl 51 vH. Der Bestand unerledigter Aufträge 
beim Stahltrust zeigte gegen August wiederum eine leichte Zu-
nahme auf 2,017 Mill. t, während er Ende September 1931 eine 
Höhe von 3,195 Mill. t erreicht hatte. 

Roheisen· und Rohstahl· 1 Sept. J Aug. I Sept., Sept.1 Aug., Sept., s3oi 1 A31. erzeugung wlebtlger Linder ep · ug • 
in 1 000 t 1932 1931 1932 1991 1992 

Roheisen Rohstahl Tltlge 
Deutsches Reich (ohne Insgesamt Insgesamt Hochöfen 

Saa.riebiet)1 ) •••••••••• 273 268 438 393 ')417 592 32 40 
Baarge iet „„ ..•.• „„. 114 97 121 128 100 128 17 17 
Luxemburg „ •. „„ ... „ 170 168 172 169 167 175 22 22 
Belgien„ •.•.•..•.•. „ .. 219 217 284 225 222 278 33 33 
Frankreleh „ •• „ ........ 446 ')456 655 456 473 655 81 8 
Großbritannien ..•.•....• 265 264 252 437 367 407 59 57 

2 

Rußland (UdSSR)') •.... 542 502 421 420 417 452 
Polen •.•..••.•.•...••.. 24 24 30 53 63 93 
Sohweden1)1) •• „ ••.•.... 20 18 28 43 39 52 20 
Tschechoslowakei') .•..... 35 33 99 55 63 138 
Italien'). „ .• „ •.•.•.•.• 37 38 43 130 112 122 
Ver. Staaten von Amerika') 602 539 1 188 991 846 1570 47 42 

Deutsches Reich (ohne Arbeitstäglich Arbeitstäglich 
S ~ e  „.„ ... „. 9,1 8,7 14,6 15,1 '!15,5 22,8 

Baarge iet„„„„„„„ 3,8 3,1 4,0 4,9 • 3,9 4,9 
Luxemburg „„ •... „„. 5,7 5,4 5,7 6,5 ' 6,4 67 
Belgien„„ .•.••......•• 7,3 7,0 9,5 8,7 ' 8,5 10,7 
Frankreich. „ . „ . „ „ „. 14,9 14,7 21,8 17,5 ')18,2 25,2 
Großbritannien •••..•...• 8,8 8,5 8,4 16,8 13,6 15,7 
Ver. Staaten von Amerika 20,1 17,4 39,6 38,1 31,3 60,4 

1) Rohstahl mit Bobweißstahl. - 1) Roheisen ohne Ferrolegierungen. -
3 ) Nur Koksroheisen bzw. Bessemer- und Siemens·Martln·Rohstahlblöoke. -
') Berichtigt. 

Die Gewerbebetriebe' in der Schweiz nach der eidgenössischen Betriebszählung 1929. 
In der Schweiz wurde am 22. August 1929 zum erstenmal seit dem Jahre 1905 

wieder eine alliremeine landwirtschaftliche und gewerbliche Betriebszählung vor-
genommen'). ln der Zwischenzeit sind lediglich Volks· und Berufszählungen so-
wie Fabrikstatistiken für wichtige Ausschnitte des Gewerbes durchgeführt worden. 

In der Schweiz wurden 1929 218 000 Gewerbebetriebe mit 1,3 
Millionen beschäftigten Personen und einer installierten Kraft-
maschinenleistung von 0,9 Mill. PS. gezählt. Unter den ein-
zelnen Industriezweigen hat die Metall- und Maschinenindustria 
sowohl der Zahl der beschäftigten Personen als auch der ver-
wendeten Kraftmaschinenleistung nach die größte Bedeutung. 
Sie ist im Laufe der Jahre immer mehr in den Vordergrund ge-
treten. Ibr Anteil an dem gewerblich tätigen Gesamtpersonal 
hat sich von 13,2 vH im Jahre 1905 auf 19,0 vH im Jahre 1929 

1 ) Vgl. •Statistische Quellenwerke der Schweiz<, Heft 14 u. 17, Bern 1931. 

erhöht. An dem Aufschwung dieses Gewerbezweiges sind vor allem 
der Maschinenbau und die überwiegend für den Auslandsabsatz 
arbeitende Uhrenindustrie beteiligt. Einen im Verhältnis zur 
Vorkriegszeit erheblich verminderten Personalstand (-10,0 vH) 
zeigt die Textilindustrie. Der Rückgang erstreckt sich hier haupt-
sächlich auf die Stickerei und die Seidenindustrie, während bei 
·der Kunstseidenherstellung und der Baumwollindustrie Per-
sonalzunahmen zu verzeichnen sind. Unter den übrigen In-
dustrien weisen noch das Baugewerbe, das Bekleidungsgewerbe 
und das Nahrungs- und Genußmittelgewerbe starke Personal-
besetzung auf. Die chemische Industrie beschäftigt zwar nur 
etwas mehr als 18 000 Personen, hat jedoch durch die Ausfuhr 
von Farben und pharmazeutischen Produkten erhebliche Be-
deutung für die Wirtschaft der Schweiz gewonnen. 

• 
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Nahezu ein Drittel der ge-
werblich tätigen Personen ist im 
Güterverteilungsapparat beschäf-
tigt. Innerhalb desselben nimmt 
das Gast- und Schankwirtschafts-
gewerbe entsprechend der Bedeu-
tung der Schweiz als Fremden-
verkehrsgebiet einen besonders 
breiten Raum ein. Von den 
1929 im Schweizer Gewerbe be-
schäftigten Personen waren 9,5 
vH im Gasthausgewerbe tätig, 
während der entsprechende Anteil 
in Deutschland 1925 nur 3,9 vH 
betrug. Bemerkenswert ist auch 
die betriebliche Struktur des 
Schweizer Gasthausgewerbes. Die 
Mittel- und Großbetriebe (mit 5 
und mehr Personen) beschäftigen 
50,2 vH des Gesamtpersonals ge-
genüber 36,2vH in Deutschland. 

Die Industriegruppen In der S ~ z nach Personal und l<raftmaschinenleistung 1929 

Beschaftigte Personen 

BergbaO u. Steinbrüche 
Elektr.-; Gas-u. Wasserwerke 

Chemische Industrie 
Industrie d.Stelne u. Erden 

Graphisches Gewerbe 
er~l u s uk  Lederind. ijjl••• 

Uhrenindustrie 

Motorische Arbeitskraft 
in PS 

Gewinnung u.Bearbeng v. Metallen 
iiiiiiiiiiii;Nahrungs,u.GenußrMtelgewerbe 

Holzlndustrie ~ lllll~EEE  
120 100 80 
Tausend Personen 

60 40 20 

Die Standorte der Schweizer Industrie liegen hauptsächlich 
in den weniger gebirgigen nördlichen und nordwestlichen Kan-
tonen. Rund ein Fünftel des Gesamtpersonals ist in dem Kan-
ton Zürich konzentriert. Hauptstandorte für die Maschinen-
industrie sind die Kantone Zürich, Aargau, Bern und St. Gallen, 

Betriebe, Personal und Betriebe Beschäftigte Personen Kraft-
Kraflmaschlnenlelatung ma-

am 22. 8. 1929 1 in 1 in 1 VMbd. schinen· 
Zahl TH Zahl H 19!0 gegen leistung nach Gewerbezweigen V lD051nvH in PS') 

Gewerbe überhaupt .......... 217 792 100,0 1 260864 100,0 29,5 908568 
Industrie und Handwerk ..... 110605 50,8 819360 65,0 27,1 884 287 

Bergbau und Steinbrüche .• 909 0,4 6952 0,5 -23,9 12235 
Metall· u.Maschinenindustrie 20064 9,2 240 222 19,0 87,7 224085 
Chemische Industrie ••••... 742 0,3 18567 1,5 132,4 40953 
Textilindustrie ••••• , ••.... 2382 1,1 100990 8,0 -10,0 151 604 
Papier-, Kautschuk-, Leder-

industrie ••••.••.•.•.•••. 3373 1,5 22518 1,8 50,5 50681 
Graphisches Gewerbe ••...• 2155 1,0 21 679 1,7 68,7 16857 
Industrie der Steine u.Erden 993 0,5 19 979 1,6 1- 0,2 63149 
Holzindustrie •....•..•.••• 14740, 6,8 64Wl 5,21 19,8 109 802 
Baugewerbe ••••........... 129861 6,0 115 908 9,2 10,0 19830 

run~ und Genußmittel· 
gewer e •••••••.•...•••• 18274 8,4 88978 7,1 21,8 115 486 
1) Zum Antrieb .von Arbeitsmaschinen verwendete Kraft. 

0 

Textilindustrie 
Maschinen;App-u Instrumentenbau 

Bekleidungsgewerbe 
Baugewerbe 

0 

Wu.St.32 

20 40 60 ao 100 120 140 160 
lausend PS 

für die Uhrenindustrie die Kantone Bern, NeuchMel, Solo-
thurn und Genf. Die Baumwollindustrie hat ihre Haupt-
sitze in den Kantonen St.Gallen, Zürich und Aargau, die 
Seidenindustrie in den Kantonen Zürich, Basel, Glarus, Luzern 
und St. Gallen. 

Betriebe, Personal und Betriebe Beschäftigte Personeri Kraft· 
Kralimaschlnenlelstung ma.-

am 22. 8. 1929 
1 in 

1 in 1 Verbd. 
schinen ... 

Zahl vH Zahl H 1919 gegen leistung 
nach Gewerbezweigen V 1905 Jn rß in PS') 

Bekleidungsgewerbe ...•.•.• 33208 15,2 107013 8,5 6,2 14969 
Elektrizit.-, Gas- u. Wasserw. 567 0,3 8836 0,7 2',9 63862 
Gewerbliche Betriebe in An· 

stalten ••.•••.••.....•.. 212 0,1 2741 0,2 37,3 754 
Handel. ••.••..••..•...•.... 90850 41,7 323 674 25,7 44,(> 17153 

Groß- und Einzelhandel. •.. 59240 27,2 171874 13,7 61,1 16 975 
Bank-, Börsen- und Ver-

sicherungswesen •••...•.• 1 520 0,7 24969 2,0 17',9 -
Hilfsdienst des Handels, Ver-

mittlungen ••••..•....... 1843 0,8 6710 0,5 8,7 178 
Gasthausgewerbe •.....•... 28 247 13,0 120121 9,5 18,2 -

Verkehr •.....• „. „ ........ 

1

10 744 4,9 83 025 6,6- 1,8 1 912 
Gesundheitswesen, Unterricht. 5 593 2,6 34805 2,7 108,0 5216 

HANDEL UND VERKEHR 
Der deutsche Außenhandel im Oktober 1932. 

Im Oktober haben Einfuhr (398 Mill. !lt.Jt) und Ausfuhr 
482 Mill. !ft.J{) um den gleichen Betrag von 38 Mill. !ft.J{ 
zugenommen. Dem Wert nach bedeutet dies für die Ein-
fuhr eine Zunahme um 101/ 2 vH, für die Ausfuhr um 81/ 2 vH. 
Der Menge nach hat die Ausfuhr nur um etwas mehr als 
7 vH zugenommen, die Einfuhr dagegen um 11 vH; denn 
bemerkenswerterweise ist der Durchschnittswert der Ge-
samtausfuhr (in Übereinstimmung mit demjenigen der 
Fertigwarenausfuhr) um 1 vH gestiegen, während der 
Durchschnittswert für die Gesamteinfuhr (in Überein-
stimmung mit demjenigen für die Rohstoffeinfuhr) im 
Oktober um etwa 1/ 2 vH gesunken ist. Infolge der Zu-
nahme von Ein- und Ausfuhr um den gleichen Betrag 
beträgt der Ausfuhrüberschuß wie im September 84 Mill. !ft.J{ 
und beziffert sich für die rückliegenden 10 Monate dieses 
Jahres auf 930 Mill. !lt.Jt. 

An der Zunahme der Einfuhr sind, wie im Vormonat, 
sämtliche Warengruppen beteiligt, doch haben im Oktober 
die Lebensmittel mit 21 Mill. !ft.J{ einen stärkeren Anteil 
an der Mehreinfuhr als die Rohstoffe, deren Einfuhr um · 
13 Mill. !lt.lt gestiegen ist. Mengenmäßig haben die Lebens-
mittel um 18 vH, dem Wert nach jedoch um 20 vH zu-
genommen, da der Durchschnittswert für die im Oktober 
eingeführten Lebensmittel um etwa 2 v H gestiegen ist. 
Infolge des erwähnten leichten Absinkens des Durchschnitts-
werts für die eingeführten Rohstoffe, wobei es sich nicht 

um eine allgemeine Erscheinung handelt, da zahlreiche 
wichtige Rohstoffe, wie sämtliche Textilrohstoffe, Kalbfelle, 
Ölfrüchte, Bau- und Nutzholz, Steinkohlen und Mineralöle, 
eine weitere Zunahme ihrer Durchschnittswerte aufweisen, 
beträgt die W ertzunal,lme der Rohstoffeinfuhr nur etwa 
61/2 vH gegenüber einer mengenmäßigen Mehreinfuhr um 
7 vH. Weiter in stärkerem Umfang, und zwar um fast 
41/ 2 vH, ist der Durchschnittswert der eingeführten Fertig-
waren gesunken, deren mengenmäßiger Mehreinfuhr um 
10 vH daher nur eine Wertzunahme um5 vH (= 3 Mill.!lt.Jt) 
entspricht. Die Einfuhr von lebenden Tieren ist dem Wert 
und der Menge nach um mehr als ein Drittel gegenüber 

W arenverkebr 
Einfuhr Ausfuhr') 

Im Reiner ILebens-1 Roh- ,Fertig- Reiner 'Lebens-1 Roh- ,Fertig· Spezialhandel Waren· mittel stoffe waren Waren- mittel stoffe waren 
verkehr verkehr 

Mill • .!ll.lt 
Juni 1932 •••• 364,4 128,2 176,21 57,8 454,1 11,4 79,8 361,9 
Juli • .... 366,2 128,9 178,9 56,3 430,5 12,0 78,9 338,7 
August • .... 331,5 104,8 174,4 49,7 428,2 14,6 78,8 333,9 
Sept. • .... 360,2 106,7 194,4 55,4 443,8 21,9 80,6 340,3 
Oktober• .... 398,2 128,0 206,9 58,2 481,7 23,2 86,7 371,1 

lonals- {1981 560,6 164,1 289,8 102,l 799,9 29,9 151,1 615,0 
durehscbnltt 1930 866,I 247,4 459,0 149,8 1 003,0 40,0 204,l 753,1 
Jan./Okt. 19S2 3 842,5 1241,7 1965,6 f:IJ7,3 4772,9 163,7 865,8 3731,0 

• 1981 5 751,5 1671,0 2983,7 1049,5 8 111,6 294,2 1573,5 6201,6 
Vorja!Jrsworte on ... 5164,9 1 668,4 2690,0 761,8 5 617,9 191,7 1149,l 4261,4 

') Vor Juli 1982 einschl. Reparations-Saohlieferungen. 

3 
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Der deutsche AuJJenhandel (Spezialhandel) Im Oktober 1982. 

Warenbenennung 1 Einfuhr 1 Ausfuhr 1 Einfuhr 1 Ausfuhr Warenbenennung 1 Einfuhr j A uefuhr j Einfuhr 1 Auefuhr 

Werte in 1 000.7U Mengen in dz Werte in 1000 .1U Mengen In ds 
Lebende Tiere .... 5 066 774 ') 81 625 ') 6666 Unedle Metalle: 

Pferde •••....•.•.......• 606 45 ') 1405 ') 39 Eisen ••••••.•.•••.•... 713 1 242 166946 383383 
Rindvieh „„.„ •.. „ .•• 1630 273 :i 11385 :i 1078 Kupfer „„„ •• „„ •.. 10853 3156 'JW700 60742 
Schweine .„„„.„ .. „. 51 143 1 112 2021 Blei •• „ ••.••••.•... „ 968 591 53725 33%18 
Sonstige lebende Tiere „ • 2779 313 35269 556 Zinn ••• „ •• „„ ••. „. 1832 641 9598 3364 

Zink „„.„„ •••• „„ 1 229 310 55165 14929 
Lebensmittel und Aluminium .••..•...... 106 96 1355 888 

Getränke •...• „ 128 030 23216 4 823 687 2 537 853 Sonstige unedle Metalle 1 246 ' 1 877 13920 Zlm 
Weizen •..•. „ „ .... „ •. 7886 8953 817 398 1 207790 Eisenhalbzeug u. dgl. •... 274 254 35681 14946 
Roggen .... „„ .• „„ •.• 1 597 926 188070 146813 Kalisalze ••.••••• „ •• „. - 1 811 - 422451 
Gerste .... „ .. „ .• „ ...• 1 397 - 162379 - T o ~os e l •..• 2 642 117 888091 34140 
Hafer .„„„.„.„„„. 25 - 2457 - Schwele aarea Ammoniak 27 3763 2300 547 291 
Mais, Dari „ „ „ „ „ „ „ 2466 - 347 989 - Sonstige chemische Roh-
Reis •..• „.„„ .. „.„„ 5 190 593 502 917 38 244 atoffe und Halbzeuge .• 1400 2280 109592 119633 
Malz .. „ •.. „„„.„„. 183 148 5 279 5883 on ~e Rohstol!e und 
Mehl und andere Müllerei- halb ertlge Waren •••.• 9633 6746 707880 754042 

erzeugnisse ••••.•••.... 272 1 074 10328 101 793 Perlige Waren ..... 58180 571088 ') 843390 ., 4121477 Kartoffeln, frisch ....•... 411 64 64660 12210 Kunstseide und Florett-Speisebohnen, Erbsen, 
Linsen •.• „ .• „ •.•••• 1178 47 78281 975 seidengarn ••..•••.•.•. 4142 3526 9645 8148 

Kllohengewäohse •.••••••• 1177 251 100349 17884 Garn aus: 
Wolle und and. Tierhaar 2832 3395 7971 5845 Obst .•.•• „ .•.•.. „ ...• 19018 352 1 054385 13376 Baumwolle .••••••.•••• 3610 1588 12542 5570 Slldfrllchte ...•.......... 11 068 33 268110 760 Flachs, Hanf u. a ••.... 946 461 9346 3 927 Zucker ••...•.•....•...• 751 510 23268 36031 Gewebe u. a. nicht genähte 

Kaffee .• „ .•.•. „ „ .•••• 13098 48 120362 428 Waren aus: 
Tee.„„ .. „.„„„.„. 815 - 5540 - Seide, Kunstseide •.•.• 952 8989 444 4892 
Kakao, roh „„„ ... „ .• 2540 2 65280 949 Wolle und and. Tierhaar 1656 11732 1427 12329 
Fleisch, Speck, Wurst ... 3 975 168 53590 791 Baumwolle •••••••.•... 2000 11560 3135 13896 
Fische und Zubereitungen 6959 1188 222452 35772 Flachs, Hanf und and„ . m 753 4350 7192 
Milch •.•.•.•.••.••.•...• 66 92 2036 1 237 Kleidung, Wäsche .•.•... 619 10435 194 5248 
Butter ••......•..•.....• 8595 2 61 086 11 Filzhüte, Hutstumpen •... 173 1 054 32 403 
Hart- und Weichkäse „ „ 4546 144 57322 1 457 Sonstige Textilwaren ..... 209 3801 485 10204 
Eier und Federvieh ...... 13100 3 127877 24 Leder •••• „ ...... „ .... 3366 8412 5711 8945 
Schmalz, Oleomargarin .•. 8702 - 132165 - Schuhe und andere Leder· 
Rinder-, Schaf- und Preß- waren ••.••••••••• „ .• l 090 4658 523 2836 

talg •••• „„„ •• „„„ 689 61 20511 1460 Pelze und Pelzwaren ..... 3088 9518 1 :202 2021 
Margarine, imeisefette ••.. 1030 830 31 695 15557 Paraffin und Waren aus 

2359 Pflanzliche le und Fette Wachs oder Fetten .•.• 1 083 ~ 25726 
(auch technisehe) ••.•.• 3 139 2848 98577 85762 Holzwaren •••••.•••.•..• 1083 4089 19 364, 46964 

Gewürze ••• „ .•. „.„„. 1 066 10 12098 451 Kautschukwaren .•.•..... 811 4450 2090 12279 
Branntwein, Sprit') ...... 185 123 867 487 Celluloid und Waren daraus 
Wein und Most. „ „ •. „ 1 747 725 51106 6604 (ohne Filme} .•••••.•.• 330 3684 1020 5219 
Bier .•.•.•.•.•.•...•.... 116 878 7255 31885 Filme •••••.•.•.•• „ •.•. 496 2711 141 1289 
Sonstige Lebensmittel und Papier, Papierwaren .•... 1030 15567 18604 32(.834 

Getränke „ •.• „ •.•• „ 5043 3143 127 998 773 219 Bllcher, Musiknoten •.••. 890 3609 2356 7554 
Rohstona und halbfertige Farben, Firnis, Lack ..... 1469 18308 27244 109 849 

Schwetelsaures Kali, Chlor-Waren •••••.•. 206 872 86 698 21969 813 32 133733 kalium •••••••••• „ .•• - 1970 - 161 802 
Roh- und Florettseide •.• 1 942 460 3 913 2322 Sonstige chemische u. phar-Wolle und and. Tierhaare . 12 812 3417 86601 19751 mazeutieche Erzeugnisse 4319 29554 125793 775 958 Baumwolle .••. „ ..... „. 32005 5316 437 652 71 992 Ton- und Porzellanwaren. 445 4213 21 290 83656 Flachs, Hanf und and„ .• 4759 229 147%6 3709 Glaa und Glaswaren ••••• 1382 10206 11283 82206 1-nn- und Schaffelle .•. 635 44 8381 853 Waren aua Edelmetallen • 274 2174 10 118 
Kalbfelle, Rlndshiiute •••• 8490 1431 135569 21316 Waren aus Eisen: Felle zu Pelzwerk, roh ... 5695 2468 3420 1907 Röhren und Walzen .•. 236 5374 13295 164494 Sonstige Felle und Häute 1 756 133 13 269 674 Stab- und Formeisen .. 2839 10970 262 558 mm Federn und Boraten .•.•• 2101 604 6475 l 163 Bleoh und Draht .••... 2184 8030 157 323 371573 Tierfett und Tran, fllr ge- Eisenbahnoberbau· 

werbliche Zwecke .•.••• 6113 503 284595 23838 material •••••••. „ .• 273 308 27228 28.929 
Därme, Magen u. dgl. .•.• 3 589 918 41 851 5413 Keese!; Teile und Zube-
Hopfen ••••.•.••••.•.••• 598 629 3566 2475 hör von Maschinen .•• 652 8875 3912 67780 Rohtabak .•. „„ •. „„ .• 10 181 59 63445 538 Measeraohmiedewaren •.• 43 2847 32 3687 

l l~e Säm.ereien . 572 199 12874 3662 Werkzeuge undlandwirt-
Ölfrüchte, lsaaten •..•.• 27604 68 2163170 2710 schaftliche Geräte .•• 256 3817 2036 21 200 
Ölkuchen .•••• „„„„ •. 7280 745 750979 71374 Sonatige Eisenwaren ••. 1429 27757 14400 Ja0360 
Kleie und ähnliche Futter· Waren aus Kupfer„ „ „. 815 ll 690 l 852 72374 mittel .•.•.••••• „ .. „ 1 069 7 139717 11 792 Vergoldete und versilberte 
Bau• und Nutzholz .•.... 5974 1826 1 103833 534551 Waren ••••••••••••.•.. 125 1853 38 l 086 Holz zu Holzmasse ••...• 2452 62 1109775 33 572 Sonstif; Waren aus uned-Holzschliff usw ..•••.•.•. 1242 2 220 97 590 199 097 Jen etallen •••••• „ „ 457 5065 6840 30135 
Gerbhölzer, -rinden und Textilmaschinen ••••.••.• 636 6041 1735 24223 

H z~ ~ ~  s~ ~ll  1734 238 114 926 7062 Dampflokomotiven .••.... - 135 - 988 
1471 655 55 275 Werkzeugmaschinen •..... 187 13500 784 70993 Gummi •• „ •• „.„„ .• 7647 Landwirtscha.ftl.Maschinen 328 523 1975 5142 Kautschuk, Guttapercha . 1 551 196 45917 4287 Sonstige Maschinen (ohne 

Steinkohlen •.•••.•.• „ .. 4828 21217 3 281 030 16733420 elektrische) •••••••••... t 335 22049 5 695 137522 Braunkohlen •..•• „ .• „ . 1441 4 1326690 3 840 Elektrisehe Maschinen ...• 203 4291 722 14997 
Koke .•.••••.•.•. „ •. „. 699 7704 443150 5083900 Elektroteohn. Erzeugnisse 2030 22548 2388 57882 
Prellkohlen „. „ .. „ „ „ 249 3 257 162 960 2 050790 Kraftfahrzeuge, -räder .•• 702 1932 2484 9175 Steinkohlenteer, -öle und 

118 420 Fahrräder, Teile •••.••... 49 1396 110 7482 Derivate ••.•••••.•.•.• 1 994 1404 111 681 Wasserfahrzeuge •••.•••.. 65 108 ') 3 ., 24 Mineralöle • „ ..•• „ „ •.• 11 812 2 228 2 283532 146762 Musikinstrumente •..•.... 102 2160 78 4419 Mineralphosphate ...•.•.• l 103 12 447 391 1489 Uhren ••••••••••••.•. „. 537 3197 50 6408 
Zement .•.•• „ ••.•• „ ..• 179 351 64406 208233 Sonatige Erzeugnisse der 
Sons ~ Steine und Erden 2973 4358 913 220 3 850 600 Feinmechanik') ••••••.• 620 4373 338 4065 Erze, etallascben: 

3 893 27 2420560 14660 Kinderspielseug •••..•...• 90 7748 Ml 42189 Eieenerze .• „ .. „ •• „. Sonstige fertige Waren •... 3420 11 725 24731 128753 Kupfererze ••..•.....•. 243 25 164 627 20658 
Zinkerze ••. „ ..• „ ••.• 220 252 29239 65 921 llelner Warenverkehr 

3981'8 I '81776 ') a7 718 5151 'l 38 805 729 
Schwefelkies „ „ •.• „ . 797 68 444 622 35823 Hierzu 
Manganerze .. „ „ .• „ • 197 18 42370 612 Gold und Silber ••.. 30440 7998 1253 719 
Sonst.Erze u.Mets.llasch. 3 696 462 751 623 350041 (nicht bearb., ·Münzen) 

') Ohne Pferde. - 2) Stück. - 3) Einschl. Brennspiritus. - 4) Ohne Wasserfahrzeuge. - 5) Apparats, Instrumente, Sehrelbmaaeblnen u. dgl. - •) Aullerdem 
Pferde und Wasserfahrzeuge in obengenannten Stückzahlen. 



701 

Der deutsche Außenhandel Oktober 1931 bis Oktober 1932 
Reiner Warenverkehr nach Hauptwarengruppen 
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dem Vormonat gestiegen; die Mehreinfuhr entfällt über-
wiegend auf die Sammelposition »Sonstige lebende Tiere•. 

Soweit schon vorlitlgende Zahlen es erkennen lassen, haben 
sich die einzelnen Bezugsländer, und zwar in Europa und 
Übersee, nahezu sämtlich an den vermehrten Waren-
lieferungen nach Deutschland beteiligt; insbesondere ist 
die Einfuhr aus den Vereinigten Staaten von Amerika 
gestiegen (Saisoneinfuhr an Baumwolle). Zurückgegangen 
ist nur die Einfuhr aus Rußland (UdSSR) und in geringem 
Umfang auch die Einfuhr aus Argentinien. 

Die Zunahme der Ausfuhr geht sowohl dem Wert wie 
der Menge nach über die Steigerung hinaus, die saisonmäßig 
zu erwarten gewesen wäre. An der Mehrausfuhr sind mit 
31 Mill . . YUt ausschlaggebend die Fertigwaren beteiligt. 
Die Zunahme der Fertigwarenausfuhr beträgt dem Wert 
nach 9 vH, der Menge nach nur 8 vH, da der Durchschnitts-
wert der Fertigwarenausfuhr um 1 vH gestiegen ist. Diese 
Steigerung des Durchschnittswerts scheint aber nur auf 
der Einwirkung weniger Waren, insbesondere der Werkzeug-
maschinen (Qualitätsverschiebung) zu beruhen; schaltet 
man diese aus der Durchschnittswertberechnung aus, so 
ergibt sieb für die große Masse der Fertigwarenausfuhr 
ein Durchschnittswert, der im Einklang mit der zu erwarten-
den Entwicklung ein leichtes, weiteres Absinken zeigt. 
Die Zunahme der Ausfuhr von Rohstoffen und halbfertigen 
W a.ren, auf die 6 Mill . .'Jl.Jt entfallen, hat bei sinkendem 
Durchschnittswert stattgefunden, so daß die Mehrausfuhr 
der Menge nach 8 vH, dem Wert nach nur 71/ 2 v H ausmacht. 
Die leichte Zunahme der Lebensmittelausfuhr um 1 Mill . .'Jl.J{ 
= 6 v H erweist sich lediglich als preismäßig bedingt, da 
die Lebensmittelausfuhr der Menge nach um etwa 1/ 2 v H 
zurückgegangen ist. 

Der Auslandsabsatz deutscher Waren konnte im Oktober 
bemerkenswerterweise nach fast allen Absatzgebieten 
gesteigert werden, insbesondere auch nach den überseeischen 
Ländern, so daß deren Ausfuhrüberschuß gegenüber Deutsch-
land teilweise eine Verringerung erfahren hat. 

Im einzelnen zeigt die Warenbewegung im Oktober folgende 
V erändernngen: 

Die Lebensmitteleinfuhr ist namentlich infolge ver-
mehrter Einfuhr von Obst, Südfrüchten (je + 6 Mill. :Jl.Jt) und 
Schmalz ( + 4 Mill. :Jl.Jt) gestiegen. Abgenommen ha.t u. a.. die 
Einfuhr von Ma.is und Dari (-1,5 Mill. :Jl.Jt) sowie Roggen 
(- 1 Mill • .1l.Jt). 

Die Zunahme der Rohstoffeinfuhr beruht im wesentlichen 
auf der Steigerung der Bezüge an Baumwolle ( + 17 Mill. :Jl.Jt), 

Kupfer ( + 2 Mill. :Jl.Jt), Kalbfellen und Rindshä.uten ( + 1 Mill. 
:Jl.Jt). Zurückgegangen ist die Einfuhr von Mineralölen 
(- 6 Mill. :Jl.Jt), Rohtabak (- 2 Mill. :Jl.Jt) und Pelzwerkfellen 
(- l Mill. :Jl.Jt). 

Unter den Fertigwaren verzeichnet die Einfuhr von Leder 
und von Textilien eine Zunahme um je 1 Mill. :Jl.Jt. 

In der Ausfuhr haben insbesondere die nachstehenden 
Fertigwaren einen vermehrten Absatz gefunden: chemische 
und pharmazeutische Erzeugnisse einschließlich der Farben und 
Farbwaren ( + 9 Mill. :Jl.Jt), Eisenwaren ( + 7 Mill. :Jl.Jt), elektro-
technischir Erzeugnisse ( + 4 Mill. :Jl.Jt), 'Kinderspielzeug, Papier-
waren (je + 2 Mill. :Jl.Jt), Baumwollgewebe, Kupferwaren (je + 1 Mill. :Jl.Jt). Zurückgegangen ist unter den Fertigwaren u. a. 
die Ausfuhr von Kleidung und Wäsche (- 2,5 Mill. :Jl.Jt) und 
von Werkzeugmaschinen (- 2 Mill. :Jl.Jt). 

An der vermehrten Ausfuhr von Rohstoffen sind Stein-
kohlen und Kupfer (je + 2 Mill. :Jl.Jt) beteiligt. Die Ausfuhr 
von Kalisalzen hat sich um 1,3 Mill. :Jl.Jt vermindert. 

Die Lebensmittelausfuhr verzeichnet einen Minderabsatz 
an Weizen um 1 Mill. :Jl.Jt. 

Der Güterverkehr im September 1932. 
Reichsbahn. Die jahreszeitliche Belebung, die im Güterverkehr 

der Reichsbahn regelmäßig im September eintritt, war in diesem 
Jahre stärker als in den Vorjahren. Im arbeitstäglichen Durch-
schnitt stiegen im Vergleich zum Vormonat die Beförderungs-
menge um 11,6 vH (gegenüber 10,0 vH 1931 und 5,6 vH 1980) 
und die Verkehrsleistungen um 13,6 vH (gegenüber 8,2 vH 1931 
und 5,7 vH 1930). Damit war im Berichtsmonat der Güterverkehr 
je Arbeitstag sogar lebhafter als im Durchschnitt der Haupt-
verkehrsmonate in der ersten JahreshäHte (März bis Juni), im 
Vergleich zu dem der Septemberverkehr in den beiden Vorjahren 
schwächer war. Der Abstand zwischen dem Verkehr in diesem 
Jahr und in den Vorjahren hat sich also etwas verringert. Gleich-
wohl ist er immer noch verhältnismäßig beträchtlich: gegenüber 
September 1931 (1930) wurden je Arbeitstag 13,1 vH (27,6 vH) 
weniger Güter befördert und 10,6 vH (25,0 vH) weniger Tonnen-
kilometer geleistet; im Durchschnitt der Monate Januar bis 
September machte der Minderverkehr 1932 gegenüber 1931 
(bzw. 1930) bei der Beförderungsmenge noch 17 vH (32 vH) 
und bei den Verkehrsleistungen 17 vH (30 vH) aus. 

Die günstigere Entwicklung im Berichtsmonat war, z. T. 
gefördert durch Abwanderung von Transporten von der Binnen-
schiffahrt, in der Hauptsache bedingt durch den stärkeren Versand 
von Brennstoffen, landwirtschaftlichen Erzeugnissen und Bedarfs-
gütern, in geringerem Maße auch durch erhöhten Verkehr in 
Wegebaustoffen. Für den Kohlenverkehr wurden 856 600 Wagen 
gegenüber 798100 im Vormonat bereitgestellt (+ 7,3 vH, je 
Arbeitstag+ 11,5 vH), wobei von der Verkehrszunahme nur das 
Rheinische Braunkohlengebiet ausgeschlossen war. Künstliche 
Düngemittel wurden mehr als doppelt soviel wie im Vormonat 
versandt (W agengestellung 60 700 gegen 30 000), für den Ab-
transport von Kartoffeln wurden 22 600 (im Vormonat 18 300), 
von Brotgetreide und Mehl 55 700 (54 100), von Zement 21 300 
(20 700) Wagen beansprucht. Auch in Gemüse, Obst und frischen 
Fischen sowie in Konfektionswaren war der Versand stärker. 

GtUerverkehr der Relababalln 
1 

Sept. ! August! Juli 1 Sept. ! lonata· 
1932 1) 19321) 1932 1931 ~I  

Wagengestellung') in 1000 Wagen') • 2 b98 2599 2520 3024 28b2 
• je Arbeitstag •....• 103,8 96,3 96,9 llb,3 112,6 

Güterwagenaohskilometer') in Mill •.•• 1 151 1 077 1 072 1 264 1200 
darunter btlle.den •....••.•..••••• 805 753 751 890 852 

Beförderte Güter in Mill. t •.•..•.•. 24,85 23,15 22,38 28,54 27,13 
darunter im öffentlichen Verkehr ..• 21,54 19,57 18,86 23,63 23,84 

Verkehrsleistungen in Mill. tkm •.••• 3975 3b34 3506 4457 42b7 
darunterim öffentliohen Verkehr ..• 3562 3 lbO 3031 3829 3 792 

llfittl.Versandweitein km(öfftl.Verkehr) 165 161 161 162 159 
Einnahmen in Mill. Jl.K•) •••••••••• 154,73 142,25 137,49 196,53 !92,29 

• in .J'lf!(jetkm(öfftl.Verkehr)') 4,34 4,50 4,54 5,13 5,07 
1) Vorläufige Zahlen. - ')Endgültige Ergebnisse. - 1) Im Oktober 1932: 

2 883, je Arbeitstag 110,9. - ') Aussohl. Verkehrssteuer; einschl. Nebenerträge. 

Binnenschiffahrt. In den wichtigeren Häfen ist der Verkehr 
im September etwa auf dem Stand des Vormonats geblieben. Die 
Abnahme beträgt insges&mt nur 64 000 t oder 0,8 vH. An der 
Abnahme sind beteiligt Kohlen mit 194 000 t (- 5 vH) und Holz 
mit 17000 t (-9 vH), während Getreide um 188000 t (+ 37 vH) 

3* 



702 

und Eisen und Eisenwaren um 44 000 t ( + 19 vH) gestiegen sind. 
Der Grenzeingang aus den Niederlanden ist leicht zurückgegangen, 
der Grenzausgang hat sich behauptet. Im Vergleich mit dem 
September des Vorjahres beträgt der Rückgang im Verkehr der 
Häfen, an dem überwiegend Kohlen und Eisen und Eisenwaren 
beteiligt sind, rd. 1,2 Mill. t (-13 vH); der Getreideverkehr weist 
eine geringe Zunahme (9 000 t) auf. 

Außer den in der Übersicht aufgeführten Waren sind noch folgende zu nennen: 
Abgang von Erzen insgesamt 130 000 t (davon aus Emden 58 000 t, vom 
•Übrigen Niederrhein• 16 000 t und aus Duisburg-Ruhrort 14 000 t); Abgang 
von Getreide 202 000 t (Hamburg 27 000 t, Magdeburg 24 000 t und Ems-Weser· 
Kanal 21 000 t); Ankunft von Eisen und Eisenwaren 79 000 t (Ems-Weser· 
Kanal, Emden und •Übriger Niederrhein• je 12 000 t). Der Holzverkehr belief 
eich in der Ankunft auf 121 000 t (Berlin 19 000 t) und im Abgang auf 64 000 t; 
der Verkehr mit Düngemitteln in der Ankunft auf 99 000 t (Hamburg Sl 000 t 
und Bremen 22 000 t) und im Abgang auf 144 000 t (•Übrige Elbhafen• 29 000 t, 
•Übriger Niederrhein• 22 000 t und Eme·Weeer·Kanal 21 000 t). 

Güterverkehr Ankunft Abgang 

der wichtigeren davon davon 
Blnnenhil!en') Alle 

Stein· 1 1 
Alle 

Stein- , Eisen 
Im September 1932 Güter- nnd Ge- Güter- und und arten Braun- Erze treide arten Brann· Eisen· inlOOOt kohle kohle waren 

Königsberg i. Pr ••••....• 41 3 0 8 71 20 1 
Übriges Ostpreußen (5) ••• 40 19 - 1 13 0 0 
Kose! ••••••••••••••.••• 10 0 4 0 161 155 0 
Breelan •••••• „ „ .... „. 15 4 0 0 15 - 0 
MittlereOder u.Warthe')(6) 11 1 - 1 19 1 0 
Stettin nnd Swinemllnde •• 78 2 - 40 130 73 3 
Berlin insgesamt •••••••• 372 85 1 36 76 4 2 
Übrige märk. Häfen (9) ••• 30 10 - 4 108 11 1 
Dresden nnd Riesa •••••• 54 1 1 7 41 8 5 
Magdebur!f •• „ .. „ ..... 65 19 3 2 64 11 2 
Übrige Elbhäfen (9) ••••• 25 3 3 8 92 2 0 
Hafen Hamburg ••••••••• 363 28 4 118 354 52 5 
Halle •.••••• „ .•........ 13 - 0 0 21 0 0 
Lübeck •. „ .... „ ....... 21 2 3 1 22 '6 0 
Holstein (5) ••••••••••••• 28 4 - 12 13 0 1 
Ober- u. Mittelweser ( 4) ••• 32 15 0 3 41 12 0 
Bremen ...•••••••• „ .... 94 34 - 4 37 2 2 
Übri!fe Unterweser (5) ••• 29 6 1 1 22 1 0 
Eme·Weeer-Kanal (5) •.•• 79 66 - 2 67 0 3 
Rhein·Eme·Kani.IQ (18) •• 277 15 138 13 978 888 42 
Emden •••••••••• „ ..•.. 225 196 0 0 70 l 0 
Kehl •••••••••. „„.„ .• 120 72 l 24 28 3 l 
Karlsruhe ••••••.•••••••• 180 160 - 2 17 1 2 
Mannheim .„„ ... „„ .• 304 157 4 47 60 7 4 
Ludwigshafen ••••••••••• 153 74 12 19 41 0 11 
Mainz •••••••••••••••••• 89 51 4 6 40 1 1 
Übriger Mittelrhein (16) •• 126 55 0 6 257 156 5 
Köln .•••••• „ ......•... 84 10 6 17 128 89 12 
Düsseldorf „ ............ 81 2 0 26 51 7 12 
Duisburg-Ruhrort .•.•••.• 178 3 52 31 726 657 13 
1)briger Niederrhein (14) • 467 4 242 27 477 275 59 
Heilbronn und J agstfeld •• 5 5 - 0 9 - 0 
Bayerischer Main (8) •••• 27 17 - 1 l4 0 0 
Frankfurt u. Umgegend (4) 103 68 2 2 37 0 3 
Regensburg und Passau .. 29 - 0 23 41 l 4 

Alle Hilfen 
3 84811 1911481 1 492 

4 2971 2 4441 
194 

Dagegen August 1932 •• ') 3 947 ') 1 380 496 328 ') 4 262 ') 2 449 156 
• Bept. 1931 •• 4 180 1 392 510 402 5 147 2 892 324 

Eingang Ausgang 
Grenze Emmerieh ••••••• 1 0491 14013131 202 

l 5661 9591 115 
Dagegen August 1932 •• l 136 154 347 181 1567 954 95 

• Sept. l 931. • 1127 139 261 301 2 419 l 433 238 
1) Bei den Hafengruppen ist in Klammern die Zahl der Häfen ange-

geben. - ') Landsberg a. W. unvollständig. - •) Beriohtigt. 

Seeverkehr. Im Seeverkehr, bei dem es sich zumeist um 
Auslandverkehr handelt, spiegelt sich die Entwicklung des Außen-
handels wider. Entsprechend der hier hervortretenden Tendenz 
nahm die Güterbewegung in den wichtigeren deutschen Häfen 
gegenüber dem Vormonat im Eingang um 101000 t (6 vH) ab, 
im Ausgang dagegen um 150 000 t (12 vH) zu. Die Ausnutzung 
des Schiffsraumes je N.-R.-T. stieg dabei in beiden Richtungen, 
in der Ankunft von 0,65 t auf 0,66 t, im Abgang von 0,46 t auf 
0,56 t. 

Die Ostseehäfen allein haben insgesamt um 90 000 t (15 vH) 
zugenommen; hiervon entfallen zwei Drittel auf den Versand und 
ein Drittel auf den Empfang. Während die Zunahme beim Aus-
gang sich auf sämtliche Häfen verteilt (besonders Stettin und 
Königsberg), weisen im Eingang nur Königsberg, Stettin. und 
Lübeck höhere Verkehrsziffern auf. Nach dem Ausland gmgen 
64 000 t (49 vH) mehr, vom Ausland kamen 16 000 t (6 vH) 
weniger als im Vormonat. 

In den Nordseehäfen steht der Zunahme des Versandes 
(um 90 000 t oder 9 vH) eine Abnahme des Empfanges (um 
131000 t oder 9 vH) gegenüber. An der Zunahme des Versandes 

waren - mit Ausnahme von Nordenham und den Rheinhäfen -
sämtliche Häfen beteiligt, besonders Emden (mit 41 000 t), die 
bremischen Häfen (mit 39 000 t) und Hamburg (mit 25 000 t); 
die Abnahme des Eingangs beträgt in Hamburg 138 000 t. Der 
Auslandverkehr der Nordseehäfen blieb in der Ankunft um 
141000 t (12 vH) hinter dem Vormonat zurück, während der 
Abgang um 49000t (4vH) stieg. 

Gegenüber dem Vormonat zeigen sich beim Güterempfang Abnahmen 
namentlich bei Getreide (in Hamburg und Bremen), bei Mineralölen, Leinsaat 
nnd Steinkohlen (in Hamburg) und bei Holz (in Lübeck), jedoch Zunahmen 
bei Baumwolle, Reis und Heizöl (in Bremen), bei Sojabohnen (in Hamburg und 
Stettin), bei Erz (in Stettin) und bei Steinkohlen (in Lübeck und Stettin). Im 
Ausgang haben u. a. die Versehiffungen von Kohlen und Eisen aller Art (aus 
Emden), von Weizen und Mehl (aue Hamburg), von Getreide (aus Stettin) und 
von Düngemitteln (aus Lübeck) zugenommen; der Versand von Mais, Mineral· 
ölen, Kalisalzen und Zucker (aus Hamburg) sowie von Briketts (aus Emden) 
dagegen hat abgenommen. 

In Rotterdam verminderte sich u. a. der Empfang von Erz und Weizen, 
während eich der Versand von Kohlen, Metallen und Metallwaren wesentlioh 
steigerte und zu einer Gesamtzunahme (um 4 vH) des Verkehrs führte. 

In Antwerpen nahm der Eingang (namentlich von Weizen) um 41000 t 
ab, der Au•gang (namentlich von Kohlen) um 104 000 t zu. Dadurch ergab 
sioh seit Kai 1931 zum erstenmal wieder ein Versandüberschuß. 

Verkehr 

1 

Davon Verä.ndernng 
Güterverkehr über See insgesamt mit dem Ausland gegen den Vor-

wJohtlger Bllfen 
1 ab 1 ab 

monat(-100) 
Im September 1932 an an Güter- \Schiffs-

in1000t verkehr 

Ostseehlifen •••• 
1 

420,0 262,3 250,4 196,2 115 96 
Königsberg •..•...... 100,5 58,0 47,4 33,8 118 90 
Stettin „„ .......... 219,0 113,0 140,5 84.2 121 106 
Saßnltz .............. l) 3,7 7,9 ll 37 7,9 101 99 
Rostock •.•.......... l) 14,1 26,3 l 11:4 21,2 108 94 
Lübeck •......•...... 42,1 45,5 25,2 41,3 124 '10 
;Kiel.. „ ............. 29.6 7,6 17,6 5,7 96 107 
Flensburg ........•..• ll,O 4,0 4,6 2,1 66 72 

Nordseehäfen •• 1257,2 1090,8 1 071,2 803,1 98 92 
Rendsburg .•... „ .... 7,4 l,9 5,1 0,5 78 69 
Hafen Hamburg ...... 901,8 571,6 824,7 470,9 93 91 
Bremen ••••..•..•...• 173,7 162,6 121,3 144,7 117 96 
Bremerhaven ..•...... 22,3 12.1 20,4 10,3 7Z 101 
Bremisohe Häfen ..... (196,2) (174,7) (141,7) (155,0) (111) (98) 
Brake •• „„„ ....... 

~I 
4,5 5,8 3,7 63 56 

Nordenham „.„ ..... 14,9 36,7 12,6 35,3 102 48 
Wilhelmshaven ....... 13,1 3,4 ll,5 0,7 260 48 
Emden „.„ ......... 75,9 261,7 67,5 129,1 117 106 
Rheinhäfen „ . „ ..... 35,1 36,3 2,3 7,9 87 

Deutsche Häfen zus. 1677 11353 11322 

1 

999 

1 

102 

1 

93 
August 1982 1) „ „. „ l 778 1203 1479 886 106 10i 
September 1931 ~ 1 925 1 537 1693 1718 105 97 

Rotterdam •...•...•.. 919,21 688,31 
1 1 

104 
1 Antwerpen ......•.... 687,3 689,2 105 

1) Geschätzte Zahlen. - 1 ) Berichtigte Zahlen. - ;•) Ausschl. Rendsburg 
und Wilhelmshaven. 

Die Binnenschiffahrtsfrachten im 3. Vierteljahr 1932. 
Die Indexziffer der Binnenschiffahrtsfrachten ist mit 78,5 

(1913 = 100) im 3. Vierteljahr 1932 fast unverändert gegenüber 
dem Vorvierteljahr geblieben, sie bewegt sich jedoch um 10,4 vH 
unter dem Stand von Juli/September 1931. 

Das Niveau der Rheinfrachten hat sich von Monat zu Monat weiter sohwach 
gesenkt. Auch als im September der Rhe\nwasserstand größtenteils zurück· 
ging und die Frachtkähne nur zum Teil ausgelastet werden konnten,, wurden 
die Frachten nicht erhöht. Die Ursache hierfür liegt in dem erheblichen Kahn· 
raumangebot aller an der Rheinschiffahrt beteiligten Länder. Die Wettbewerbe· 
verhältni•se verschärften eich, obgleich die Erz- und Getreideverladungen in 
den Seehäfen leicht zunahmen. An der Ruhr ist die eaisonmäßige Belebung 
des Kohlenfrachtgeschäfts ausgeblieben, eo daß die Zechenreedereien die vor-
liegenden AUfträge mit ihrem eigenen Kahnraum ausführen konnten. Die 
amtlichen Frachtnotierungen der Duisburger Schillerbllrse für Kohlen, die mit 
Ausnahme der Mitte August leicht ermäßigten Biitze nach Antwerpen unver· 
ändert blieben, wurden daher in einigen Fällen unterboten. 

Der Gruppenindex für das Elbe-Oder-Gebiet liegt dagegen höher als im 
Vorvierteljahr. In•besondere haben die Transportkosten auf der Elbe im Sep-
tember erheblich angezogen. Das ist nioht eo sehr auf wirtsehaftliohe Vorgänge 
als vielmehr auf den anhaltenden Rürkgang der Wasserstände zurüokzuführen. 
Entsprechend den Vorschriften des Kartells sind Kleinwasserzuschläge von den 
Schiffern meist in voller Höhe erhoben worden; sie betrugen Im September für 
die Maesengutfrachten von Dresden und Riesa zu Tal rd. 40 vH, für die Salz-
frachten von Magdeburg nach Hamburg rd. SO vH. Für den Kohlen· und 
BrikPttversand von Sachsen waren die Zuschläge geringer. Im allgemeinen 
sind seit Bestehen des Elbekartells die Kahnmieten und Schlepplöhne stabiler 
geworden; im Verkehr zn Berg haben sie gegenüber dem 2. Vierteljahr z. T. 
erheblich angezogen, obgleich die Transporte von den Seehäfen geringer waren. 
Um sämtliche Frachten weiter auf der bisherigen Höhe halten zu können, 
haben die kartellierten Gesellschaften im August abermals Außerdienststellungen 
von Leerraum vorgenommen. 

Im Gebiet der Mittelelbe hat sich der Anteil der Motorkähne an den zeit· 
weise stärkeren Getreide- und Salzverschiffungen beträchtlich verringert, da 
der zu entrichtende Zuschlag zur Grundfracht (Bchleppkahnfrachtl seit Be· 
stehen des Kartells um 1,00 .7{..lt je t, also um mehr als das Doppelte gegen· 
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über dem Frühjahr, erhöht wurde. Daher dUrlten auch in Zukunft der Sch!epp-
scniffahrt, deren Betrieb durch die Konkurrenz der Motorkähne zeitweise er-
heblich eingeengt wurde, wieder verhältnismäßig umfangreiche Transporte 
zulallen. 

Im Oderge biet haben sich die Ko len r ~n von Ober- und Mittel-
schlesien nicht erheblich geändert, docb wurde auch hier der Verkehr durch 
Kleinwasser stark gehemmt. Da viele Kähne genötigt waren, auf der kanali-
sierten Oder oberhalb Breslaus auf Steigen des Wassers zu warten, entstand 
in Stettin zeitweise stärkerer Kabnmangel. Von dem lebhafteren Eingang 
überseeischer Güter in Stettin im September kamen daher dem Bergverkehr 
auf der Oder nur kleine Mengen zurte. Die in den Odermündungshäfen ver-
fügbaren Kähne wurden vorwiegen für Verladungen von Kohlen und Koks 
aus dem Ruhrgebiet nach Berlin verwandt, wobei die Kahn!rachten leicht an-
zogen. Erze nach Oberschlesien und der Tschechoslowakei wurden fast aus-
nahmslos mit der Bahn befördert. 

Blnnenschlf!ahrts-
rrachtslitze1) Güterart 1913 
von-nach 

1 1 1981 1 1932 
Sept.!s. Vj.,Aug. !Sept./2. Vj.13. Vj. 

in .1Ut je t 
Rotterdam-Ruhrhälen ••• Eisenerz 0,92 0,49 0,47 0,47 0,47 0,54 0,47 

-Köln •.•••••• Getreide 1,3 1,15 1,13 1,10 1,10 1,24 1,13 
-Mannheim •••• 3,06 1,83 1,76 1,51 1,55 1,80 1,54 

Ruhrhifen r Rotterdam •• Kohlen 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 
• 1 Antwerpen „ • 1,43 1,10 1,10 0,95 0,90 l,02 0,95 
• 1 -Mannheim .• • 1,76 1,55 1,58 1,50 1,50 1,67 l,52 

Mannheim- otterdam •••• Sah, lhbr!Dde 1,63 1,27 1,19 0,81 0,87 1,04 0,87 
Hamburg-Berlin } Unter· Kohlen 2,85 2,10 2,20 2,45 3,35 2,43 2,73 

• - • spree Getreide 3,21 2,70 2,81 3,35 4,75 2,95 3.73 
• -Magdeburg .••• Massengut 2,19 1,83 2,07 1,90 2,90 2,05 271 

-Halle ••••••••. 1 4,05 4,53 4,68 4,00 5,00 4,30 4,35 
-Riesa •.•• „ .•. 4,15 3,55 3,95 3,85 5,40 4,05 4,42 
-Tetschen •••••• 5,10 4,33 4,93 4,80 6,95 5,21 5,57 

Magdebul'l!'-Hamburg •••• Salz') 1,70 1,70 1,74 1,50 1,50 1,39 1,50 
Dresden, Riesa-Hamburg. Massengut 1) 2,24 1,87 2,30 ')2,20 ')2,20 1,76 ')2,20 
Kosel1~ roll erl n •••••• Kohlen ')5,54 ')6,20 ')6,20 5,25 5,26 5,25 5,25 

• 1 Stettin „ ..... „ 4,58 4,25 4,25 3,50 3,51 3,50 3,50 
Breslau, Maltsch1)-Stettin • ') 2,90 2,85 2,85 2,10 2,11 2,10 2,10 
Stettin-Kose! •• „ „ „ ... Eisenerz 4,55 3,38 3,40 2,90 2,90 3,10 2,90 

-Berlin ••••• „. „. Kohlen 1,90 1,50 1,55 1,62 1,70 1,50 1,61 

Indeirziffern der Binnenschiffahrtsfrachten 

Alle wasseratrallen •.•.•..•..••••••• • 11 1 4 ~ 87,61 n,1181,3178,TI 78,5 
Bhelngebiet„ „. „. „ ........ „..... 100 78,0 78,9 72,9 72,8 76, 73,1 
Elbe-Oder-Gebiet.................... 100 85, 92,3 80,1 94,7 n,1 84,7 

1) Kahnfrachten einschl. Schlepplöhne. - 1) Durchschnittsfrachten ·aus 
Notierungen der Schil!erbilrae Duisburg. - ') Grundfrachten. - ') Gültig 
fflr Ladungen ab 500 tons. - 1) Vom Frachtenausschuß fflr die Oder festge-
setzte Schiffsfrachten (Grundfrachten) einschl. Abfertigungsgebühren. - ') Gll!tig 
nur bis Berlin-Oberspree. - ') Niederachleeische Kohlen. 

Indexziffern der Seefrachten im deutschen 
Verkehr im Oktober 1932. 

Die Indexziffer der Seefrachten im deutschen Verkehr ist 
auch im Oktober leicht gestiegen. Sie beträgt 65,9 (1913 = 100) 
gegenüber 65,1 im Vormonat und 79,4 im Oktober 1931. Die 
geringe Erhöhung des Gesamtfrachtniveaus ist im wesentlichen 
auf saisonmäßig stärkere Gütertransporte im Verkehr Deutsch· 
lands mit anderen europäischen Ländern zurückzuführen. 

Besonders in den Ostseehäfen nahmen die Verschiffungen von Massen-
gütern zu, so daß die Raten fflr einige wichtige Verkehrsbeziehungen herauf-
gesetzt wurden. Unter dem Einfluß der fortschreitenden erheblichen Ver-
schlechterung der Pfund- und Kronenkurse um die Monatsmitte zogen die 
Nominalsätze für Holz, Stein- und Kalisalz und teilweise auch für Kohlen Ende 
Oktober sogar beträchtlich an. 

Ausnahmen bilden einige wichtige Frachtsätze nach Stettin. So wurden 
die Holztransporte von Finnland auf Grund l ~r s ger kontraktlicher Ab-
machungen zu unveränderten Sätzen herangebracht. Die Raten für englische 
Kohlen nach Stettin gaben erheblich nach, da sie wieder ausschließlich in Papier-
schilling ausgehandelt wurden. Damit scheint die Reichsmark als Basis für 
englische Kohlenfrachten nach Deutschland endgültig aufgegeben zu sein. 

Der Anteil der deutschen Flagge am Massengutverkehr der Ostsee blieb 
jedoch weiter sehr gering, da die schwedischen und englischen Reeder beim 
Abschluß neuer Frachtverträge den Vorteil der Währungsentwertung hatten 
und daher wettbewerbsfähiger waren als die deutschen. 

Das Frachtgeschäft mit Süd· und Westeuropa blieb vorwiegend, still, da 
die Erzverschiffungen von Spanien last vollständig ruhten. Ansätze zu einer 
Belebung zeigten die südrussischen und rumänischen Getreidefrachtenmärkte, 
ferner die Frachtenmärkte für Südfrüchte in Valencia. Da Schiffsraum im 
Schwarzen Meer verhältnismäßig knapp war, zogen die Raten für Getreide 
nach den Nordseehäfen leicht an. Das Ruhrkohlenfrachtgeschäft nach den 
Mittelmeerländern war insofern ungünstig, als die Frachten von Rotterdam 
nach Genua unter dem Wettbewerbsdruck der englischen und polnischen Kohle 
im Oktober wieder herabgesetzt werden mußten. 

Im außereuropäischen Verkehr haben sieb die Getreidefrachten von Süd-
amerika nach den Nordseehäfen wieder gesenkt. Im Hinblick auf die guten 
Ernten in Europa ließen die Verschiffungen erneut nach, während sich der Zu-
strom von teilweise wieder in Dienst gestellter Tonnage in den La Plata-Häfen 
verstärkte. Auch in Nordamerika hatten die Frachten für Getreide gegen Ende 
der Berichtszeit wieder sinkende Tendenz; sie waren jedoch im Durchschnitt 
des Oktober höher als im Vormonat. An den Trampfrachtenmärkten für Reis 
und Ölfrüchte in Ostasien und Indien überstiegen die Raten z. T. erheblich 
die bereits im September erhöhten Sätze. Dies trifft jedoch hauptsächlich 

Seeb'aohten Mittlere Fracht Oktober 1992 

Im Oktober 1932 Güter-
gegen 

art in lin.1/./f, Sept. / Okt. 
von - nach Landeswährung je 1932 1991 

1 OOOkg (= 100) 

KGnigsberg-Hamburg ...•• Getreide 4,50 .11.K Je lllQO kg 4,50 100 55 
• -Niederlande •. Holt 15.00bfiJe1111 9,08 107 69 

Emden, Rotterdam-Stettin lohlen 3,00.1i.Jt je IOOOkg 3,00 92 75 
Rotterdam-W eetitalien ••• . 6/"f< sb je 16\Gkg 4,28 91 92 
Hamburg, Bremen-London Sall 11/-1) Sh je 1000 kg 8,67 98 88 
Lübeck-Kopenhagen ..•..• • 4,25 4. lr je 1000 kf 3,16 128 
SDdrullland-N ordseehäfen. 6e1Ride 9 101/2 III je 1611 kc 6,96 101 80 
Cooslalllu Vama, Burpt-lordseeh!!en . 10 91/. . 7,61 105 82 
Tyn&-Hamburg •••••••••• Iohlen 35 . 2,41 96 79 . -Stettin •.•.•••••. „ . 4/6 • 3,17 87 75 
Südfinnland-Stettin .••••• Roll 21,00.1i..ltje1111 7,50 100 72 
Leningrad-;Niederlande ••• • 38/- sh je sld 23,01 111 104 
Rotterdam-Buenos !Im •••••• lohlen 9/- sh je 1016 kg 6,35 98 
Hamburg- . ...... Papier 12/6 ') sh jo 1000 tg 12,80 100 57 . -Bio do 1aoolro. , •••• Zement 8/6 2) • 8,70 100 57 . -R ... Tori: ••• „.„. Katott 3,25' l• 1000 kf 13,69 100 100 . -lapstadl ••••••• „ 11.·li.,.war. 70/-llJ sh i• tot& tr 59,22 98 105 . u~ Chlaa 1uc111 ..... 

(3* Solwrfhl) •••• lell• 60/...ß) sh Je 1000 kf 51,58 98 111 
Ob. La Plata-N ordseehifen Gelreide 15/lf.•) shl• 16\ltg 10,61 93 71 
Santo&-Hamburg •..•••••• hft„ 62/- Sh je 1000 k( 63,47 100 125 
forelDlgle Slaaloa !tl.-8.-R«cbeohl!on s.tretde 6,00 Oll l• 100 lbl 5,57 109 73 . • • -llambllll •• Sehmail <l5,005) • 41,80 100 100 . . . - . „ lupfet <l,255) S Je HlG lb1 17,62 100 89 . . &alt-.... • -- 31,00 "" lt 100 lbs 28,79 100 102 
Montreal-Nordseehäfen ••• 6elreld• 7.00') • 6,50 102 82 
Saigon- . . .. Bols 2617lf24) lh l• lotf kg 18,n 106 
D&iren- . „. SojlholllloD 27/3'/4 . 19,23 116 103 
Südaustralien- • ... Gelretde 26/3') . 18,51 98 90 

1 ) Dazu 20 vH Entwertungszuschlag minus 10 vH Rabatt. - 1 ) Goldbasis. 
1 ) Dan 20 vH Entwertungszuschlag. - ') Nur in Trampschiffen. -

') Kontraktraten. 

lndexzlffern der Seefrachten (m deutschen Verkehr 
Januar 1931 bis Oktober 1932. 

' ' ' ' ' 
so H H~ -t-f-t-H-1-+-+-t-H so 

MA~ AS MAM AS  
1931 193.2 

WuSt.32 

auf solche Verkehrswege zu, die im Sommer mit Rücksicht auf den ostasiatischen 
Konflikt unter dem Einfluß besonders geringer Verlademöglichkeiten sowie 
stark gedrückter Frachten gestanden hatten. Die Sätze für Tankschiffe im freien 
Verkehr Jagen infolge des ste.rken Wettbewerbs der Ölkonzernflotten weiter sehr 
gedrückt; vom Golf von Mexiko nach den Nordseehäfen wurden für Petroleum 
und Benzin zu Beginn des Oktober 9 sh, gegen Ende des Monats jedoch nur 
nooh 8/3 sh je t irezahlt. Innerhalb der In ~ gru e Außereuropa-Empfang 
haben sich Fraoht•teigerungen und Fraehtrttckgänge im Berichtsmonat kompen-
siert; der Gruppenindex behielt daher mit 60, 7 den Stand des September. 

Für den Güterversand von Deutschland nach Außereuropa 
blieben die mengenmäßig wichtigeren Frachten gegenüber dem 
Vormonat unverändert. Der leichte Rückgang des Gmppen-
index ist auf gewisse Abschläge zurückzuführen, die sich bei den 
in englischen Papierpfund notierten Raten infolge des weiteren 
Verfalls dieser Währung ergaben. 

e n~ ~g r 1eu 1 Küsten-1 ___ E_u
7
ro_p_a __ 

Im deutschen Verkehr verkehr Ver- Emp-
(1913 = 100) sand fang 1 

Aullereuro pa 
1 Gesamt-

Ver-
1 

Emp- index 
sand fang 

1 

91,5 

1 

68,5 

1 

79,4 
91,9 60,7 65,1 
90,9 60,7 65,9 

Oktober 1931 •.•.... , 101,31 
September 1932. . . • . 79,3 
Oktober • . . . . . 77,5 

72,4 84,0 
60,9 62,8 
62,0 64,8 

l 
i 

·\ 

4 
~ 
~ ., 
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PREISE UND LOHNE 
Großhandelspreise Anfang November 1932. 

Die Ges amtindexziffer der Großhandelspreise hat sich 
in der erste'!.\ Novemberhälfte unter dem Einfluß von Preis-
steigerungen an den landwirtschaftlichen Märkten wieder 
etwas erhöht. Von den Agrarstoffen hatten neben den 
Preisen der Vieherzeugnisse, die ihre vorwiegend saison-
mäßige Aufwärtsbewegung fortsetzten, vor allem die Ge-
treide- und Schlachtviehpreise - zum Teil als Reaktion 
auf die vorangegangenen Preisrückgänge und die ~ur k
haltende Geschäftstätigkeit vor den Reichstagswahlen -
Preisaufbesserungen zu verzeichnen. 

An den Rohstoffmärkten sind die Preise der Nichteisen-
metalle, insbesondere für Kupfer, die in den letzten Wochen 
beträchtlich zurückgegangen waren, wieder gestiegen, 
während die Preise für Textilien, Häute und Felle zum Teil 
noch zur Abschwächung neigten. Im übrigen wirkten sich 
in der Indexziffer für industrielle Rohstoffe und Halbwaren 
vor allem noch die vom Roheisenverband beschlossenen 
Preiszugeständnisse für Roheisen - denen in der Gruppe 
Eisenrohstoffe und Eisen allerdings eine weitere Erhöhung 
der Schrottpreise g~gen ers n  - sowie Preisrückgänge für 
einige technische Öle und Fette (Maschinenöl, Talg), die mit 
Wirkung ab 1. November erfolgte Heraufsetzung der Preise 
für Schreib- und Druckpapier und die saisonmäßige 'Staffe-
lung der Stickstoffpreise aus. 

Die Indexziffer der Großhandelspreise industrieller 
Fertigwaren hat ihre Abwärtsbewegung in der ersten No-
vemberhälfte nicht fortgesetzt. Zwar sind unter dem Druck 
der mangelnden Kaufkraft die Preise vereinzelt noch ge-
sunken; so wurden insbesondere für gewerbliche Maschinen, 
Werkzeuge und Möbel noch Preisrückgänge gemeldet. 
Daneben waren jedoch infolge der gestiegenen Rohstoff-
preise für Textilwaren (Stoffe) zum Teil Preiserhöhungen 
zu verzeichnen. 

Am inländischen Getreidemarkt haben die Brotgetreide-
preise seit Ende Oktober bei lebhafterer Nachfrage wieder ange-
zogen. Im handelsrechtlichen Lieferungsgeschäft haben sich, 
zumal die Deutsche Getreide-Handelsgesellschaft als Käufer für 

lnduzlllem der GroBhandelsprel11 Oktober 1932 November 1932 

1913 - 100 1 ~1 
1 

durth· 1J•H1- 26. 2. 9. 
Indexgruppen sdm!U fol'llNIL11 

I • .A.grars toffe 
1. Ptla.nzllohe NaJmmgsmittel •... iod,3 - :/,? 98,4 99,7 99,8 
2. Schla.ohtvieh„ „ „ „ „. „ ..... 66,2 - 1,9 64,6 64,3 66,1 
S. Vleherzengnisse •.•.••••.•.••.. 98,7 + 4,1 l00,6 100,9 103,4 
4. Futtermittel „ ..... „ •. „ „ „ . 85,2 - 2,2 84,3 84,6 84,5 

Agrarstoffe znsallllllen 88,0 - 1,1 87,2 87,7 88,8 
5. Il. Kolonialwaren „ „ „ 83,4 - 1,5 S2,5 82,2 81,5 

III. Industrielle Rohstoffe 
und Halbwaren 

6. Kohle •. „„ •• „„.„„ •••. „. 116,7 + 0,7 116,7 116,7 116,7 
7. Eisenrohstoffe und Eisen„ • „ .. 102,5 + 0,2 102,7 102,9 102,0 
8. Metalle (außer Eisen) •••••.• , .. 50,4 - 4,6 48,9 48,3 50,3 
9. Textilien •.• „ „ „ ......... „. 62,6 - 4,7 61,8 60,8 61,1 

10. Häute und Leder „ „ „ „ „ „ • 61,0 + 0,3 00,5 60,4 60,4 
11. Chemikalien „ „ ••.•.•.••.•.•. 103,7 - 0,5 1) 104,2 1) 103,7 1) 103,7 
12. Kttnstliehe Düngemittel ••••.••• 69,4 + 0,3 69,4 69,8 69,8 
18. Technische Oie nnd Fette •.•... 101,4 + 5,3 103,7 103,4 103,3 
14. Kautachnk • „ „ , • „ „ „ „ .. „ 5,8 - 6,5 5,6 5,6 6,1 
16. Papierstolfe und Papier .•••..•. 90,2 + 1,6 91,4 92,0 92,0 
16. Banstoffe„ „ „ .• „ •.•••..•... 105,6 - 1,3 105,6 105,4 105,4 

Indnstr. Rohst. u. Halbw. zns. 88,2 - 0,7 88,2 S7,9 88,0 
IV. Industrielle Fertigwaren 

17. Prodnktionsmittel „ „ .•••.••.. 116,9 - 0,2 116,7 116,6 116,6 
18. Konsumgüter „. „ •. „ . „ ..... ll3,0 - 0,7 112,7 112,7 112,7 

Indnstr. Fertigwaren zns. 114,7 - 0,4 114,4 114,4 114,4 
Gesamtindex ••..•..•• 94,3 - 0,8 94,0 94,0 94,4 

Anmerkung: .A.nlbau der Indexziffer der Großhandelspreise siehe Vlertel-
jahrahefte zur Statistik des Deutsohen Relohs 1992 I, S. 189. 

1) Monatsdurohsohnitt September. - 1) Mo11atsdnrehschnitt Oktober. 

Wehen Roggen 

Weben-ud Chi· j 1.1„. , Bar- New 1 H&111burg 1 Ber- ()h,j.I Bar- Ber-1 Po· 
Boggenpreüe 011(0 .... !in York oif !in cago lin lin -E!fettivprelse IMlhJNla 

ln.!IU je l Terminpreise 1) !!.I ~  lau;-I ! Termin· !l preise') 

Juli 1982 .... „ 81 84 230 91 - - 238 58 181 178 94 
Aug. • ••••• „ 86 88 223 96 89 211 58 175 159 72 
Sept, • ······ 85 90 222 '17 - 90 209 57 174 161 75 
Okt. • ••••• „ 75 84 210 91 - ')88 199 52 164 156 ')71 
24.10. -29.10.32 70 81 203 88 - - 193 48 160 154 ') 70 
81.10.- 5.11 •• 67 78 209 86 - - 1'17 44 167 157 '! 70 7.11.-12.11 .• 68 79 210 89 - - 200 48 168 158 • 70 
14.11.-19.11 .• 6S 79 209 89 - - 198 48 167 157 

1) Dezembertermin. - 1) Notierungen für Abladung (im Verschiffungs• 
hafen) im laufenden Monat. - 1) 1. Monatshälfte. - ') Vorläufig. 

spätere Sichten auftrat, auch die Preise für Dezember- und Mii.r.z-
lieferung erhöht. Doch war der Report für Märzlieferung gegen-
über Dezemberlieferung mit durchschnittlich 2 .fl.Jt für Weizen 
und 3 .fl.Jt für Roggen in der ersten Novemberwoche namentlich 
für Weizen noch erheblich niedriger als zur gleichen Zeit des Vor-
jahrs (10 .fl.Jt für Weizen und 5 .fl.Jt für Roggen). 

Am Futtergetreidemarkt waren die Preise für inländische 
Futtergerste und Hafer im ganzen wenig verändert. Futtergerste 
war verhältnismäßig knapp angeboten. Am Berliner Markt waren 
die Preise für Futter- und Industriegerste auch weiterhin noch um 
nahezu 10 .fl.Jt höher als die Roggenpreise, während im Herbst 
1931 die Preise für Futter- und Industriegerste um 25 bis 30 .fl.Jt 
unter den Roggenpreisen lagen. Die Verkaufspreise der Reichs-
maisstelle stellen sich für die Zeit vom 9. November 1932 bis zum 
12. Januar 1933 unverändert auf 180 .fl.Jt für 1 t Donaumais und 
195 .fl.Jt für 1 t La Plata- oder anderen Mais. 

An den Schlachtviehmärkten waren insbesondere für 
Schweine und Rinder Preiserhöhungen zu verzeichnen. Für 
Kälber waren die Preise auch weiterhin überwiegend rückläufig. 

Von den Vieherzeugnissen haben die Preise für Eier und 
Butter der jahreszeitlichen Preisbewegung entsprechend weiter 
angezogen. Am Buttermarkt dürfte auch die Neuregelung der 
Buttereinfuhr preiserhöhend gewirkt haben. 

Mit Wirkung ab 15. November d. J. iet nunmehr die Einfuhr von Bntter 
grundsätzlich verboten. Sie wird jedoch für bestimmte, den einzelnen Erzen· 
gungsländem bewilligte Kontingente ohne besondere Einfuhrbewilligung zuge-
la.sse11. Der Zollsatz für Butter beträgt ab 15. November antonom 100 .11.K und 
vertragsmäßig.für alle melstbegüDBtigten Länder 75 .11.lt je dz. 

Unter den Kolonialwaren sind namentlich Kaffee und 
Kakao im Preis zurückgegangen. 

Die Geschäftstätigkeit am inländischen Eisenmarkt war 
im ganzen etwas lebhafter. Die Preise für Schrott und Maschinen-
gußbruch haben, zumal die Läger des Handels als nicht sehr groß 
angesehen werden und auch die Bestände der Stahlwerke nicht 
unbeträchtlich abgenommen haben dürften, weiter angezogen. 

Preisetür Schroff u.MaschinenguSbruch in Wut-u. Oafdtutsc:hlend 
~  Janu.r 1928 bis November 1832 M ~  
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Am Roheisenmarkt machte sich jedoch infolge des Rückgangs 
des Pfund-Sterling-Kurses in wachsendem Umfang der auslän-
dische Wettbewerb geltend, so daß der Roheisenverband für die 
Zeit ab 1. November 1932 für alle Inlandslieferungen die Ge-
währung eines Rabatts von 6 .Yl.lt je t auf die Listenpreise für 
Roheisen beschlossen hat. 

An den Märkten der Textilrohstoffe sind seit Ende Oktober 
vor allem die Preise für Wolle, Rohseide, Flachs und italienischen 
Weichha.nf zurückgegangen. Auch für Kunstseide sind die 
Preise zum Teil herabgesetzt worden. 

Preisindexziffem der aus der Landwirtschaft zum Verkauf 
gelangenden Erzeugnisse für den Monat September. 
Die Verkäufe im September sind durch überdurchschnitt-

liches Angebot von Getreide und Kartoffeln gekennzeichnet. 
Von den = 100 gesetzten Wägungszahlen beansprucht die 
Hauptgruppe pflanzliche Erzeugnisse da.her 33 v H (da.von Getreide 
82 vH, Speisekartoffeln 18 vH) - gegen 27 vH im August -
und die Hauptgruppen Schlachtvieh und Vieherzeugnisse 67 vH 
(da.von Schlachtvieh 71 vH, Vieherzeugnisse 29 vH). 

GroBbandelsprelse Im Oktober 1982 In l/IJt. 
Bortenbezelohnungen, Handelsbedingungen und verglelobbare Vorkriegoprelae •· 12. Jahrg. 19112, Nr. 4, S. 107, einzelne Änderungen 

s. Nr. 6, S.171 (Kakao), Nr.12, S. 370 (Sohrott) nnd Nr. 20, S. 638 (Zellstoff). 

1 1 Oktober 1982 1 1 Oktober 1932 1 1 Oktober 1982 
Ware und Ort Menge llonat1- l 1o11111er Ware nnd Ort Menge Monat.a- , 1o1111or Ware und Ort Menge Monata- , leldfer 

durch· (tttJ durch· (1113 durch· (1113 
sohnltt = tot) 1ohnltt = lllO) schnitt = tllO) 

1. Lebeaa•, l'uUer· und GenullmlUel Nooh: Leben•·, l u~ er 11n  Genullmltt.el Noch: lnd11airle1t0Ue 

0 

Rogge11, Berlin • „ ... „ .. u 156,00 100,3 

~ ~ 1 
50kg 56,00 84,2 Hemdentnoh, 80 em, Berlin lm 0,38 109,5 

• Brulau ••••••••• . 154,50 97,2 • balemlla,Df .•• • 59,50 78,3 Flaehs, Sohwing-lr ab Stat. 1 kg - -• lfannhelm •••••• . 168,70 98,1 Tee, Hamburg „. „. :. l kg 1,70 94,4 • Litauer, • Grenu . 0,51 78,5 
Wallo, Berlin.„ •• „„. • 198,70 105,6 Kakao, Aeera pol 1-, Dr. •Dill 100kg 41,00 35,7 Lelner:, Berlin„ ••••• • 2,61 105,7 

• B-1au.„ ••• „. . 193,80 101,0 • - .... -.llbf. • 88,00 68,2 Rohael ed Krefeld • „ •••• . 16,26 41,1 . KGln„„ ••• „ .. • 206,60 101,2 Tabak, Hamburg •••• l~  0,94 58,8 Kunatael e, Krefeld •••• , • • 5,10 40,8 
• elf Hamburr •••• • 87,20 52,8 ErdnullGI, Harburg •••••• 47,25 63,9 Hanf, Roh·, Ftlssen ••••• • 0,70 86,4 

Gen&a, Brau·, Bedhi •••• • 178,30 101,3 Koko ll~ g ••••••• • 39,75 40,1 Hanfgarn, l'tlaaen •••••••• • 1,79 96,8 • ,._ •• ....-„.- • 169,00 112,2 Sojalll, ~  ••• „ • 36,13 58,7 Jute, Roh·, oif HambUJg • 0,23 40,4 • 1111.-..„ ..... llbf.1) • 69,30 54,5 llargarine, Be •••••••• 60kg 4b,OO 71,9 Jutepm, Hamburg •••••• • 0,46 55,4 
Hafer, Berlla •••• „ „ „. • 135,90 85,1 J11tegewebe, Hamburr ••• • 0,63 55,8 
llala, Donau-(&ll1t1)cll-.... • 59,00 - II, lndu1trleatoffe Jutealoke, Hamburg ••••• 1 St. 0,45 62,5 

• La Plata, elf Hbg ••• • 61,60 53,6 l'ettförderkohle, rh.· weatf. l t 14,21 115,2 Oohaen·n.Knhhiute, Berlin .,. kg 0,24 39,3 
• • • , „..,.u1, e-., • 156,30 106,3 • rll.·w..U„ Bq. • ') 17,00 99,4 Rindehiute,Frankturta.M. . 0,32 53,3 

Ro l ~e o ~11n  lOOkg 21,28 102,I Gaaatllokkohle I, rh.-weatf. • 18,&4 127,9 Oohlenbiute, rrl(1rlleo, llambarr . 0,32 34,8 
We nmehl, i:e „ • 26,45 98,3 Gaasttlokkohle, oberschl •• • 15,50 107,6 Rindahiute, a-. Air„ Hamburg • 0,41 28,3 
Roggenldele, Ber •••••• • 8,55 78,0 Flammatttckk., niedersohl. ' 20,74 115,9 Rollhiute, Lelpslg •• ,. , , , 1 St. 8,25 39,3 

Yorbhire N 11ßk., dp ....... Ubf. . ') 22,50 129,3 Kalbfelle, Berlin ••••••••• .,, kg 0,29 30,5 Eartoffeln, rote, Berlin •• 60kg ') l,33 89,9 Steinkohlenbriketts, rk.·w..U. . 17,19 123,3 • HDnohen •••••• • 0,38 40,0 • gelbe, Berlin •• • 1,39 - Hochofenkoks, rh.-weatf •• . 19,26 101,0 Unterleder, Hambnrg •••• 1 kj • wellle, Breslau • ') l,10 74,3 Brechkoks I, Essen ••• „. . 23,00 106,1 3,20 80,0 
• Fabr„ Breslau ') • ') 0,063 105,0 Braunkohlen·{mtlllld„ Lelp111 . ') 14,40 151,7 Kalbleder, l'rankhlrt a.H • 10 • 0,91 77,4 

Kartollelstirkemehl, Berlin 100kg 28,75 113,4 Chevreauleder, -1111 a 1 .• • 0,85 85,0 brlketta alod«lalll„Borlla • 13,50 135,8 Trelbrlemenleder, Berlin •• l kg 3,60 77,9 Kartollt!Jlooken, Bnelau • • - -
Hopfen, Ntlmberg ••• , ••• • 419,00 129,3 E1Hners,ldlwe4„ lnl Bllbr, 9-\d. . ') 16,50 100,0 Ammoniak, „fll.11°/,K rr.B.·SI. 100 kf N 70,00 53,0 
Bier, Ba;rern „ ••••• „. „ 1 hl 32,00 177,8 • BllllH Bllbla, elf Bol1erd • . ••) 9,45 52,8 Thoma1mehl, Aachen •••• „ ~ o  22,50 91,8 
Zueker, Magdeburg •••••• 60 kg ') 20,28 173,3 Spatellenateln, ab Grube • • 18,50 98,1 suri:rpho1phat, Ir. lmpl.·Slal. • 33,10 94,6 Schrott, Stahl·, Dtlaseldorf . 28,25 47,1 • Hamburg .„.„. • 5,53 - • Kern·, D11811eldorf • 26,25 46,9 

Ka ldtlngelals .....,.__. • 1,,0 ") 16,99 ")106,2 
Bensln } 1001 11 ) 27,06 82,7 Erblen, Barlhl ••• „ •• „. 100kg 21,50 117,2 • Kern-, Berlin •••• . 11) 16,50 34,7 Bensol 111 lmal-, Berhn • 40,19 162,1 Bahnen, Bnllau ••••••••• • 17,38 65,2 Jluohlner,llbruch, Berlin ' 29,50 - Treiböl, ab Werk ••• „„. 100kg 11,75 130,6 Stroh, Berlin •••• „ .... „ • 1,46 Ellen, Gle .-, III, 811. Ollorllam. . 69,00 92,6 Gulll ab Hamburg „ ••• • 9,05 85,8 Heu, Berlin •• „ ••••• „ „ • - - • Lux.-, III,ab Apach • 61,00 9b,8 Muohlnenlll } • 20,50 78,8 

ekensohnlbeJl..Berlln. , . 9,34 105,4 Kntlppel, Bai. Dortmund. . ") 96,45 96,5 lluohineDfett ü WUhoJmrWr • 29,00 82,9 
Sojuohrot, Be „ • „ •• . 10,77 - Stabe1Sen, :eu. Oberhaus. . ")110,00 101,4 LelnDI, Hamburg •••• , ••• • 27,38 51,7 
Erdnullknehen, Breslau •• • 12,95 79,2 Formeisen, Bas. Oberhaus. . 11 ) 107,50 94,5 Paraffin Hamburg •••••• • 30,30 75,8 
Lelnkuohen, Berlin •••••• • 10,34 73,9 Keuelbleche. Baa. Euen. , . 11) 129,10 107,5 Talg, elf Hamburg „ „ •• • 34,25 45,7 

ohlen, Berlin „ ••• „ „ • liO kg 29,00 55,9 Mittelbleche, Ba - od. Dill. . 11) 130,90 103,1 
K r o ~ lll  Ir. Bmpl.·11. 1 hl 48,30 102,8 Feinbteehe, Bu. Siegen , • • 11)144,00 108,8 • MDnchen.„.„„ • 34,50 64,5 Weißblech, ab Werk„. „ 101 kg 36,00 91,7 Ka11tach r. 1.1. Hbg ••• 1 k' 0,33 5,3 

Kflhe, Berlin ••• „„„.„ • 23,20 50,7 Kupfer, Elektrolyt-.,. Berlin 100kg 53,73 36,8 Zellstoff, fr. Empf.·Stat„. 100 g ") 16,08 ") 91,9 
• Breslau .„„ •• „. • 26,00 62,l Zeitnnpdrnokpa...t:lr.lmpl.·Sl. • 20,00 95,2 

Schweine, 80-lOOkg, Berlin 40,00 69,8 Blei, prompt, Berlin •• , • , • 16,75 43,0 Paakpapler, Be „ ... „ • 25,00 92,6 . Zink, prompt, Hamburg • • 21,38 47,I Pappe, ab Fabrik •• „ „. • 17,00 IOb,3 • 100-llOkg, Berlin . 42,90 73,2 Zinn, prompt, HambUJg • . 224,15 53,5 • FtankflUt a. )(, • 42,00 68,4 Mauerltelne, Berlin •••••• 1000St. 22,75 130,0 Alwnlnlwn, Berlin„„„. • 160,00 94,1 Daohslegel, Berlin •••••• , • 49,15 142,5 Klilber, Berlin •••• „„„ . 42,00 72,7 Silber, Berlin •• „ .. „ „. 1 kg 39,53 48,5 Kalk, Berlin ••• „ •• „ „. 10 t 215,30 12b,6 • Htlnohen„.„.„ . 38,50 62,0 Gold, Berlin • „ „. „ „ „ lg 2,835 100,9 ") ") Schafe, Berlin„ „ •• „. „ . 25,30 60,4 Platin, Pforzheim •••••••• • 4,48 74,7 Zement, Berlin •• „ ••• „. . 407,00 131,7 Ochaenftelloh, Berlin ••••• . 55,60 67,4 Kukferbleohe, Berlin ••••• 100 kg 83,bl 47,4 . Brealau.„„„ •• . 11)350,00 118,2 Schwelneßelloh, Berlin • , , • 63,30 90,9 Zin blech, Berlin •••••••• . 34,75 64,2 . Leipzig„.„ ••.• . ")420,00 121,0 
ScheW!sohe, W eaermllnde. 1 kg 0,63 106,8 Aluminiumbleche, Berlin • . 217,00 99,6 . lltlnohen .„ •• „ ' 480,00 129,7 
Kabeljau, WeoermDnde.,, • 0,27 128,6 Meulngbleche, Berlin • , •• • 102,00 74,7 • Essen „.„.„„ • 341,00 110,0 
Heringe, Stettin ••••••••• 1 Fall - - Mellingsohraubenapine, Bla. • 31,42 40,0 Röhren, 1ohmledeela., ab Wort lOOm 81,00 112,5 
Mlleh, Friloh· ~A  Berlin • 1001 13,85 92,3 Wolle, Dtaoh. A., ,,.. L1prer1 1 kg 2,96 68,5 • gullela., fr. Berlin l St. 3,20 

• Werk· ( ), Berlin „ . 9,00 - Kammz„Austral. } ltco . 3,43 62,6 Kanthols, Berlin ••••• , •• 1 cbm 46,00 95,8 
Butter, Berlin ••• , ••••••• 100kg 222,00 94,2 • La Plata Laprwt . 3,43 65,2 Btamuibretter, Berlin • , •• . 90,00 100,0 
Kiae, a 0/ 0 hllpb., Kempten 1 kg 1,27 85,8 • Buen.Alr. • 2,17 59,5 Auaschllllbretter ") ••••••. . 28,50 70,4 
Speisetalg, Berlin„. „. „ 100kg 68,50 71,4 Cheviot, 130 cm, Berlin •• lm 1,36 75,6 Unaort. Bretter 11 ) ••••••• • 23,50 74,6 
8ohmals, Hbc., unverzollt • 65,77 58,7 Serge, mittl., 130 om, Berlin • 2,89 88,9 l'enaterglu, ab Werk „., lqm 1,35 79,4 Speck, Berlin • „ • „ ••• „ • 145,50 90,6 Baumwolle, amer., Bremen 1 kg 0,72 55,6 Daohrnppe, ab Werk „ „ lOOqm 35,00 148,9 
Eier, 1111. ,....,. 13-511. lerlln 100 St. 11,19 158,3 • oberlfJpl„ Lelpz11 • • 1,05 57,1 Leinö ßrnls, Berlin „ • „ „ 100kg 38,65 62,3 
• • -. IW 11 f, lihl • • 

6i,5 
Ba11mwollgam, Augsburg. • 1,26 70,4 Schwefelsinre, ab Werk •• . 5,60 124,4 

els, Hamburg, verzollt •• 100kg 16,00 Kretonne, Augsburg ••••• lm 0,25 82,2 Saluiure, ab Werk •••••• • 1,55 77,5 R 

1) Zoll 1913 = 13 .lt je t. Scheine, die zur Einfuhr zollbegünstigter Gerste berechtigen, werden von der D. G. H. gegenwärtig nicht ausgegeben. Eine Ein· 
fuhr ausländischer Gerste zu Futterzwecken kommt daher zur Zeit kaum in Frage. - ') Monatsdurchschnitt Oktober 1918 = 1,48.lt. - ') Je Stärkeprozent. -
') Monatsdurchschnitt Oktober 1913 = 0,06 .lt. - ') Ohne Steuer (10,50 .11.Jt) und ohne S&ek (0,50 .11.lt). - ') Ftlr Industrie und Hausbrand; fur Bunker· 
zwecke 12,SO .11.lt. - ') Berichtigung: September 1932 = 21,00 .11.lt (Mellz. = 120,7). - ') Preise für Hausbrand im Kemgebiet; für frachtungünstige Absatz· 
gebiete werden je nach der Marktlage Preisnachlässe gewährt. Fttr Industriezwecke 12,60 .!ll.lt. - ') Ab Januar 1932 maßgebender Preis. - 10) Nominell. -
") Vgl. Heft 12, S. 370, Anm. 11. - ") Unter Berlloksichtlgung der ab Dezember 1931 bei ausschließlichem Bezug von Verbandsmaterial gewährten Sonder-
vergütungen. (Vgl. Heft 6, S. 171.) - ") Ab Dezember 1931 wird bei ausschl. Bezug von Verbandsmaterial eine Sondervergütung von 5 .11.lt gewährt; sie wird 
vom Rechnungsendbetrag (Grundpreis+ Stärkenaufsohlag - dieser beträgt z.B. bei Feinblechen von 0,5 mm 50 vH des Grundpreises) abgezogen. - 10) Bei Bar-
zahlung wird den Bestellem außer einem - auch in der Vorkriegszeit gewährten - Abzug von 11/ 1 vH noch eine Sondervergütung von 1 vH gewährt, wenn sie 
auf die Ausfallgarantie, welche das Reich in Verbindung mit den Dllngemittelsyndikaten bei Eintritt von Zahlungsschwierigkeiten der Verbraucher übernommen 
hat, verzichten. - ") Unter Berllcksichtigung der bei Barzahlung gewahrten Sonderrabatte, die von den angegebenen Preisen nicht abgezogen sind. - 16) Vom 
1. bis 14. Oktober betrug der durchschnittlich gezahlte Preis 15,15, ab 15. Oktober = 16,85 .71.lt. - 1') Berichtigung: Die Meßziffer für September 1932 lautet 
86,6 (statt 80,9). - ")In Schiffsladungen 5 .11.Jt weniger. Im Jahre 1982 werden fllr das Wirtschaftsgebiet Berlin nach der bis zum 31. Dezember 1932 abzunehmenden 
Menge gestaffelte Abschlullvergütungen gewährt, und zwar bei Abnahme von mindestens 150 t - 9 .11.lt, von mindestens 500 t = 18 .11.lt und von mindestens 1 000 t 
- 27 .!ll.Jt je 10 t. - 11) Nach Abzug eines Sonderrabatts von 7 .!ll.lt. - ") Großhandelsverkaufspreise in Oberbayern. - ")Werksverkaufspreise in Oberbayern. -
11) Bei monatlicher Abnahme von 2 Kesselwagen und mehr. 
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Bei dem Vergleich mit den Preiemeßziffern des vorhergegangenen Monats 
darf nicht außer acht gelassen werden, daß die AUgUetmeßziffern auf die Durch-
schnittspreise von August 1909/13 und die Septembermeßziffern auf die Durch· 
schnittspreise von September 1909/13 bezogen, mithin nur unter gewissen Vor· 
behalten vergleichbar sind. Durch diese Art der Berechnung sind Saisonschwan-
kungen der Preise, wie sie für den Preisverlauf der Vorkriegszeit charakteristisch 
waren, ausgeschaltet und es kommt somit nur die Auswirkung anderer preis-
beeinfiussender Faktoren (Ausfall der Ernte sowie die konjunkturellen Schwan-
kungen des allgemeinen Preisniveaus und des Volkseinkommens usw.) zum 
Ausdruck. 

bei Kartoffeln war in den Vorkriegsjahren mehr ausgeglichen 
und insbesondere war der Übergang von den Preisen im eigent-
lichen Frühkartoffelgeschäft zu den Preisen des regulären Herbst-
geschäfts früher nicht so schroff. Insgesamt lagen 1932 die 
Meßziffern der Preise der zum Verkauf gelangenden pflanz-
lichen Erzeugnisse im September um 2 vH niedriger als 
im August. Die Rinder- und Schweinepreise haben eine -
überwiegend konjunkturmäßig bedingte - Abschwächung 

Die Meßziffern der Getreidepreise lagen im September im erfahren, die sich in einer um 5,5 vH niedrigeren Indexziffer für 
allgemeinen etwa auf der gleichen Höhe wie die Meßziffern für die Gruppe Schlachtvieh im September gegenüber August aus-
August. Hingegen fallen die Meßziffern der Kartoffelpreise in wirkt. Uber das saisonmäßig zu erwartende Ausmaß hinaus 
den letzten Jahren von August zu September erheblich ab. sind lediglich die Meßziffern für Butter und Eier erhöht. Im 
Bedingt ist dies in erster Linie durch den Übergang vom Früh- ganzen hat sich die konjunkturelle Abschwächung der Preise 
kartoffelgeschäft zum Herbstkartoffelgeschäft. Der Preisverlauf landwirtschaftlicher Erzeugnisse im September fortgesetzt. 

Prelsindexziflern der aus der Landwirtschaft zum VerkaUf gelangenden Erzeugnisse für den Monat September (Sept. 1909/18 = 100)° 

Getreide Pllanz- Schlachtvieh Vieherzeugnisse Vieh u. 
Eil- liehe Er- Vieh- Ge· 

Zeit 
R 1 · 1 Geretel Haf 1 zu-

kartof- zeugnisse 
Rin-1 KiU-1 Schwei· I Schaf \ zu- Bu t-1 Eier 1 zn· 

~rzeug samt-
oggen Weizen Brau· er sammen fein zusam„ msse zu„ index 

men der her ne e sammen ter sammen eammen 

September 1909 •.• 100 1061 94 96 101 
841 

98 ~1 84 1021 92 941 98 921 97 95 96 
1910 •.• 89 98 91 89 92 98 93 100 94 98 97 94 1~ 94 96 95 
1911 .„ 111 102 110 109 108 150 115 95 98 85 91 90 109 108 95 102 
1912 „. 104 100 112 110 104 94 103 III l!O 114 107 112 101 105 102 109 107 
1913 •.. 96 94 93 96 95 74 91 109 108 105 112 107 98 104 99 105 100 

September 1924 ••• 122 112 137 114 120 102 117 98 123 139 112 123 145 194 150 131 126 
1925 ••• 105 108 128 109 110 108 110 120 141 161 124 144 159 205 165 150 137 
1926 „. 130 132 126 106 128 123 127 115 136 143 131 132 135 165 138 134 132 
1927 „. 148 128 140 126 138 143 139 118 138 127 141 125 149 170 151 133 135 
1928 „. 131 107 134 122 122 142 126 106 130 131 141 122 148 185 152 131 129 
1929 .„ 115 116 156 105 121 117 120 110 

1381 
152 148 136 146 182 150 140 134 

1930 •.• 99 117 117 96 108 84 103 112 130 108 136 111 108 170 115 113 110 
1931 „. 118 109 96 89 109 71 102 73 86 95 94 87 98 141 103 91 95 
1932 .„ 99 103 100 1'12 99 68 94 56 74 76 70 69 87 114 90 75 81 

Großhandelspreise an ausländischen Märkten im Oktober 1932. 
Die Ende September vorübergehend unterbrochene Abwärts-

bewegung der Preise an den W eltrohstoffmärkten hat sich im 
Oktober verschärft fortgesetzt. Während die Rückschläge aniangs 
noch ausschließlich als Reaktion auf die - zumeist übertriebenen 
- Preissteigerungen im Juli und August gelten konnten, traten 
im weiteren Verlauf als neue Baissemomente die Abschwächung 
des englischen Pfundes und einiger anderer Valuten sowie die 
Geiahr einer weiteren Verengung des Weltmarkts durch Verwirk-
lichung der auf der Konferenz von Ottawa gefaßten zoll-
politischen Beschlüsse hinzu. Mit Ausnahme von Eisen und 
Stahl gaben fast alle Produkte im Preis sehr stark nach. Die 
tiefsten Preise vom Juni und Juli wurden jedoch im allgemeinen 

nicht wieder erreicht. Gegen Monatsende war vielfach eine Ver-
langsamung des Preisrückgangs festzustellen. Vereinzelt kam die 
Abwärtsbewegung der Preise auch bereits zum Stillstand. 

Nahrungsmittel. An den Getreidemärkten gaben die Preise 
durchweg nach. Auf Grund der Berichte aus Argentinien und 
Australien kann nunmehr als ziemlich sicher gelten, daß die 
Welternte an Weizen ohne Rußland (UdSSR) größer als im Vorjahr 
ausgefallen ist. Da im Oktober außerdem die Nachfrage, besonders 
in Europa, nur gering war, führte der Druck der kanadischen Ernte 
zu Preisrückgängen um 10 vH und mehr. Auch Roggen, Hafer 
und Reis hatten einen annähernd ebenso starken Preisrückgang 

IndexzUlern der Großhandelspreise. 
Bei dem Vergleich der Indexziffern für vereohiedene Länder iet zu beachten, daß Höhe und Bewegung der Indexziffern durch die unterschiedlichen Bereohlrungs-

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

Land 

1 
Bearbeiter 1 ~ 1 ~ ISept.1 Okt. I Juli 1 Aug.,Sept.1 Okt. Land 

1 

Bearbeiter 1 Bms 1 ~ JSept.1 Okt.I Jul+ug.ISept., Okt. 
(=100) 

*) 1931 1932 ) 1931 1932 

Deuteohes Reich Sial Boicllsaml 1913 D. 109 107 96 95 95 94 Österreich •••.• Bnndosaml !. Sial. !.H.!Hl M. 108 109 112 ·112 110 111 
Belgien •. „„„ llnlsl6re de l"lnd. JV.l9U 2.H. 597 591 512 524 533 •) 108 103 98 98 97 9e 

et du liuau •) 87 86 74 76 77 Polen„.„„„. Sial lm1 1) 8) 1. jlfj E. 79 79 72 71 71 70 
Bulgarien ...... Dir. 116•!nlo • ) fijj D. 2271 2319 2039 Schweden •••..• lommerskolleglum fif3 D. 107 108 108 108 110 110 

') 1116 77 79 69 ') 105 93 74 72 73 72 
Dänemark ...... Stat.Dopartemonl 11!3 D. 109 113 115 117 119 118 Schweiz„ .. „ •• E!dgon. .lrb.-lml vu. 1914 E. 106 106 94 95 95 95 

') 103 94 83 81 eo 78 Spanien ........ lnst!tuto Googr. til3 M. 178 175 172 171 171 Estland „ ..... Rllg!Slat.l'eskbo.ror •) ma D. 90 88 83 81 81 J de lstadtsUca ') 83 82 71 72 72 
Finnland ..•.... 81at. Cenlr. Byran 1926 D. 79 82 89 89 90 Tsoheohoslowakei Sial. 81aatsaml Vll. ltll ') E. 715 713 669 685 661 678 

') 79 71 56 53 54 ') 105 104 98 100 100 99 
Frankreich ••... SlaUsUqno g!n6r. 1) 1913 E. 428 415 396 386 389 384 Ungarn •.••...• 81al. Coutr. lml ma E. 96 97 94 89 90 86 

') 87 84 80 78 79 78 ') 96 97 65 63 67 64 
'l ma E. 473 457 430 415 413 412 Australien (Mel· Bor. o! Cens. a. Sl.1) !Df3 D. 128 129 128 130 . 

•) 96 93 87 84 84 84 bourne) ') 92 79 75 74 
Großbritannien . Board o! Trade 1913 D. 99 104 98 100 102 101 Brit. Indien Labonr O!Bte Vll. lifl E. 107 107 ')106 107 

') 92 84 71 71 73 7l (Bombay) •) 94 96 ') 87 86 
JID. Tlmes 1913 D. 88 93 85 88 92 90 China(Shanghai) Kat. rar1m Com· !9!6 M. 129 127 114 

') 82 75 62 63 65 63 -·· •) 58 59 49 
Italien . „ .•... Cm. proT. doll'Ec. 19!3 D. 330 330 300 300 307 304 Japan •..... „. Bank TOD Japan 1) fif3 D. 113 111 112 118 

(Hdlsk. Ila!Iand) ') 89 89 80 80 82 83 •) 112 110 62 58 
Jugoslawien ...• Banqno uattonalo · !9!6 E. 72 70 66 63 62 64 Kanada .•..•••. Dom. Bnr. o! Sial. !916 D. 70 70 67 67 67 
Lettland „ .•... Bnr. do Slatl$l 1il3 D. 85 82 •) 67 62 58 59 60 
Litauen •....•.. Slat. Centr. Bor. 19!3 D. 95 91 75 74 71 Ver. Staaten von Bur. or Labor stat. ')')m3 D. 102 101 92 93 93 
Niederlande .... Centr. Bor. '· d. 81at. 1913 D. 91 89 76 75 76 77 Amerika Bnr. o! Labor Sial ')')IO!fi D. 71 70 65 65 65 
Norwegen •..... Sial. Celllralbyra') • 1913 M. 117 119 122 123 123 123 lrvtngl'isher 1913 D. 98 98 87 89 90 88 

') 117 99 80 eo 80 79 lrvtng FISber 1916 D. 69 66 60 62 63 61 
*) M. = Monatsmitte, E. = Monateende, D. = Monatsdurohsohnitt, 2. H. = 2. Monatshälfte. - 1) Von der andere lautenden Originalbaaie umgerechnet. - •) Die 

amtlich für den Monatsanfang berechnete Indeniffer ist hier zur besseren Vergleichbarkeit jeweils als Indexziffer für Ende des Vormonats eingesetzt. - ') In 
Gold, Parität des Basisjahre der Indexziffer. - ') Neuer Index, erweiterte Warenbaeis. - ') Neue Reihe. - ') 784 Waren. - 7) Berichtigt. 
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zu verzeichnen, während die Preise für Gerste und Mais über-
wiegend etwas widerstandsfähiger waren. 

Mit Ausnahme von Tee, dessen Preise anzogen, erfuhren auch 
die Genußmittel durchweg Preisrückgänge. Am Zuckermarkt 
zogen die Preise zunächst etwas an, da die Ratifizierung der Ost-
ender Beschlüsse (betr. weitere Begrenzung der Erzeugung und 
Ausfuhr) durch Kuba zuversichtlicher beurteilt wurde. In der 
zweiten Monatshälite führte die Verzögerung der kubanischen 
Entscheidung und der Neuorganisation der javanischen Ausfuhr-
zentrale zu starken Rückgängen. Der Preis für Kubazucker 96°, 
unverzollt, lag in New York Ende Oktober um 13vH niedriger 
als Ende September. Noch stärker war der Rückgang der Kaffee-
r.reise, die sich nach Beendigung der Unruhen in Brasilien wieder 
ihrem früheren Preisstand nähern. In New York ging die Notie-
rung für Rio 7 um fast 20 vH, die Notierung für Santos 4 um über 
25 v H zurück. Die Kakaopreise fielen im Lauf des Monats um 
etwa lOvH. 

An den Märkten der landwirtschaftlichen Veredelungserzeug-
nisse gaben die Preise für Rindfleisch, Hammelfleisch, Schweine-

fleisch, Schmalz und Butter stark nach. Käse und - unter jahres-
zeitlichen Einflüssen - auch Eier hatten dagegen Preiserhöhungen 
zu verzeichnen. 

Industriestofle. Von den Textilrohstoffen setzte Baumwolle 
ihren Preisrückgang fort. Obgleich die amtliche amerikanische 
Ernteschätzung Anfang Oktober nur eine geringe Erhöhung 
von 11,3 auf 11,4 Mill. Ballen brachte, fiel die New Yorker No-
tierung für middling upland von 7,25 cts je lb Ende September 
auf 6,15 cts Ende Oktober. Auch Seide, Wolle, Jute und Hart-
hanf vermochten das Preisniveau von Ende September nicht zu 
behaupten; doch waren die Rückschläge im allgemeinen weniger 
stark als bei Baumwolle. Die Preise für Weichhanf (europäischer, 
insbesondere italienischer Hanf) blieben nahezu unverändert, 
Flachs zog sogar etwas im Preis an. 

Verhältnismäßig widerstandsfähig waren die Preise für Häute 
und Felle. Erst gegen Monatsende gaben sie leicht nach. Am 
Kautschukmarkt wurden die Preisrückgänge der ersten Monats-
hälfte zuletzt wieder aufgeholt, so daß die Preise Ende Oktober 
annähernd den gleichen Stand hatten wie Ende September. 

Großhandelspreise an ausländischen Märkten im Oktober 1982. 

Ware 

Weizen, olnh .• gaz. mr .. · I 
• nächste Sicht 
• N orth. Man. II . . . II . ausl. ... „ .•. . Hardw.II„. . Plata, Rosafe . nächste Sicht 

Weizenmehl, 1tand. ex mm 
Roggen, einheim .•.... 

• ausl ••••••••• . Western II .•. 
H afer, Plata f. a. (,• .•• 
Gerste, Donau 3 ° 0 ••• 

• Can. III. ... „ . ausl .•••..• „. 
M ais, Donau. Gal.-Fox . Plata, gelb .•. „ . nächste Sicht ... . mixed II •••.... 
R eis, Burma II .•• „ • . Japan •.•..•.•. 
R s 

inder, r1nen a. Oehsen 1 
ohweine, leichte •.•.. . . ..... 
indßeisoh, lflhl·, argent R 

H 
s 

ammelßeisch, Ser.-,neus. 
chweinefleisch ...•.. . elnh„ .. . neuseel. • 
acon, dä.n .••• „ .••• B 

B 
B 

chmalz, p. Western •• 
utter, Molkerei •.... 

» ············· . dänische ...•. . neuseel. .• „ „ 
Eier I .•... „ „ ... „ . ·············· . dänische „ „ „ 
z ucker, Kuba 960 nmn. . Java, w. car. Ind. . techech„ •...• 

» Br. W. J„ 96°. 
K affee, Rio VII ...•.. . SantosIV .. „ 

» . sup .... . Costa-Rica m. g 
K akao, Accra .••.•. "· • . • ff.n.Sicht 
Tee, Indian Pekoe,good 
Leinsaat, Plata ....•. 
Baumwollsaat, !g. schw. 

opra, Ceylon ••..... K 
p almkeme •.•••.••.. 

rdnüsse, Bold Bombay ... E s 
0 

ojabohnen, mandsebnr ••• 
lkueben, Leinsaat ... 

Kohle, North. unscr.15) 
11 tout veo. 00/'35 mm feU „ tout ven. 35 °/0 lnd„ 
• Bunker, wostßl .• 
• bllnm Nuy stand .•. 

Koks, Durham ..•.... 
• Hochofen ...•.. 

Be-
riohts- Menge 

ort, 
Land 

London 112 lbs 
Liverpool 100 lbs 
London 480 lbs 

Wlnnlpeg 60 lbs 
RoUerdam lOOkg 
New York 60 lbs 

London 480lbs 
BnenOS·A. lOOkg 
London 280 lbs 
Posen lOOkg 

Bollerdam 100kg 
New York:!) 56 lbs 

London 320 lbs 
London 400lbs 
London 400 lbs 

Rollordam lOOkg 
London 480lbs 
London 480 lbs 

Buooos·!. 100kg 
New York 56lbs 

L41ndon 112 lbs 
New York 1Jb 

(openllllgoo lOOkg 
Poson 100kg 

Cbirago 100 lbs 
London Slbs 
London 8lbs 

Kopenhagen 1 kir 
London 8lbs 
London 8lbs 
London 112 lbs 

New York 1 lb 
Iopenbagen 100kg 
Loenw(lloll.) 1 kg 

London 112 lbs 
London 112)bs 

Iopoohagen 20 St. 
Roermond 100 St. 

London 120 St. 
New York 1 lb 
London 112 lbs 

Dambmg2) 112 lbs 
London 112 lbs 

New Tori< llb 
New York 1Jb 
London 112 lbs 
London 112 lbs 

New York 1Jb 
London 112 lbs 
London 1 lb 
L41ndoa lt 
Bull lt 

London lt 
London lt 
London lt 
London lt 

lopenllllgen 100kg 
!ewcaslle2) lt 

Donat3) t 
Bolglen3) t 

Rotterdam2)

1 

t 
V. SI.' !. ') sht 
Gr.Brt1.•) lt 

Frankreich 4) t 

Marktpreise Preise in .:ll.lt 
Wäh- je 100 kg 1) 

rung Sept. 
1 

Okt. Sept. 
1 

Okt. 
1932 1932 1932 1932 

S d 5 8 5 8 8,12 7,96 
S d 5 7'/, 5 41/a 9,01 8,42 
S d 26 101/, 26 3 9,00 8,59 
cts 49,50 46,38 6,90 6,53 
fl 5,47 5,25 9,23 8,86 

cts 62,50 57,13 9,64 8,82 
s d 27 11/, 25 3 9,08 8,26 

Pap-Pes 6,93 6,57 7,48 7,11 
s d 23 9 22 9 13,62 12,76 

Zloty 15,85 15,13 7,46 7,12 
fl 4,20 3,92 7,09 6,61 

cts 42,50 40,50 7,03 6,70 
S d 15 3 14 6 7,66 7,12 
S d - - - -
S d 19 0 18 0 7,63 7,07 
fl 4,43 3,98 7,48 6,72 

• d - - - -
sd 19 3 18 3 6,44 5,97 

Pap.-PIS 5,00 4,67 5,40 5,04 
cis 37,88 35,38 6,26 5,85 
s d 8 81/, 7 111/, 12,49 11,16 
cts 4,00 4,00 37,04 37,04 
Kr 32,50 

1 

29,75 24,57 22,06 
Zloty 108,00 97,00 50,86 45,68 

$ 4,38 3,69 40,56 34,17 
ed 4 1 3 8 81,91 72,06 
sd 2 7 2 7 51,79 50,67 
Ore 105,50 85,50 79,80 63,38 
sd 4 4 4 1 86,98 79,94 
sd 3 8 3 8 73,75 72,06 
sd 68 0 54 8 97,53 76,68 
cts 5,53 4,87 51,20 45,09 
Kr 192,00 183,50 145,22 136,06 
fl 0,84 0,82 141,74 138,37 
ed 123 3 118 6 176,79 166,22 
sd 112 6 106 6 161,37 149,39 
Öre 197,50 211,25 7,47 7,83 

fl 4,64 5,73 7,83 9,67 
8 d 14 6 15 3 8,80 9,06 

1,14 1,13 10,56 10,46 cts 
sd 8 01/, 8 O'f. 11,50 11,30 
S d 7 9 7 6 11,12 10,52 
• d 10 9 10 8 15,42 14,96 
cts 9,41 8,61 87,13 79,72 
cts 14,86 12,34 137,59 114,26 
8 d - 71 8 - 100,53 
sd 100 0 99 5 143,44 139,46 
cts - 4,38 - 40,56 
sd 26 9 26 9 38,36 37,52 
S d 0 5'/, 0 58/, 69,81 74,31 

!ls d 9 8 3 817 0 13,50 12,41 
.!: S d 7 5 0 615 3 10,40 9,49 
!; S d 16 2 6 18 8 9 23,13 23,06 
i.s d 11 0 9 1017 0 15,83 15,22 
i.sd 1414 6 13 13 3 21,12 19,16 
!; S d 85 6 713 0 11,87 10,73 
Kr 15,25 15,00 11,53 11,13 
sd 12 4 12 4 8,84 8,64 
fr 113,00 113,00 18,59 18,59 
fr 140,00 140,00 16,34 16,34 
fl 

1 

7,75 7,65 13,08 12,91 
$ 1,88 1,88 8,70 8,70 

sd 12 6 12 6 8,'17 8,77 
fr 124,00 124,00 20,40 20,40 

Be- Marktpreise Preise in .:ll.lt 
Ware richts- Menge Wah- je 100 kg1) 

ort, rung Sept. 
1 

Okt. Sept. 
1 

Okt. 
Land 1932 1932 1932 1932 

Koks, Hochofen ...••. Belgioo5)1") t fr 110,00 110,00 12,84 12,84 . • . ..... V.SI. f.!.4)7) sht $ 2,00 1,81 9,25 8,38 
Petroleum, PODDSJIT. Rohöl V. Sl T.1.14) bbl s 1,98 1,44 5,23 3,80 . stand. wbUe •• N,..Orl.2) am. galt cts 4,14 - 4,59 -
Benzin oo;„ Beaume •• New Orl.2) am.pi! cts 4,36 - 4,84 -· 
Roheisen, Cleveland III Gr. Brtl 2)8) lt sd 58 6 58 6 41,96 41,03 . P. L. III .•. l'rankr.9) t fr 207,50 207,50 34,13 34,13 . ronted.m. llllnl. Beigten•) t fr 291,25 297,50 34,00 34,73 

• . Alls!. !llttrerpoa lt sd - - - -. 2X EastPa. Phlladol.4) lt • 14,34 14,28 59,26 59,02 
Knüppel, Thomasgüte 

2-2t/4 p ......••.•• !llttrerpoo2) lt $sd 11)1 19 6 11)2 0 6 39,71 40,71 
Stabeisen S. I. •/s-'J In. In!. Gr. Brtt.5)8) lt hd 612 6 612 6 95,03 92,92 

11 "» Ausf •••• Gr. Brtl 2) lt i.s d 6 5 3 6 5 3 89,83 87,84 . Thomasgüte. l'rankrolch 
") 10) 13) t fr 530,00 530,00 87,19 87,19 . • Inl. Bolgl••') t fr 459,00 490,00 53,58 57,20 . • Ausf. !lllwerpen2) lt i.s d ")2 8 6 11)212 3 48,76 52,53 . . ........... i.81.T.!)l) 1 lb cts 1,60 1,60 148,15 148,15 

Bleche, Grob-, •fis' !usl. !nlwerpen2) lt i.s d ")2 17 3 11)3 1 0 57,55 61,32 
• Weiß-, Inl .... Gr.Brtt.12) box sd 15101/, 16 3 236,23 236,44 

Schrott, heavy eteel ••. Nordengland lt $sd 114 6 113 9 24,74 23,67 
• heafJ moltlng sleel V.SL v. !. ") lt $ 9,56 9,63 39,.51 39,80 

Kupfer,standard,perl ...... London lt $sd 35 2 7 32 1 3 50,39 44,98 . elektro! ••.•.. London lt !ls d 39 0 0 3617 8 55,93 51,73 . . Inl .• '"'ran: llb cts 6,20 6,01 57,41 55,64 
» . lartellpr. Enrop.Hären llb cts 6,20 5,96 57,41 55,19 

Zinn, per Kasse ••••.• London lt isd 15217 7 151100 219,30 212,50 . . .............. New York 1 lb cts 24,80 23,94 229,63 221,67 
Zink, per Kasse ...... London lt !; S d 15 810 1416 3 22,16 20,77 . ............... New York 1 lb cts 3,31 3,05 30,64 28,24 
Blei, per Kasse ••..•.• London lt $sd 13 2 7 111810 18,84 16,74 . ............... New York llb cts 3,46 3,05 32,04 28,24 
Aluminium, Ausf. ") • • London lt i.sd 80 0 0 80 0 0 160,84 160,84 

New York llb ots 22,90 22,90 212,04 212,04 . ~ ..... ' .. 
Silber. „ •••.•••.•••• ....... 1 oz d 18,00 17,79 35,14 33,97 
Baumwolle, osllnd.Gnrl.F.G LITorpool llb d 6,01 5,43 80,50 71,12 

• amer. mlddl .• LlTOrpGOI llb d 6,23 5,61 83,32 73,37 . obor!gypl. F. 6. LITorpool 1 lb d 7,67 7,12 102,64 93,27 . Sakellar F. G F . Ll•orpool 1lb d 8,83 8,05 118,22 105,46 . middl. upl. New York llb cts 7,68 6,57 71,11 60,83 
Baumwoll§'arn, 321 ••• lucblJller llb d 10,38 9,63 139,05 126,11 
Wolle, N .• W. gr. sup. L41ndon llh d 11,50 11,50 153,88 150,50 . gr. mer. 60's ••• Lon4on llb d 9,75 9,75 129,86 123,67 . gr. crossbr. 46's London 1lb d 5,50 5,50 73,19 '69,81 . tops 64's aver .. Bradlord llb d 23,75 22,75 317,89 297,81 . Buenos-A. flne • LeUam lOOkg fr 512,50 475,00 84,31 78,14 
Seide, Japan •...•.... London 1lb sd 10 3 10 0 16,46 15,72 . Kanton •.. „„ London llb sd 8 9 8 3 14,05 12,97 . italien., class ..• London llb sd 10 3 9 9 16,46 15,31 . Japan I •• „ •.. New York llb • 1,90 1,80 17,59 16,67 
Kunstseide, I gehl •.•. hlland 1 kg Lire 21,50 21,50 4,63 4,62 
Flachs, Rigaer ..•...• London lt i.sd 46 0 0 4811 0 65,98 68,10 
Hanf, Manila .... „ .. London lt i.sd 19 2 9 1815 3 27,45 26,32 . Sisal I ••.. „ ••. London lt i.sd 1517 3 1416 6 22,75 20,79 . Bol. P. C. „ ..• llallaud lOOkg Lire 275,00 275,00 59,21 59,12 
Jute, nat. I ........ „ London lt lls d 18 3 6 16 6 6 26,07 22,90 
Häute, Ochsen-, beste • London 1 lb d 4,75 4,75 63,62 62,11 

• Packer nat. I •.• Chleago llb cts 8,25 7,88 76,39 72,96 
Kautschuk, Plant. crepe London llb d 3,00 2,81 40,16 36,78 

• , • 

1 

New York llb cts 4,38 4,13 40,56 38,24 
Holzstoff, Papiermasse elnh. loh. Gölebg. lt Kr 68,00 68,00 5,01 4,93 
Salpeter, Chile . . . . . . . LGndoa lt !ls d 9 5 0 818 0 13,27 12,48 „ » • • • • • • New York 100lbs $ 1,22 1,25 11,30 11,57 

Handelseinheiten: 1 lb 453,593 g; 1 oz (Unze) Feinsilber 31,1 g; 1 t 1 000 kg; 1 lt 2 240 lbs 1 016,048 kg; 1 sht 2 000 lbs 907,19 kg; 1 bbl (barrel) 42 g&ll.; 1 amerik. 
gall. 3,7851; 1 box Weißblech 108 lbs. 

Anmerkungen: 1) Für Kohle, Roheisen und Walzwaren je 1 000 kg; für Silber, Seide nnd Kunstseide je 1 kg, für Petroleum und Benzin je 1001, für Eier je 100 Stck. -
1 ) fob. - •) Frei Wagen. - ') Ab Werk. -1 Frei Bestimmungsstation. - 8 ) Frei Werk. - 7 ) Connellsville. - 8) Middlesbrough. - ')Ab Longwy. - 11) Verbandepreis, -
11) Ab Pittsburgh Werk. - ") Cardiff. - 18) b östl. Werk. - ") Ab Bohrfeld. - ") Höchster erzielter Preis. - ") In Goldpfnnd. 



708 

Die Metallmärkte standen hauptsächlich unter dem Einfluß 
der besonderen Vorgänge in der Kupferwirtschaft. Der auf der 
Konferenz von Ottawa beschlossene englische Kupferzoll muß, 
wenn es zu einem ungehemmten Wettbewerb der Produzenten auf 
dem verbleibenden Weltmarkt kommt, einen starken Preissturz 
zur Folge haben, der besonders für die amerikanischen Erzeuger 
sehr nachteilig sein würde. Es wird deshalb vermutet, daß die 
amerikanischen Produzenten bereits jetzt eine Baisse begünstigt 
haben, um die r ~en Produzenten für eine neue internationale 
Verständigung geneigter zu machen. Die Preise lagen Ende Ok-
tober um etwa 10 v H niedriger als zur gleichen Zeit des Vormonats. 
Auch Blei, Zink und Zinn gaben im Preis nach, doch war die 
Abschwächung zum Teil erheblich geringer als am Kupfermarkt. 

In Abweichung von der allgemein rückläufigen Preis-
tendenz haben die Preise für Eisen und Stahl am Weltmarkt sich 
nicht nur behauptet, sondern haben sogar weiter stark angezogen. 

Besonder* lebhaft war die Nachfrage nach Stabeisen, dessen Preis 
im Laufe des Monats von 49 auf 60 :Jl.lf, je t gestiegen ist und damit 
um fast 50 vH über dem tiefsten Stand von Anfang Juli (42 :Jl..K 
je t) liegt. Auf die Binnenmärkte hat sich die festere Tendenz der 
Weltmarktpreise - von Belgien abgesehen - im allgemeinen 
nicht ausgewirkt. 

An den Kohlenmärkten war im Oktober gleichfalls eine leichte 
Steigerung der Nachfrage zu verzeichnen. Sie scheint jedoch bis-
her lediglich saisonmäßig bedingt zu sein und beschränkte sich 
hauptsächlich auf das Hausbrandgeschäft. Die englischen Preise 
sind nicht nur infolge der Abschwächung des Pfundes überwiegend 
nominell erhöht worden, sondern haben verschiedentlich auch 
darüber hinaus leicht angezogen, wie z. B. die Preise für englische 
Kohle in Frankreich. Auch die amerikanischen Ausfuhrpreise für 
Leuchtpetroleum und Benzin lagen Ende Oktober etwas höher 
als zu Beginn des Monats. 

FINANZ- lJND GELDWESEN 
Die Steuer- und Zolleinnahmen des Reichs, der Länder und der Gemeinden (Gemeindeverbände) 

für die Rechnungsjahre 1929/30 bis 1931 /32. 
1. Die Entwicklung der Steuer- und Zolleinnahmen 

der öffentlichen Verwaltung insgesamt. 
Die e ~ng der Steuer- und Zolleinnahmen im 

Deutschen Reich zeigt seit der Währungsstabilisierung die 
charakteristischen Merkmale der allgemeinen Wirtschafts-
entwicklung. Nach der Unsicherheit der Umstellungs-
periode, die bei dem Mangel an erprobten Wertmaßstäben 
durch eine sehr vorsichtige, den Ausgleich des Haushalts 
unbedingt sichernde Steuerpolitik überwunden wurde, 
schloß sich die Bewegung der Steuer- und Zolleinnahmen 
der allgemeinen Ausweitung des Produktions- und Konsum-
tionsvolumens, der Erhöhung des Preisniveaus an. Der 
Konjunktureinbruch im Jahre 1926 machte sich wenig 
bemerkbar; die Aufwärtsbewegung der Gesamteinnahmen 
setzte sich ununterbrochen fort bis zum Rechnungsjahre 
1928/29, und auch 1929/30, als die Init Hilfe der Auslands-
kredite durchgesetzte Hochkonjunktur schon abgeebbt war, 
hielten sich die Steuer- und Zolleinnahmen noch auf der 
Höhe des Vorjahres. Dieses »Nachhinken« in der Bewegung 
der Steuer- und Zolleinnahmen erklärt sich aus der Er-
hebung der großen veranlagten Steuern auf Grund der 
Votjahrseinkommen oder -vermögen und aus der relativen 
Ergiebigkeit von Tariferhöhungen - wie sie 1929/30 z. B. 
bei der Vermögensteuer, der Tabaksteuer und verschiedent-
lich auch bei den Realsteuern vorgenommen wurden - in 
einer Zeitspanne zwar absinkender, jedoch noch auf keinem 
Tiefstand angelangter Konjunktur. Die Anspannung der 
Steuertarife, die sich zur Sicherung der Haushalte von 
Reich, Ländern und Gemeinden als notwendig erwies, 
wurde allerdings auch schon zu diesem Zeitpunkt als für 
die allgemeine Wirtschaftsentwicklung nicht günstig erkannt, 
und eine steuerliche Entlastung der Wirtschaft war geplant. 

Ölrenillche Verwaltung Steuer· und Zoll· Sonderlelshmge11 

lnage111111i einnahmen (ohne 11111Jo<k1111g Zusammen 
(Reich, Länder, Ge· Sonderleistungen) der lnleren 

meinden, Gemeinde- in 11925/26 
lrlegslasten '> 

in 11925/26 verbände) Mill . .?l.Jt = 100 In llll. .1l.Jt Mill . .?l.Jt = 100 

1925/26 .............. 10 119,2 100,0 458,9 10 578,1 100,0 
1926/27 .............. 10915,7 107,9 759,7 II 675,4 110,4 
1927/28 ·············· 12 664,3 125,2 880,0 13 544,4 128,0 
1928/29 ·············· 13 338,6 131,8 958,0 14 296,6 135,2 
1929/80 .............. 1)13 515,2 133,6 863,8 14 379,0 135,9 
1930/81 .............. 13 481,8 133,2 660,0 14141,8 133,7 
1981/32 .............. II 975,0 118,3 217,5 12 195,0 115,3 

1) 1925/26 bis 31. 8. 1929 Dienst der Industrieobligationen und Schuld· 
verschreibungsdienst der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft nach dem Dawes· 
plan; ab 1. 9. 1929 bis SO. 6. 1931 Reparationssteuer der Deutschen Reichs· 
bahn-Gesellschaft nach dem Youngplan; ab 1. 7. 1931 Beitrag der Deutschen 
Reiohsbahn·Gesellschaft zum Hooverjahr. - 1 ) Einschl. 145,1 Mill • .?/.lt In· 
dustrieaufbringungsleistungen, die nach dem Inkrafttreten des Youngplans 
nicht mehr zur Deckung der äußeren Kriegslasten herangezogen wurden. 

Diese Zweifrontenstellung der deutschen Steuerpolitik, die 
sich aus dem Kampf um den Haushaltsausgleich auf der 
einen, der Notwendigkeit' einer Entlastung der Wirtschaft 
auf der anderen Seite ergibt, ist auch für die steuerpolitischen 
Maßnahmen der folgenden Krisenjahre kennzeichnend ge-
blieben. 

Die Sicherung der Haushalte, insbesondere die Deckung 
der wachsenden Wohlfahrtslasten, stand für das Rech-
nungsjahr 1930/31 zunächst im Vordergrund. 

Die Einführung der Reichshilfe der Personen des öffentlichen 
Dienstes (erhoben 1. 9. 1930 bis 31. 1. 1931), der Ledigensteuer 
(ab 1. 9. 1930) und der Zuschläge zu der Einkommensteuer für 
Einkommen von mehr als 8 000 .fl.lf,, die Erhöhung der Auf-
bringungsnmlage, die Tariferhöhungen bei der Reichsbiersteuer 
(ab 1. 5. 1930), der Umsatzsteuer (um 0,1 vH), die Einführung 
der Mineralwassersteuer (ab 16. 5. 1930) und der Mineralölsteuer 
(ab 1. 5. 1930), der Gemeindebier- und Gemeindegetränkesteuer 
sowie der Bürgersteuer (geregelt durch die Verordnung des Reichs-
präsidenten vom 26. 7. 1930 und 1. 12. 1930) und die Vorver-
legung der Zahlungstermine bei der Tabak- und der Zuckersteuer 
sind die wichtigsten steuerlichen Maßnahmen des Reichs, die im 
Rechnungsjahre 1930/31 den wirtschaftlichl;bedingten_ Rückgang 

Die Steuel" und Zolleinnahmen 
des ReichsJder Länder und Gemeinden (Gemefndaverbinde) 

für die Rechnungsjahre 1925/26 bis 1931/32 
Steuel'und Zolleinnahmen nsges elns I e11sl11 1Msl l1 le~ MM  

Reichsüberweisunosteuem 

19~~~~1 
27/28 -28/29 
29/30 
30/31 
31/32 

~l~ ~30/31 
31/32 

Landes-und Gemeindesteuern 

'11 30/31 1 

31/32 
or 1~ ~ r ~~~ ~ ~ ~~1~~ 4A 11  

Mrd.RAt w.u.st.32 
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Die Einnahmen des Refchs,der Linder und Gemeinden(Gemefndeverbände) 
aus den wichtigsten Re s er e sung~ n es und Gemeindesteuern 

für die Rechnungsjahre 1925/26 bis 1931/32 Mrd. E(nkommen- u. 
Je.At Körperschaft. 

1t steuer 
Gebiude-

der Steuereinnahmen aufhalten 
sollten1); dazu traten die An-
strengungen der Länder und Ge-
meinden durch Tarüerhöhungen 
-so bei der Grund-und Gebäude-
steuer (in Preußen ab 1. 6. 1930), 
in einzelnen Lindem auch bei 
derGebäudeentschuldung-(Haus-
zins-) Steuer, den Gewerbesonder-
steuern und Stempelsteuern -
durch Ausdehnung der Gewerbe-
steuerpflicht auf die freien Be-
rufe, durch Einführung neuer 
Steuern, z. B. der Schlachtsteuer 
in Bayern (ab 5. 11. 1930), der 
Verwaltungskostenbeiträge in 
Thüring, n und anderen Ländern, 
die trotz der auf der Ausgaben-
seite einsetzenden Sparmaßnah-
men notwendigen Einnahmen zu 
beschaffen 1 ). 

Umsatzsteuer entschuldun_g- Grund-u.Gebiude-
3 

0 

Der fiskalische Erfolg dieser Maßnahmen war, daß die 
Gesamteinnnahmen aus Steuern und Zöllen für 1930/31 
gegenüber 1929/30 ~nur einen verhältnismäßig geringen 
Rückgang aufweisen. Bei den einzelnen Steuern war das 
Bild allerdings schon sehr verschieden. Die Einkommen-
und Körperschaftsteuer zeigte trotz der eingeführten Zu-
schläge einen großen Einnahmenausfall, ebenso ging die 
Gebäudeentschuldungsteuer ungeachtet der einzelnen Tarif-
erhöhungen in ihrem Aufkommen zurück; gedeckt wurden 
die Ausfälle insbesondere durch die Einnahmensteigerung 
bei der Grund- und Gebäudesteuer, der Tabak- und Reichs-
biersteuer und durch die Neueinnahmen aus der Bürger-
steuer, der Gemeindebier- und Gemeindegetränkesteuer. 

SMuer- lllld Zolleinnahmen 
1930/31 gegen 

1929/SO 
1931/32 gegen 

1930/31 
der ölrenülohen Verwaltung Unterschied Unterschied 

Insgesamt in Mill., invH M ll~ 11  1 in vH .1/.1( 

Reiohsllberweisung steuern 1 
EinkoUllllen- und Körperaoh&ftsteuer.. - 409,5 -11,4 - 724,7 - 22,9 
Umsatzsteuer . . • . . . • . • . . . • • . . . . . . • . • - 21,3 -- 2,1 7,4 0,7 
Sonstige • • . • . . • . • • . • . . . . • . . . . . . . . . . . + 35,5 + '·' 151,9 -18,0 

Zusammen -395,3 - 7,3 - 883,9 -17,6 
Andere Reichssteuern .•...•.•..•....... + 204,2 + 7,, - 373,0 -12,7 
Zölle •••••••.••.•.•..•.••.•........... - 12,3 - 1,1 + 64,4 + fi,9 
Landes· und Gemeindesteuern 

Grund- und Gebäudesteuern') ...•.•.. + 205,4 +16,7 - 47,0 - 3,3 
Gewerbesteuern•) ••..•.•............. - 0,1 - 0,0 - 218,2 -22,8 
Gebäudeentachuldungeteuer ........•.• -113,9 - 6,9 - 252,7 -16,4 
Schlachtsteuer •••••••...•..•.......• + 5,8 +39,5 + 19,4 + 93,7 
Bllrgersteuer u. dgl. ••.•••.•.•....... + 69,7 + 160,3 +299,9 
Gemeindebier- und Gemeindegetränke· 

steuer •......•.•••................ + 28,7 +33,8 + 103,3 + 90,9 
Sonstige .••...•...••.•.............. - 25,7 - 7,9 - 78,1 -2.5,9 

Zueallllllen + 169,91 + 4,0,- 313,0,- 7,1 
Steuern und Zölle (ohne Sonderleistungen)') - 33,4 - 0,3 -1 506,8 - 11,2 
Sonderleistungen •.•.•................. - 203,8 - 23,6 - 442,5 - 67,0 

Insgesamt') - 237,2[ - 1,6[ - 1 946,8[- 13,8 
1 ) Einsohl. N aturaldienete und Gutsbezirkslasten. - ') Einschl. Wander· 

gewerbe·, Wanderlager·, Bergwerk· und Eisenbahnsteuer. - ') Infolge der 
Abrundung der vorläufigen Ergebnisse für 1931/32 ergeben sich bei der Auf· 
reohnung der einzelnen Unterschiedsbeträge gegenttber den eingesetzten Ge· 
sarntbeträgen geringe Abweichungen. 

Ende des Rechnungsjahres 1930/31, das eine außer-
ordentliche Verstärkung der steuerlichen Beanspruchung 
des sinkenden Volkseinkommens gebracht hatte, setzte der 
erste größere Versuch ein, die die Wirtschaft hemmende 
Steuerbelastung zunächst für das Rechnungsjahr 1931/32 
zu begrenzen und zu mildern. 

Die Realsteuersperre (Stichtag 31. 12. 1930) und die für 
1931/32 reichsgesetzlich festgelegte Realsteuersenkung (Normal-
satz') der Senkung für die Grundsteuer 10 vH, für die Gewerbe-

1) Im einzelnen vgl. Nr. 19 der Einzelschriften zur Statistik des Deutschen 
Reichs S. 14 •Änderungen in der S eue~e e zge ung des Reichs in den Rech-
nungsjahren 1929/30 und 1930/31« und S. 44 •Änderungen in der Steuergesetz-
gebung der Länder 1929/30 und 1930/31•. - ') Vgl. tViertelJahrehefte zur 
Statistik des Deutschen Reiche• 40. Jg. 1931, IV. Heft, B. 88: Übersicht ttber 
•Die Durchführung der Realsteuersenkung 1931/32 in den Ländern•. 

(Hauszlns-) steuern 
steuer 

steuer 20 vH) verfolgen diese Linie; auch die Senkung der Auf-
bringungsumlage von 350 Mill. .fl.J(, für 1930/31 auf insgesamt 
230 Mill . .fl.J(, für 1931/32 - wovon nur 180 Mill . .fl.J(, für Zwecke 
des Reichshaushalts bestimmt waren -, die Erhöhung der Steuer-
freigrenze bei der Vermögensteuer von 5 000 auf 20 000 .fl.J(, (ab 
1. 1. 1931), die Aufhebung der Kapitalertragsteuer für fest-
verzinsliche Papiere, die Senkung des Zuschlags zur Kraftfahr-
zeugsteuer (ab 1. 4. 1930), der Gesellschaft- und der Wert-
papiersteuer (ab 1. 10. 1930), die Aufhebung der Mineralwasser-
steuer (ab 1. 1. 1932) stehen in diesem Zusammenhang. 

Der Haushaltsausgleich, der sich bei den s e ~ steigenden 
Wohlfahrtslasten und dem wirtschaftlich bedingten Ein-
nahmenausfall, vor allem bei der wichtigsten Einnahmen-
quelle im deutschen Steuersystem, der Einkommen- und 
Körperschaftsteuer, immer schwieriger gestaltete und auch 
durch neue Sparmaßnahmen nicht erreicht werden konnte, 
zwang jedoch auf der anderen Seite wieder zu einer ver-
schärften Erlassung der noch vorhandenen Steuerquellen. 

Mit dem 16. 6. 1931 wurde die Zuckersteuer verdoppelt, am 
1. 7. 1931 die Krisensteuer eingeführt, am 1. 1. 1932 der Tarü der 
Umsatzsteuer auf über das Doppelte erhöht und ab 15. 2. 1932 
die Umsatzausgleichsteuer geschaffen; die vierteljährlichen 
Zahlungstermine für die Umsatzsteuer waren für die Umsätze 
über 20 000 $1.J(, jährlich ab November 1931 in monatliche um-
gewandelt worden, und der Zahlungstermin für die Voraus-
zahlungen auf die veranlagte Einko=ensteuer und die Körper-
schaftsteuer wurde am Ende des Rechnungsjahres vom ersten 
auf den letzten Vierteljahrsmonat ( d. h. erstmalig von April 1932 
auf März 1932) zurückverlegt, so daß in das Rechnungsjahr 
1931/32 fünf Zahlungstermine fielen; die Lohnsteuererstattungen 
fielen fort1). Die den Gemeinden im Vorjahr neu erschlossenen 
Steuern - Bürgersteuer, Gemeindebiersteuer, Gemeindegetränke-
steuer - wurden von einer größeren Zahl der Gemeinden und zu 
höheren Tarüen herangezogen. Bayern und Sachsen erhöhten 
den Schlachtsteuertarif; in Hessen trat ab 1. 4. 1931 eine vor der 
Realsteuersperrverordnung beschlossene Erhöhung der Grund-
steuer in Kraft. Durch die Verordnung des Reichspräsidenten 
vom 8. 12. 1931 wurde ab Januar 1932 die Realsteuersperre ge-
lockert•). 

Trotz dieser Maßnahmen blieben die Steuer- und Zoll-
einnahmen insgesamt für das Rechnungsjahr 1931/32 um 
rd. 11/ 2 Mrd . .Yl.lt gegen die Einnahmen für das Rech-
nungsjahr 1930/31 zurück. Die stärksten Ausfälle den 
absoluten Beträgen nach zeigen, wie schon 1930/31 gegen 
1929/30, die Einkommen- und Körperschaftsteuer und die 
Gebäudeentschuldung- (Hauszins-) Steuer; im Gegensatz 
zum Vorjahr sind jetzt jedoch auch die Gewerbesteuern 
(über den gesetzlichen Senkungssatz hinaus), die Grund-
und Gebäudesteuern, die Tabaksteuer und die Biersteuer 
in ihren Erträgen stark zurückgegangen; die Zuckersteuer 
brachte trotz der Verdopplung des Tarifs - die sich aller-
dings nicht auf das ganze Rechnungsjahr auswirken konnte-
nur 40,7 vH Mehreinnahmen. Die Mehrerträge aus der 

1 ) Weitere einzelne Maßnahmen vgt..W. u. St.• 12. Jg., Nr.12, S. S78: •Die 
Steuereinnahmen des Reiche fttr das Rechnungsjahr 1931/32•. - 1) Über die 
Maßnahmen im einzelnen vgl. • Vierteljahrehefte zur Statistik des Deutsohen 
Reichs• 40. Jg. 1931, IV. Heft, S. 87 bis 89. 

.j 
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Bürgersteuer, Gemeindebiersteuer und Gemeindegetränke-
steuer halten sich mit den Ausfällen bei den Realsteuern 
etwa das Gleichgewicht. Die Gesamteinnahmen der öffent-
lichen V erwa.ltung aus Steuern und Zöllen liegen 1931/32 
infolge der scharfen Erfassung aller Steuerquellen noch 
über dem Niveau von· 1925/26 und 1926/27; gemessen an 
den Mehrforderungen, die im Zusammenhang mit der Aus-
dehnung der Arbeitslosigkeit an den öffentlichen Haushalt 
herantraten, und unter Berücksichtigung des Ausfalls anderer 
Einnahmen - insbesondere der Anleiheeinnahmen - waren 
sie jedoch unzureichend. 

Für das Rechnungsjahr 1932/33 ist der Versuch 
der Steuerentlastung fortgesetzt worden. · 

Die (wenn auch seit 1. 1. 1932 gelockerte) Realsteuersperre 
wird aufrechterhalten, die Gebäudeentschuldung- (Hauszins-) 
Steuer ist 1932/33 um 20 vH des Aufkommens für 1930/31 
herabzusetzen und soll nach fortschreitender Senkung bis zum 
Rechnungsjahre 1940 ganz aufgehoben werden; in diesem Zu-
sammenhang wurde auch die Ablösung der Steuer im voraus 
gestattet. Die Einführung der Steuergutscheine durch die Ver-
ordnung zur Belebung der Wirtschaft vom 4. 9. 1932 garantiert 
die Ermäßigung der Steuerlast für künftige Rechnungsjahre, 

Die reobn1lllgllllilllgen Steuer-
und Zolleinnahmen 
Im Deutseben Beleb 

1929/SO 

Hanse- er-La"nderl ~ Öfiventl. 
Reicb Gemeinde- tä"dt ~ ung 

-----------1 ~ n e 1 a e ins· 
ohne Hansestädte gesamt Steuerart 

A. Reichssteuern und Zölle 

und soweit die _ Steuergutscheine zur Beschaffung von Geld-
mitteln im Kreditwege dienen, wird eine Erleichterung der Steuer-
belastung schon im laufenden Rechnungsjahr ohne Beeinträch-
tigung der Einnahmen der öffentlichen Verwaltung erreicht; die 
~u s e ne werden ausgegeben bei Einzahlungen auf die Umsatz-
steuer, Beförderungsteuer, Grund- und Gebäudesteuer und Ge-
werbesteuer sowie bei Arbeiterneueinstellungen und werden an-
gerechnet werden auf alle Reichssteuern mit Ausnahme der Ein-
kommen- und Körperschaftsteuer. Im Anschluß an die Maßnah-
men der Reichsregierung hat die oldenburgische Landesregierung 
ebenfalls die Ausgabe von Steuergutscheinen bei der Neueinstellung 
von Arbeitern in dem Vierteljahr Oktober bis Dezember 1932 
durch Verordnung vom 27. 9.1932 bestimmt; die Steuergutscheine 
werden 1934/35 und 1935/36 auf die Landessteuern angerechnet. 
Eine Ermäßigung der Grund.- und Gebäudesteuerlasten für den 
Hausbesitz wird durch Erweiterung der Befreiungen aus wirt-
schaftlichen Gründen in verschiedenen Ländern durchgeführt. 
Die Reichsbiersteuer sowie die Normalsätze für die Gemeinde-
biersteuer sind ab 22. 3. 1932, Verkaufspreis und Hektoliter-
einnahme im Spiritusmonopol ab 25. 4. 1932 herabgesetzt worden. 
Von dem Aufkommen der Aufbringungsumlage (die von 230 Mill. 
.Jl.J( für 1931/32 auf insgesamt 100 Mill . .Jl.J( für 1932/33 er-
mäßigt ist) sind nur noch 40 Mill . .Jl.J{ für Zwecke des Reichs-
haushalts zu verwenden. 

1930/31 1931/32•) 

1 

Gemein- Öfientl. 
Länder den nnd H V er-

Reieb Gemeinde· ~se  waltung 
~ ln 1 städte ins-
obse Haosestadte gesamt 

1 

Gemoln· 1 ÖfientL 
Länder den und Hanse V er-

Reieh Gemeinde- tädt ~ ung 
l----'--ver_ba_nd_o _1 s e ms· 

obno Han..,l!dte gesamt 

in MiJI • .7lJ( I. Reichsiiberweisungsteuem 
Einkommen- u. Körperscha.ft-

steuer .„„„„„.„„„ 
Umsatzsteuer .••.......... 
Kraftfahrzeugsteuer ..... , .• 
Grunderwerbsteuer •...... , 
Rennwettsteuer .......... . 

9Zl ,5 l 292,2 
700,2 153,8 

8,4 49,9 
1,4 14,9 
1,3 29,2 

1205,5 
151,4 
142,6 
91,9 

153,9 
9,3 
3,6 
3,6-
2,7 
0,7 

3 579,1 873,4 1 136,1 1 026,6 133,6 3 169,7 853,7 830,0 670,0 90,i 2 445,0 
l 023,7 697,4 150,3 145,0 9,8 l 002,4 707,9 150,0 130,0 10, 995,0 

204,5 8,4 48,0 143,5 3,7 203,5 7,7 45,0 135,0 4, 192,0 
111,7 1,2 12,4 74,3 3,2 91,0 0,9 9,0 58,0 2, 70,0 
33,2 1,2 26,5 - 2,4 30,1 1,1 24,0 - 2, 27,0 

4,3 45,2 27,0 - 1,0 4,8 0,1 31,1 15,5 - 4,0 - 19,0 
- 0,6 0,1 13,2 0,4 14,2 0,5 0,0 11,0 o,c 12,0 

352,4 •) 59,4 - - 411,8 335,0') 115,1 19,8 1,9 471,9 247,6 ') 102,0 16,0 2,C 370,0 

Gesellschaftsteuer ......... . 
Mineralwassersteuer ... , ... . 
Biersteuer •. „ „. „ „ „ „ . 

38,7 1,4 

2038,911600,711595,81173,8 5 409,2 1944,111487,611 427,11155,1 5ol3,9 1834,9, 1160,011025,01110,C 4 130,0 
11. Andere Reichssteuern')„„. 2742,8 - - - 2742,8 2946,9 - - - 2946,9 2573,9 - - - 2573,9 

IIL Zölle .•........... _ •• _._ •. ~1 ~ 5~ ~ ~ ~ r1 ~ 5 ~ ~1 ~9 ~ ~ 1 1 ~1 1 14 ~ ~ ~ l 1~  
Summe A 5876,9 1600,71 1 595,8 173,8 9 247,1 5974,011487,6 1 427,11155,1 9 043,8 5556,1 1160,011 025,0 110,C 7850,0 

Summe I 

B. Landes• und Gemeinde-
steuern 
Grund- und Gebäudesteuer •.•. 
Naturaldienste, Gutsbezirkslast. 
Gewerbesteuern 1) •••••••••••• 
Wandergewerbe-, Wanderlagerst. 
Gebiudeentsohuldungsteuer 

a) Finanzanteil„ „ „. „ ...• 
b) Wohnungsbauanteil ..... . 

- 345,t 827,2 41,1 
- - 18,2 0,0 
- 95,0 812,4 37,1 
- 5,7 1,4 o,o 
- 500,8 265,7 59,3 
- 246,4 515,3 64,0 

1213,4 -
18,2 -

944,5 -
7,2 -

447,8 

94,0 
5,2 

927,1 46,0 
16,1 o,o 

819,7 32,1 
1,4 0,0 

825,9 - 484,9 253,3 60,1 
825,7 - 218,9 463,6 56,9 

1420,9 -
16;1 

945,8 -
6,5 

798,3 -
739,4 -

43S,O} 910,0 } 43,C } 1 390,0 

} 80,0 } 640,0 } 20,C } 740,0 

} 705,0 } 480,0 1 ~ } l 285,0 
Bürgersteuer, Verwaltunp-

kostenabgabe u. dgl. . . . . . . . . - - - - - - 2,7 65,2 1,8 69,7 - 7,0 215,0 101C 230,0 
Zuschlag zur Grunderwerbsteuer - 4,0 61,9 2,3 68,2 - 3,5 50,4 2,0 55,9 - } 3 0 } 65 0 } 2.c } 70 0 Wertzuwachssteuer........... - 0,1 51,5 2,1 53,8 - 0,1 37,2 1,6 38,9 - • ' • • 
Stempelsteuern . . . . . . . . . . . . . . - 45,7 - 1,3 47,0 - 41,6 - 1,5 43,l - 35,0 0,0 1,C 36,0 
Schlacht-, Fleischsteuer....... - 14,8 - - 14,8 - 20,6 - - 20,6 - 40,0 - - 40,0 
Gemeindebiersteuer • • •• . . . . . . - - 84,8 0,2 85,0 - - 103,7 1,9 105,7 - - 180,0 8,C 190,0 
Gemeindegetränkesteuer . . . . . . - - - - - - - 6,8 1,2 8,0 - - 25,0 ~  27,0 
Vergnilgungateuer............ - 1 - 71,31 4,4 75,7 - - 1 61,6 3,9 65,4 - - 50,0 3,( 53,0 
Hundesteuer „ „ •. „ „. „. „. - 1,6 50,6 1,7 53,9 - 1,4 47,5 1,7 50,6 - 1,0 40,0 1;c 42,0 
Sonstige') •.......... :.:.:.:.:.:.:.: ~ o~ ~ o 1 1 4~ 5 1 __ o 4 ~ 9 11 ___ 4 11 o ~o 1 __ 22.:....,o 

Summe B = 11 ~ 1  941 1 ~  4 267,8 - 11321,412877,51210,7 4 409,6 - 11310,012 625,0 1 190,C 4 125,o 
C. Ausgleiohstook .•.. _„_._ •. _._. _. i----.---,.-----,--ir-o_,_3

11
_-_-.----...--28_,_4,--_il--28_,4_

1 
__ -_.----,•-)_-_.-----

1
1-"l_-__ 

Summe A bis C 5 876,912 860,714 390,0 1387,6 13 515,2 5 974,012 809,014 333,11365,8 13 481,8 5 556,112 470,013 650,0 1300,C 11 975,0 
Sonderleistungen mr Deckung der 

äußeren Kriegslasten •• :.:.:.:.:.:.:.: 863,8 - - - 863,8 660,0 - - - 660,0 217,5 - - - 217,5 
Zusammen 6740,7 2860,714390,01387,6 14 379,0 6634,0 2809,014 333,1 365,8 14 141,8 5773,612470,ol 3 650,0 J 300,C 12i95:ö 

-Oberweisungen aus Anlaß der Ein-

~s e~~~~~~~~~~ --
1 

-- 1-_ - - -- 1 -_ - - -20,01 + 20,0 -
'Oberweisungen gemäß § 8 Absatz 3 

des Relobahaushaltsgesetzes 1931 - - - - - -50,0 + 50,0 -
1 ~ ~ 1 

Insgesamt 6740,712860,714390,01387,6 14379,0 6634,ol2800,ol 4333,11365,8 14141,8 5703,61 6490,0 12195,0 
1) Ohne Statistische Abgabe, einschl. Notensteuer und der vom Reichsmonopolamt für Branntwein fiir die Verbilligung des in Krankenanstalten und dgl. 

verwendeten Branntweins abzuführenden Beträge. - Ausgliederung der Steuerarten vgl. W. u. St. 11. Jg. Nr. 10 S. 890 und 12. Jg. Nr. 12 S. 378, - 1) Einsebl. 
Warenbaus-, Filial- und Schankgewerbesteuer, Eisenbabnsteuer, Bergwerksabgabe, ohne Wandergewerbe- u. Wanderlagersteuer. - 1) Einschl. des Umlageverrechnungs-
unterscbieds infolge Abweichungen zwischen den Nachweisungen der umlageleistenden und der umlageempfangenden Gemeinden und Gemeindeverbände. -
') Darunter 59,4 Mill . .7lJ( Sonderentscbädigungen an Bayern, Wflrttemberg und Baden. - ') Vorläufige Ergebnisse in abgerundeten Zahlen; nur beim Reich 
sind die endgi!ltigen Beträge nachgewiesen. - 1) Die Beträge sind auf die einzelnen Steuerarten aufgeteilt. 
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Die Notwendigkeit des Ausgleichs der Haushaltslage hat 
jedoch auch für das Rechnungsjahr 1932/33 anderseits 
wieder zu einzelnen Steuererhöhungen gezwungen. 

Ab 16. 7. 1932 wurde die Salzsteuer eingeführt. Die Bürger-
steuer wird in Höhe von etwa 1/ 4 der Bürgersteuer für 1931/32 
in dem Vierteljahr Oktober bis Dezember 1932 zusätzlich er-
hoben; für die Bürgersteuer 1933 wird jedoch eine Zahlungs-
erleichterung geschaffen dadurch, daß sie nicht in sechs, sondern 
in zwölf Monatsraten zu begleichen ist. An die Stelle der ab 
1. 7. 1932 aufgehobenen Krisenlohnsteuer tritt die »Abgabe zur 
~ e slosen l e  die jedoch nicht dem Haushalt von Reich, 
Ländern oder Gemeinden, sondern unmittelbar der Reichsanstalt 
für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung zugeht. 
Von den Ländern wird die Schlachtsteuer für 1932/33 fast all-
gemein in Anspruch genommen. 

Über die Aufkommensentwick!ung bei Steuern und Zöllen in den abgelaufenen 
:Monaten des Rechnungsjahres 1932/33 unter dem Einfluß der Wirtschaftslage 
und der genannten gesetzgeberischen :Maßnahmen unterrichten die Aufsätze 
über die kassenmälligen Steuer· und Zolleinnahmen*). 

2. Die Verteilung der Steuer- und Zolleinnahmen 
auf Reich, Länder und Gemeinden (Gemeindeverbände). 

Das Zusammenwirken vieler Faktoren, sowohl wirt-
schaftlicher wie rechtlicher und politischer Art, in der Ent-
wicklung der Steuereinnahmen der verschiedenen Gebiets-
körperschaften zwingt dazu, die zahlenmäßigen Ergebnisse 
über die Beteiligung der einzelnen Gruppen von Gebiets-
körperschaften an den gesamten Steuer- und Zolleinnahmen 
im Deutschen Reich nur mit Vorsicht auszuwerten; vor 
allem dürfen die Zusammenhänge zwischen Ausgaben-
gestaltung und Steuerpolitik, wenn sie auch hier nicht im 
einzelnen verfolgt werden können, nicht außer acht gelassen 
werden. Die Ergebnisse für die finanzstatistischen Ein-
heiten »Länder«, »Gemeinden und Gemeindeverbände« und 
»Hansestädte«, die keine finanzpolitischen Einheiten sind, 
sondern Gebietskörperschaften von verschiedener Struktur 
und Bedeutung umfassen, sollen dabei nur als Anhalts-
punkte für allgemeine Entwicklungstendenzen dienen. 

Verfolgt man zunächst die Entwicklung in der Ver-
teilung der Reichsüberweisungsteuern, so liegt hier 
ein Te~e e  vor, auf dem die' Einflüsse der Tarifpolitik, 
der Änderungen in den Beteiligungsquoten und der wirt-
schaftlichen Entwicklung, die die Ertragsbewegung der 
einzelnen Steuern verschieden bestimmt, noch verhältnis-
mäßig leicht getrennt und festgestellt werden können. Nach 
dem Finanzausgleichsgesetz und seinen Änderungsgesetzen 

*) Vgl, •W. u. St.c, 12. Jg., Nr. 21, S. 676 (Reich), Nr. 19, S. 614 (Länder). 

Länder, Ge- Öffent· 
liehe 

Verteilung der Blnnahmen Reich meinden (Gde.- Verwal· 
au Belcbillberweilung-

Vbde.) und tung ins· Hansestädte 
steuern gesamt ---

in i · H in i · H in 
:Mill. .:J{../( lll V :Mill . .71.Jt lll V Hill . .71.Jt 

I. Ohne Biersteuereonderentschiidigungen und Gesellschaftsteuer 
1925/26 •••••••..••.••.•.• 
1q26/27 .• „. „ „.„ „ .„. 
1927/28 •• „ ............. . 
1928/29 •••.• „. „ „. „ „. 
1929/SO .. „ .. „„„.„„. 
19 ~1 •.• „ •.•••. „ „ ..• 
1931/321) •••••••••••••••••• 

1426,2 
1 077,3 
1423,0 
1621,S 
1647,8 'lt 976,5 

'1 1 828,8 

35,3 
28,8 
31,8 
32,1 
33,8 

1 ) 89,7 
1) 44,li 

2615,2 
2 667,9 
3 045,7 
3 431,5 
3 304,5 
3006,5 
2281,6 

64,7 
71,2 
68,2 
67,9 
66,7 
60,3 
65,li 

4041,4 
3 745,2 
4468,7 
5 053,3 
4 952,3 
4983,0 
4110,4 

II. Hit Biereteuersonderentschii.digungen und Gesellschaftsteuer 
1921>/26 •••••••••••••••••• 
1926/27 •.•• „ ........... . 
1927/28 .„„ •••• „„„ •.. 
1928/29 •••.....•. „ „. „. 
11129/30 •••....••.••... „. 
1930/31 •.•.• „ ....• „ ... . 
19 1 ~1  •••.•• „. „ „ .... . 

1649,7 
1353,7 
1 778,2 
2 022,0 
2 038,9 
1944,1 
l 764,9 

38,6 2 640,3 
33,4 2 695,2 
36,4 3 105,3 
36,6 3 497,2 
37,7 3 370,3 
38,8 3 069,8 
42,7 2 365,2 

61,6 4 290,0 
66,6 4 048,9 
63,6 4 883,7 
63,4 5 519,0 
62,3 5 409,2 
61,2 5 013,9 
57,3 4 130,0 

•) Die Biereteuereonderentschädignngen an Bayern, Württemberg und 
Baden in Höhe von 69,4 Hili . .71.Jt je Rechnungsjahr sind hier nicht als Über· 
weisungen nachgewiesen, sondern im Reichsanteil mitenthalten, da es sich 
dabei nicht um Überweisungen nach dem FinAusg!G. handelt. - ') Unter 
Berücksichtigung der Überweisungen gemäß § 8 Abs. S des Reichshaushalts· 
gesetzes 1981 In Höhe von öO Mill • .71.Jt, bei Teil II auch unter Berüeksichti· 
gung der Überweisungen aus Anlaß der Einführung der landwirtschaftlichen 
Einheitesteuer in Höhe von 20 Kill . .W.Jt. 

erfolgten für die Rechnungsjahre 1925/26 bis 1931/32 'Ober-
weisungen aus der Einkommen-, Körperschaft-, Umsatz-, 
Grunderwerb-, Kraftfahrzeug- und Rennwettsteuer, für 
1930/31 und 1931/32 außerdem Überweisungen aus der 
neu eingeführten Mineralwassersteuer und aus der Reichs-
biersteuer gemäß § 42b FinAusglG. (vgl. Übersicht Teil 1). 
Neben den ini Finanzausgleichsgesetz geregelten Reichs-
~ euer er e sungen wurden noch in zwei Sonderfällen 
Uberweisungen aus Reichssteuern geleistet, die sogenannten 
»Sonderentschädigungen« an Bayern, r~ e erg und 
Baden aus der Reichsbiersteuer und die Uberweisungen 
aus der Gesellschaftsteuer, die den Ländern aus Rechts-
vorgängen seit dem 1. 9. 1925 bis zum 30. 9. 1930 zugunsten 
der benachteiligten Gemeinden nach dem Steuermilderungs-
gesetz zustanden. Bei Berücksichtigung dieser Sonder-
überweisungen (vgl. 'Obersicht Teil II) ändert sich die 
Verteilung der Einnahmen aus Reichsüberweisungsteuern 
entsprechend. 

Das Zurückgehen des Reichsanteils für 1926/27 im 
Vergleich zu 1925/26 und sein Wiederansteigen im Rech-
nungsjahr 1927 /28 erklärt sich im wesentlichen aus den 
Tarif- und Verteilungsänderungen bei der Umsatzsteuer. 

Verteilung der Umsatz- Brutto- Überweisungen steuer (nach der Reichs· auf· Reichsanteil 
haushaltsrechnung) kommen an die Länder 

Rechnungsjahr in in I · H in i · H :Mill • .71.lt :Mill • .?l.Jt m V Mill. . .71.Jt mv 

1925126 ....•..•..... „ .. · 11 4lb,O 1 
1926/27 . „ „ . „ „ „ „ „ „ 875,8 
1927/28 „. „ „. „ „ „. „. 877,7 

412,5 1 29,1 11 003,51 70,9 450,0 61,4 425.8 48,6 
263,3 ao,o 614,4 10,0 

Der gesetzliche Reichsanteil an dem Umsatzsteueraufkommen 
betrug 80 vH vom 1. 4. 1925 bis zum 30. 9. 1925 und 65 vH vom 
1. 10. 1925 bis 31. 3. 1926. Die auf Grund dieser Bestimmungen 
im Rechnungsjahr 1925/26 für das Reich einbehaltenen Anteile 
erreichten zusammen rd. 70 vH des Jahresaufkommens, d. h. 
eben den Prozentsatz, der nach dem Änderungsgesetz (vom 
10. 8. 1925) ab 1. 4. 1926 als gesetzlicher Reichsanteil gelten 
sollte. Tarifänderung und Sondergarantie brachten jedoch für 
1926/27 zunächst eine erhebliche Minderung des Reichsanteils. 
Die Ermäßigung des Tarifsatzes der allgemeinen Umsatuteuer 
vonl1/9 vH auf 1 vH und schließlich auf 0,75vH führte für 1926/27 
zu einem Aufkommensrückgang von mehr als einem Drittel gegen-
über dem Vorjahr. Gleichzeitig wurde die Sondergarantie eines 
Ländergesamtanteils aus einem Umsatuteueraufkommen von 
mindestens 1500 Mill . .11.Jt eingeführt, und da der Ländergesamt-
anteil 30 v H des Aufkommens betragen sollte, war damit ein Länder-
gesamtanteil von mindestens 450 Mill . .11.Jt gewährleistet. Bei dem 
Sinken des Umsatzsteueraufkommens auf 875,8 Mill . .Jl.Jt mußte 
sich diese Garantie in einem scharfen Rückgang des Reichsanteils 
auswirken. Im Rechnungsjahr 1927/28, als die Garantie fortfiel, 
erhöhte sich der Reichsanteil wieder auf 70 vH. 

Die Erhöhung des Reichsanteils an den Einnahmen aus 
Reichsüberweisungsteuern für 1929/30 gegenüber dem Vor-
jahr bat ihren Grund in der veränderten Behandlung des 
Lohnsteueraufkommens. Nach dem Antrag Brüning 
wurde - an Stelle einer in Erwägung gezogenen Lohn-
steuersenkung - bestimmt, daß das den Betrag von 
1 300 Mill . .11.Jt übersteigende Lohnsteueraufkommen den 
Zwecken der Sozialversicherung zugeführt werden sollte; da 
das Lohnsteueraufkommen 1 396,1 Mill . .11.J{ für 1929/30 
erreichte, wurde ein Vorabzug von 96,1 Mill .Jl.J{ gemacht, 
der zwar als Einnahme und Ausgabe durch den Reichs-
haushalt lief, tatsächlich aber nicht für allgemeine Haus-
haltszwecke verfügbar war, sondern der knappschaftlichen 
Pensionsversicherung und der Invalidenversicherung zu-
geleitet werden mußte. Schaltet man diesen Vorabzug bei 
der V erteilungsberecbnung aus, so ergibt sieb für 1929/30 
ein Reichsanteil von 36,6 vH (vgl. nebenstehende 'Obersicht 
Teil II), d. h. der Reichsanteil an den 'Oberweisungssteuern 
hielt sich von 1927/28 bis 1929/30 fast auf derselben Höhe. 
Erst von 1930/31 an ist eine Erhöhung des Reichsanteils im 
eigentlichen Sinne festzustellen. Inwieweit diese Ent-

J 
~ ''t 

. .) 
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wicklung durch die Änderungen der gesetzlichen Verteilungs-
bestimmungen im Laufe der Krisenjahre bestimmt wurde, 
sucht die nachfolgende Übersicht zahlenmäßig festzulegen. 

Für 1930/31 und 1931/32 ist dabei von den Haushaltsrech-
nungen des Reichs, der Länder und der Gemeinden (Gemeinde-
verbände) bei dem Ausblick auf 1932/33 vom Reichshaushalts-
plan 1932 ausgegangen worden und jeweils die Minderung bzw. 
Mehrung des Gesamtländeranteils (einschließlich der den Ge-
meinden und Gemeindeverbänden zukommenden Anteile) be-
rechnet. Als Überweisungen aus der Biersteuer und der Mineral-
wassersteuer sind 1930/31 und 1931/32 die von den Ländern und 
Gemeinden als vereinnahmt nachgewiesenen Beträge (vgl. Über-
sicht S.710) eingesetzt, nicht die Überweisungen nach der Reichs-
haushaltsrechnung. Aus verrechnungstechnischen Gründen er-
geben sich zwischen den als überwiesen und den als vereinnahmt 
nachgewiesenen Beträgen jeweils geringe Abweichungen. Die 
Einbehaltung der Ledigensteuer und der sonstigen Zuschläge zur 
Einkommensteuer sowie der Vorabzug der Mehreinnahmen, die da-
durch entstehen, daß Lohnsteuererstattungen nicht mehr gewährt 
werden, bedeuten nicht in ihrem vollen Umfange eine Minderung 
des Länderanteils, sondern nur mit den 75 vH, die nach den 
allgemeinen Bestimmungen den Ländern von dem Einkommen-
steueraufkommen hätten zufließen können; es sind daher jeweils 
nur 3/, dieser Vorabzüge als Minderüberweisungen angesetzt. 

Mlnderttberwelsungen ( - ) und Mehrilberwel· 
1930/31 11931/32 11932/33 sungen ( +) an die Länder und Gemeinden auf 

Grund der Verinderungen der gesetzlichen Be-
stlmmungen gegenüber der lttr das Rechnungs-

in Mill • .!ll.Jt Jahr 1929/80 geltenden Regelung 

Einkommen· und Körperschaltsteuer 1 
Einbehaltung der Ledigensteuer und der 

anderen Zuschläge zur veranlagten Ein-
kommensteuer') „. „ „. „ „ „ .•. „. „ (-) 108,6 

Einbehaltung der Krisensteuer") . . . . . . . . . -
(-) 139,8 (-) 87,4 

Vorabzug infolge Gehaltskürzung . . . . . . . . -
(-) 165,9 
(-)')44,0 

(-) 105,0 

Vorab1ug der Mehreinnahmen infolge Fort-
falls der Lohnsteuererate.ttungen•) ••••.. - (-) -45,0 (-} 60,0 

Umsat1ateuer: Vorabzug infolge Gehalts-
kürzung.„ ••••••.••.. „ ............... - (-)')6,0 -

Reichsbiersteuer: § 42b FinAusglG. „ „ (+) 77,5 (+) 61,4 (+} 50,0 
Mineralwassersteuer, eingeführt 16.5.30, 

aufgehoben 1. 1. 32 „ . „ „ . „ „ „ .• „ ... {+) 13,6 (+) 11,5 (-)1)10,0 
Zusammen {Veränderung gegen 1929/30) ..•. (-) 17,5 (-)327,8 (-)212,4 

~ ~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~  ~~~ (-) 17,5 (-)')262,9 (+} 40,0 
Zuschttsse zur Erleichterung der ge· 

meindliohen Wohlfahrtslasten ..••.. - (+)233,8 (+)672,0 
Insgesamt (Veränderung gegen 1929/30) .•.• (-) 17,51 (-) 94,01(+)459,6 

J e o ~ ~ ~~~~ ~~~~~ ~ ~~ ~~~ ~~~~  ~~~ (-) 17,5 (-)1)29,1 ( +) 478,2 
1 ) Bchä.tzungsweise. - •) 1930/31 brutto 77 Mill . .?l.Jt (aus der Lohnsteuer) + 87,8 Hili . .11.Jt (aus der veranlagten Einkommensteuer) = 144,8 Mill • .!ll.Jt, 

1991/Sll brutto 130 + 66,4 - 186,4 Mill • .?l.Jt, 19S2/3S brutto 72 + '4,& = 
118,C. Mill. :II.lt. - 1 ) 1931/32 brutto 221,S Mill. .?l.Jt, 1932/33 brutto 140 
llil! . .:R.lt. - 'l 19Sl/S2 brutto 60 Mill . .!ll.Jt, 1932/33 brutto 80 Mill . .!ll.Jt. -
") Der Vorabzug betrug nach § 8 Abs. 1 und 2 des Reichshaushaltsgesetzes 
1991 bei der Einkommensteuer 76 Mill . .?l.lt, bei der Körperschaftsteuer und 
der Umsatzsteuer je 12 Mill • .!ll.Jt. Da der Reichsfinanzminister von der im 
§ 8 Abs. 3 gegebenen Ermächtigung, den Ländern 50 Mill • .!ll.Jt in dem Ver· 
hältnis, in dem ihre Steueranteile gekürzt worden sind, IU eratatten, Gebrauch 
remaoht hat, sind diese Eratattungen gegen die Kürzungen hier bereits auf· 
gerechnet. - ') In der Annahme, daß die Aufhebung der Mineralwassersteuer 
am 1. 1. 19S2 fllr das Rechnungsjahr 1931/32 einen Ausfall von 2 Mill • .?l.Jt 
braehte. 

Während für 1930/31 gegenüber 1929/30 auf Grund der 
Veränderungen in den Steuerverteilungsbestimmungen im 
Endergebnis nur eine Minderüberweisung an die Länder 
und Gemeinden in Höhe von 17 ,5 Mill . .Jl.J( zu verzeichnen 
ist, haben für 1931/32 die Einbehaltung der neu eingeführten 
Krisensteuer zugunsten des Reichs, die Vorabzüge im Hin-
blick auf die Gehaltskürzungsersparnisse, die Einbehaltung 
der Mehreinnahmen infolge des Fortfalls der Lohnsteuer-
erstattungen und die Aufhebung der Mineralwassersteuer 
am 1. 1. 1932 zu einer Minderung des Länderanteils gegen-
über dem Vorjahr um 262,9 Mill . .Jl.J( geführt. Für 1932/33 
gestalten sich dagegen die Überweisungen für die Länder 
wieder günstiger, da die Vorabzüge im Hinblick auf die 
Gehaltskürzung fortfallen (vgl. die Vbersicht). Neben den 
Änderungen in den unmittelbaren Verteilungsbestimmungen 
hat jedoch auch die Tarifgestaltung und. die r s ~  
begründete Ertragsbewegung der Überweisungssteuern Em-
fluß auf die Anteilsentwicklung gewonnen, insbesondere 

dadurch, daß die Einkommenste.uer und die Körperschaft-
steuer, die nur zu 25 v H ihres Aufkommens dem Reiche 
zustehen, sich mit großen Ausfällen besonders konjunktur-
empfindlich zeigten, während die Umsatzsteuer in ihrem 
Aufkommen, das mit 70 vH dem Reiche zufließt, weniger 
nachgab und ab 1. 1. 1932 durch die Erhöhung des Tarifs 
auf über das Doppelte noch stark gestützt wurde. Auch 
aus dieser Verschiedenheit in der Aufkommensbewegung der 
wichtigsten Vberweisungssteuern mußte sich ein Anwachsen 
des Reichsanteils im ganzen ergeben. Diese Tendenz wird 
sich 1932/33 noch verstärken. Den relativen Mehreinnahmen 
des Reichs aus den Überweisungssteuern stehen ab 1931/32 
die Verpflichtungen gegenüber, die das Reich zur Er-
leichterung der gemeindlichen Wohlfahrtslasten im Wege 
von Beihilfen übernommen hat. Die Mehreinnahmen, die 
aus dem Wegfall der Lohnsteuererstattungen entstehen, 
kommen durch diese Zuschüsse in vollem ~ - für 
1931/32 in Höhe von 60 Mill . .Jl.J(, für 1932/33 m Höhe 
von 80 Mill . .Jl.J( - den Gemeinden zu, während nach der 
allgemeinen Verteilungsregelung für die Einkommen- und 
Körperschaftsteuer dem Reich 1/, dieser Beträge zugestanden 
hätte. Darüber hinaus werden für 1931/32 noch 173,8 Mill. 
.Jl.J(, für 1932/33 nach dem Haushaltsplan 592 Mill . .Jl.J( 
Zuschüsse an die Gemeinden gegeben. Es handelt sich also 
in diesem Fall um einen Übergang vom Steuerüberweisungs-
zum Dotationssystem, der bei einer allgemeinen finanz-
politischen Beurteilung der Änderungen in den Steuer-
verteilungsbestimmungen zugunsten des Reichs nicht außer 
acht gelassen werden darf. 

Die Verteilung des Gesamtländeranteils an den Reichs-
überweisungssteuern zwischen den Ländern einerseits, den 
Gemeinden und Gemeindeverbänden anderseits ist im 
Gesamtergebnis seit 1925/26 fast unverändert geblieben. 

Verteilung der Reichs- Länder 1 Gemeinden 
steuerttberwelaungen _________ (G_d_e-_Vb_d_el_,, Zuaammen 

(mit Biersteueraonder· ohne Hansestidte 
entschädigungen und Ge· i---.......,.--.-----.......,.--11----

sellschaftsteuer) in Mill • .!ll.Jt\ in vH \in Mill • .!ll.L\ in vH in Mill • .!ll.Jt 

1925/26 „„„.„.„„ 
1926/27 „. „. „ „. „. 
1927/28 • „ „ „ „ „ „. 
1928/29 . „ ... „ „ „ .. 
1929/30 „.„„.„.„. 
1930/31 „„„„.„„. 
1931/321) •• „ „ „. „ „ 

1269,7 
1303,2 
1491,5 
1667,6 
1600,7 
1487,6 
1160,0 

50,6 1 244,4 
60,'1 1 267,7 
60,3 1 471,6 
60,3 1 649,8 
60,1 1 595,8 
61,0 1 427,1 
6.t,1 1 025,0 

49,6 
49,3 
49,'1 
49,1 
49,9 
4!1,0 
46,9 

2514,1 
2570,9 
2963,1 
3317,4 
3196,5 
2914,7 
2185,0 

') Ohne Berttcksiohtigung der tl'berweisllngen gemä.ll § 8 Abs. S des Reioha· 
haushaltsgesetzes 1931 in Höhe von oO Mill. .!ll.Jt und der Überweisungen aus 
Anlaß der Einführung der Jandwirtsohaftliohllll Einheitssteuer in Höhe [von 
20 Mill . .!ll.lt. 

Die 1930/31 und 1931/32 eingetretenen Veränderungen 
sind im wesentlichen durch Gründe überweisungs- und ver-
rechnungstechnischer Art bestimmt. 

So ist dll.'! Ansteigen des Länderanteils für 1930/31 gegenüber 
1929/30 zum Teil dadurch bedingt, daß 1930/31 größere Beträge 
aus Anteilen der Gemeinden (Gemeindeverbände) an den Reichs-
steuerüberweisungen, vor allem an der Einkommen- und K ~
schaftsteuer, über Ausgleichstöcke laufen und daher hier mcht 
als Einnahmen aus Reichssteuerüberweisungen erfaßt sind; der 
in der Übersicht S. 710 unter »Ausgleichstock« angegebene 
Betrag von 28,4 Mill. .11.Jl setzt sich überwiegend aus gemeind-
lichen Anteilen an den Reichssteuerüberweisungen zusammen. 
Berücksichtigt man dies bei der Berechnung des Gemeindeanteils, 
so erscheint sein Abfallen für 1930/31 gegenüber dem Vorjahr 
nur geringfügig. Zwar haben 1930/31 mehrere Länder die Ein-
nahmen aus Reichssteuerüberweisungen stärker für ihren H8.1Jll-
halt herangezogen; da jedoch die größten, für die Gesamt.summe 
mit ihren Ergebnisf!en ausschlaggebend ins Gewicht fallenden 
Länder eine solche Änderung in der Steuerverteilung nicht vor-
nahmen, kommen diese Veränderungen im Gesamtergebnis wenig 
zum Ausdruck. Die Erhöhung des Länderanteils für 1931/32 ist 
dadurch herbeigeführt, daß Gemeindeanteile an der Einkommen-, 
Körperschaft- und Umsatzsteuer Ende des Rechnungsjahres 
1931/32 noch nicht voll ausgeschüttet waren. 

Ab 1932/33 ist eine Änderung der Finanzausgleich-
bestimmungen innerhalb der einzelnen Länder zuungunsten 
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der Gemeinden nicht mehr zulässig; eine Änderung der Be-
stimmungen über die Verteilung der Reichssteuerüber-
weisungen zugunsten der Gemeinden wurde für 1932/33 
in Sachsen durchgeführt. 

Die Entwicklung der außerhalb des Reichs-
überweisungs systems stehenden Steuern, die vor-
wiegend im Wege des Quellen· und des Zuschlagssystems 
zwischen den verschiedenen Gebietskörperschaften aufgeteilt 
werden, zeigt bis zum Rechnungsjahr 1930/31 beim Reich 
und bei den Gemeinden, also bei den Gebietskörperschaften, 
deren Ausgaben durch die Steigerung der, Äußeren Kriegs-
lasten und der Wohlfahrtslasten am stärksten aufgetrieben 
wurden, die höchste Steigerung, während die Steuerein-
nahmen der Länder ebenso wie ihr Finanzbedarf eine ge· 
ringere Bewegung aufweisen. Mit dem Rechnungsjahre 
1931/32 setzt bei allen Gebietskörperschaften der Rückgang 
der Einnahmen ein, der jedoch bei den Ländern wieder in 
verhältnismäßig engen Grenzen bleibt. 
Steuer- und Zoll· Ge- Ge-
einnahmen ohne Län- mein- Län- mein-
Belobsllberwel· der den 

11an ... der den 
1unpaleuem und Reich (Gde- Reich (Gde- -Krfeplu&eD10nder- Vbde) - Vbde) -lelmmgen ohne ohne 
RechnUDgSjahr Hansestädte Hansestädte 

~ J in vH 
1925/26 •.....•••. 2622,8 1 126,4 1 959,8 120, 100,0 100,0 100,0 100,0 
1926/27 •...•..••• 3199,1 1194,0 2 316,7 157 122,0 106,0 118,2 130,6 
1927/28 „„ ...... ""1 "'" ""·' "''· 141,0 112,1 133,6 167,6 
1928/29 .•••.••... 3588, 1269,5 2747,1 214, 136,8 112,7 140,2 178,5 
19211/30 •.••.•••.. 3 838, 1 260,0 2 794,3 213, 146,3 111,9 142,6 1n,6 
1930/31 •...••..•• 4029, 1321,4 2905,9 210, 153,6 117,3 148,3 175,0 
1931/32 .......•..• 3721,2 1310,0 2625,0 190, 141,9 116,3 133,9 157,8 

Die e egu~ der Reichseinnahmen ist nicht nur 
durch steuerpolitische Maßnahmen, sondern auch durch die 
im wesentlichen von außerfiskalischen Gesichtspunkten be-
stimmte Zollpolitik beeinflußt. Das rasche Ansteigen der 
Einnahmen 1926/27 und 1927 /28 ist in der Hauptsache eine 
Wirkung der durch das Wachsen der Einfuhr und die 
Erhöhungen der Zolltarife herbeigeführten Steigerung der 
Zolleinnahmen (1926/27 um rd. 350 Mill . .71.J(, 1927 /28 um 
rd. 310 Mill . .71.J(), ebenso ist das Absinken 1928/29 vor-
nehmlich durch den Rückgang der Zolleinnahmen (um rd. 
146 Mill. .71.Jt) zu erklären. Die erneute Steigerung der 
Reichseinnahmen in den beiden folgenden Jahren geht 
hauptsächlich auf die Einbeziehung und Erhöhung der Auf-
bringungsumlage und die Mehreinnahmen aus der erhöhten 
Tabaksteuer zurück; diese beiden Einnahmequellen haben 
jedoch für 1931/32 auch den Hauptanteil an dem Einnahme-
ausfall durch die Änderung der gesetzlichen Bestimmungen 
und den Einfluß des wirtschaftlichen Niedergangs. 

Die Einnahmen der Länder aus Landessteuern sind 
1926/27 und 1927 /28 in erster Linie durch den Mehrertrag 
aus der Gebäudeentschuldungsteuer erhöht worden; 1930/31 
wirkte sich die Erhöhung der preußischen Grundsteuer 
stark aus. Für 1931/32 haben die beiden Hauptsteuern bei 
den Ländern, die Grundsteuer und die Gebäudeentschul-
dungsteuer, noch verhältnismäßig geringe Rückgänge in 
den rechnungsmäßigen Nachweisungen für die Länder ins-
~es  aufzuweisen, da die Ausfälle bei der Grundsteuer 
m mäßigen Grenzen blieben und die Gebäudeentschuldung-
steuereinnahmen im Zusammenhang Init den neuen reichs-
rechtlichen Bestimmungen über den Wohnungsbauanteil 
vielfach zu einem erheblich größeren Teil als im Vorjahr im 
Landeshaushalt verrechnet wurden, so daß der Rückgang 
auch hier nicht sehr stark erscheint. 

Bei den Einnahmen der Gemeinden und Gemeinde-
verbände aus Landes- und Gemeindesteuern waren es 
1926/27 die Grund- und Gebäudesteuer und die bei der 
neuen Mietregelung 1926/27 in ihrem Tarifsatz erhöhte 
Gebäudeentschuldungsteuer, die vor allem Mehreinnahmen 
erbrachten; in den beiden folgenden Jahren 1927/28 und 
1928/29 flossen die Mehrerträge vorwiegend aus den Ge-
werbesteuern. Für 1929/30 läßt die Ertragsteigerung bei 

den Realsteuern nach; 1930/31 können aus der Grnnd-
steuer, der Bürgersteuer und den gemeindlichen Getränke-
steuern noch einmal ins Gewicht fallende Mehrerträge 
geholt werden; 1931/32 setzt jedoch ein Rückgang ins-
besondere bei der auch gesetzlich gesenkten Gewerbesteuer 
und der Gebäudeentschuldungsteuer ein, der dilrch andere 
Steuern nicht mehr aufgeholt werden kann. 

Die Entwicklung der Steuereinnahmen bei den Hanse-
städten ist durch den Charakter großstädtischer Finanz-
wirtschaft bestimmt; eine Trennung der Landes- und der 
Gemeindesteuern ist bei der engen Verbindung von Staats-
und Stadtfinanzen hier nicht möglich. 

Die Reichsschuld im September 1932. 
Im September wies die Reichsschuld eine stärkere Abnahme 

auf, und zwar um 191,2 Mill . .11.Jt (1,7 vH), so daß der Gesamt-
schuldenstand1) sich Ende September auf 11,54 Mrd . .11.Jt gegen-
über 11,73 Mrd . .11.Jt im Vormonat belief. Diese Abnahme er-

1) Ohne Neubesitzanleihe. 

Die Relobuchuld *) Aug. 
1 

Sept. Sept. 
1982 1982 1981 

in Mill • .11.6 
I. Anleiheablösungsschuld mit Auslosung•-

rechten'). „ .............................. 3 940,4 3 940,4 4 CT17,1 
ll. Sonstige v.d.1.4.1924 entstand.Schulden 
a) Darlehen von der Rentenbank •••••••••••..• 427,1 427,1 427,5 
b) Schuld an die Reichsbank •.•.•.•.•.•.•..••• 179,5 179,5 180,4 
c) Auslosbare Schatzanweisungen von 1923 •K• •• 0,4 0,4 0,4 
d) Schatzanweisungen von 1928 (&ldanleihe), 

1 ~ fällig 1985 •••.•.••••••.••••.•.•••••••••••• 18,2 18,2 
e) 6°/eige Schatzanweisungen von 1923, ~ 1932 1,3 l,< 1,3 
f) Auf Dollar lautende Schatzanweisungen• •••• 4,4 4,4 4,4 

Summe II 
III. N euversch uld ung 

630,8 630,E 632,2 

1. Auslandsschulden (einschl. mittelbarer) 
a) Deutsche Äußere Anleihe von 19241) •••••••• 719,4 714,5 765,4 
b) Internationale 51/ 1

1/,.ige Anleihe 19801)1 ) ••••• 1406,2 l 403;E 1444,0 
c) 6°/,.ige Äußere Anleihe von 1930") •••••...•.. 525,0 525,( 525,0 
d) Kurzfristige Auslandsschulden')') ••••••.•.••. ') 456,4 ') 452;1 ') 524,4 

2. Inlandsschulden 
Zusammen (1) 3107,0 3 095,E 3258,8 

a) Anleihe von 1927 ••.••••••••••••..•..••.•.• 500,0 500,C 500,0 
b! 7°/J.ge Anleihe von 1929 •.•..•. „ .......... 183,0 183,C 183,0 
c Sebuldbuoblordenmgen auf Grnnd des Kriegs-

1069,E achidenschlußgesetzea vom SO. März 1930 •••• 1065,8 1 069,0 
d) Bchuldbuohforderungen auf Grund der Polen-

schidenverordnung vom 15. Juli 1980 ..•.•.• 230,8 231,4 156,3 
e) Schuldbuohforderungen f. freiw. Arbeitsdienet1 ) 0,1 o ~ -
f) 7°/,ige Schatzanweisungen von 1928 (Folge I 

78,0 u. II) und Schuldscheindarlehen •••.•..•.•.• 25,4 24,1 
g) 7°/0ige Schatzanweisungen von 1929 (Folge I) .• 176,9 151;4 176,3 
h) 71 /1ige Schatzanweisungen von 1980(Folge1) •• 21,0 1 ~ 21,9 
i) 7•/,ige Schatzanweisungen von 1980 (Folge II) 

und Schuldscheindarlehen ••••••••••••.•.•••. 13,6 13,6 15,6 
k) 7°/.,ige Schatzanweisung. v.1981 (FolgeI-III u. V) 210,0 210,0 300,0 
1) 6°/oige Schatzanweisung. v. 1932 (Folge 1-III) • 156,8 156;e -

m) 6'/,.ige Schatzanweisung. v. 1932 (Folge IV) ••• 21,9 16,2 -
Kurzfristige Inlandsschulden 

Summe (a-m) 2605,5 2 573,5 2500,2 

n) Unverzinsliche Schatzanweisungen'). 
') 722,3 10) 59 ~ 460,4 a) Zahlungsverpfilchtungen •••••.••.•.••••••• 

P) Sicherheitsleistungen usw •••...•..••.•...• 272,8 272,8 106,5 
o) Reiohswechsel •.•.••••••••••.••...•••••• „ . 400,0 395;6 400,0 
p) Sonstige Darlehen') .•.....•..•......•.•.•.. 52,9 32;s 176,9 
q) Betriebskredit bei der Reichsbank ••.••.•.•.. - - 94,2 

Summe (n-q) 1448,11 1300,:: 1238,0 
Summe der Inlandsschulden (2) 4053,61 3 873,E 3 738,2 

Summe III 7160,61 6969,4 6 997,0 
Zusammen 1-111 11 731,8 11 540,E II 706,3 

Außerdem 
Anleiheablösungsschuld ohne Auslosungsrechte •. 703.3 703,3 702,4 

*) Stand am Monatsende. - 1) Einlösungsbetrag der Auslosungsrechte. -
1) Umgerechnet mit der Parität (und zwar 1 $ = 4,20 .7Ut, 1 .t - 20,48 .11.lt). 
Bei der deutschen !ußeren Anleihe von 192' ist das Rüokzahlungsagio der Dollar-
Tranche nicht berücksichtigt. - 1 ) Davon 1 / 1 mobilisierte Reparationsverpßich-
tungen. - ') Diese Beträge erscheinen in den vom Reichsfinanzministerium 
veröffentlichten 'Obersichten über die Reichsschuld unter den schwebenden 
Schnlden. (•Unverzinsliche Schatzanweisungen•.) - 1 ) V. O. über die Förde· 
rung des freiwilligen Arbeitsdienstes vom 23. Juli 1931. - 1 ) Ohne 12ö,O Mill. $ 
'Oberbrückungskredit (s. III l d), über welche unverzins!iehe Schatzanweisungen 
aus_gestellt wurden. - ') Ohne die unter 111 ld aufgeführten Darlehen. -
•) Uberbrückungskredit vom November 19SO. - •)Außerdem 259,ö. - 11) S21,3 
Mill • .?l.lt unverzinsliche ( Inlanda·) Schatsanweisungen des Tilgungsfond& ftlr 
den (125 Mill. $·) 'Oberbrüokungskredit, der bis zur effektiven Rückzahlung 
unter III 1 d aufgeführt wird. 
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klärt sich in erster Linie daraus; daß in den letzten Monaten neue 
Stützungsaktionen für Banken und andere Kreditinstitute nicht 
erforderlich waren und die Kassenlage des Reichs eine gewisse 
Verflüssigung erfahren hat, die die Abdeckung mittel- und kurz-
fristiger Schulden gestattete. 

Die mittelfristigen Inlandsschulden des Reichs haben durch 
Rückkauf von Schatzanweisungen vor allem aus den Rechnungs-
jahren 1929/30 einen Rückgang von 36,5 Mill . .ft.J{ aufzuweisen. 
Zum Teil handelt es sich hierbei um Vorwegnahme von Oktober-
Fälligkeiten, die dadurch über zwei Monate verteilt erscheinen. 
Die langfristige Inlandsschuld zeigte eine geringe Zunahme, und 
zwar bei der Entschädigungsschuld um 4,4 Mill . .ft.J{ und bei 
den Schuldbuchforderungen für freiwilligen Arbeitsdienst um 
0,1 Mill . .Jt.J{. Die gesamte mittel- und langfristige Inlands-
verschuldung verminderte sich somit um 32,0 Mill . .ft.J{ auf 
2 573,5 Mill . .ft.J{. 

Stärker ist die Abnahme bei der kurzfristigen Inlands-
verschuldung (- 147,8 Mill . .ft.Jt). Sie entfällt in der Haupt-
sache auf die Einlösung unverzinslicher Schatzanweisungen für 
Zahlungsverpflichtungen (- 123,4 Mill . .ft.Jt), sodann auf ein in 
der zweiten Septemberhälfte fällig gewordenes Darlehen von 
20,0 Mill . .'/t.Jt. Auch der Umlauf an Reichswechseln ermäßigte 
sich um 4,4 Mill . .Jt.Jt gegenüber dem Vormonat. Eine Inanspruch-
nahme des Betriebskredits bei der Reichsbank war auch in diesem 
Monat nicht erforderlich. 

Der kurzfristige Auslandskredit zeigte die planmäßige 
Tilgung in Höhe von 3,8 Mill . .'lt.Jt. Der dem ~ on s 
zugeführte Betrag an Schatzanweisungen erhöhte sich wieder 
um 61,8 Mill . .Jt.Jt und erreichte somit den Betrag von 321,3 
Mill . .Jt.Jt. Die langfristige Auslandsschuld erfulrr die übliche 
Tilgung bei der Dawes- und Young-Anleihe (zusammen 7,6 
Mill . .'lt.lt). 

Der Stückgeldumlauf in der Weltwirtschaft. 
1. Der Gesamtumlauf. 

Der Gesamtbetrag der in der Weltwirtschaft umlaufenden 
Stückgeldmenge bewegt sich in den letzten Jahren in der Größen-
ordnung von etwas mehr als 100 Mrd . .ft.J{. In diesem Gesamt-
betrage sind in erster Linie die umlaufenden Banknoten und 
sonstiges Papiergeld jn Höhe von 80 bis 85 Mrd . .Jt.Jt enthalten. 
Dazu kommen noch die Mengen valutarischen Silbers, das im 
fernen Osten umläuft, und die dem Kleinzahlungsverkehr dienen-
den Scheidemünzen. Berücksichtigt ist ferner in dem Gesamt-
betrag ein Bestand von 3,5 Mrd . .ft.Jt Goldmünzen in einzelnen 
Ländern der Weltwirtschaft, insbesondere in den Vereinigten 
Staaten von Amerika, in Großbritannien, der Schweiz, Südafrika 
und Britisch Indien. Allerdings fungieren diese Goldmünzen nur 
zum . geringsten Teil als Zahlungsmittel und sind überwiegend 
nur Wertaufbewahrungsmittel ähnlich den gehamsterten Aus-
landnoten. 

Im Jahre 1931 hat sich der in Reichsmark errechnete Gesamt-
betrag des in der Weltwirtschaft umlaufenden Stückgeldes etwas 
ermäßigt. Diese Verringerung ist ausschließlich darauf zurück-
zuführen, daß sich durch die nationalen Valutaentwertungen in 
wichtigen Teilen der Weltwirtschaft der Gold- bzw. Reichsmark-
gegenwert der in nationaler Wä.hrung nominierten Zahlungs-
mittel ermäßigt hat. Insbesondere gilt dies für das britische 
Weltreich (Großbritannien einschließlich Dominions, Kolonien 
usw.). Hier ist der Wert der umlaufenden Zahlungsmittelmenge 
von 20,3 Mrd . .Jt.Jt Ende 1930 auf 14,8 Mrd . .Jt.Jt Ende 1931 
gesunken. Auch in den Ländern Lateinamerikas ist der Wert 
der umlaufenden Stückgeldmenge durch die valutarische Ent-
wertung erneut, und zwar von 4,7 Mrd . .Jt.Jt auf 3,8 Mrd . .ft.Jt, 
zurückgegangen. 

Demgegenüber hat sich der Stückgeldumlauf in wichtigen 
Ländern der Weltwirtschaft durch das sogenannte Notenhamstern 
ausgedehnt. In den Ländern, in denen die Valuta stabil gehalten 
worden ist, hat sich dadurch - in Gold gerechnet - der Geld-
umlauf wertmäßig stark gehoben. In erster Linie gilt dies für die 
Vereinigten Staaten und die Länder Kontinentaleuropas. In den 
Vereinigten Staaten (einschließlich Cuba und Philippinen) ist die 
umlaufende Stückgeldmenge von 20,9 Mrd . .Jt.Jt auf 24,1 Mrd. 
.ft.Jt, in den Ländern Kontinentaleuropas von 36,8 Mrd . .Jt.J{ auf 
38,2 Mrd . .Jt.Jt gestiegen. 

Der S«lokgeldumlauf 1 1927 J 1928 J 1929 1 1930 1 1931 der Weil am .Jahnlende 

in Mill . .JU'') 
Kontinentaleuropa•) •••.. 34027,4 35 775,3 36 111,0 36 771,2 38184,7 
Vereinigte Staa.ten1) ••••• 21354,5 21 291,7 20786,2 20 888,5 24 069,3 
Britisches Weltreich •••.. 21375,0 21819,7 21410,3 20273,9 14 820,8 
Rußland (UdSSR) ••.•.. 3 602,6 4380,3 5 990,0 9 292,8 11 803,9 
Lateinamerika •••••••.•• 6067,3 6 387,0 5 711,6 4673,3 3 790,9 
Kolonien') •••.•••..••.. 2228,41 2 352,4 2290,4 ·2 113,4 1 991,1 
Übrige Welt •••• „ .... „ 7 655,8 8215,7 8009,2 9465.4 8 222,8 

Insgesamt') 96 311,0 100222,1 100308,7 ~ ""''' Davon 
Goldmünzen•) ••.••.•• 3 266,4 3 506,2 3713,2 3 586,4 3 614,2 
Papiergeld •.•.••..•.• 78 231,3 81144,8 81 595,9 83 527,3 84 583,0 
Silber· u. Scheidegeld') 14 813,3 15571,I 14 999,6 16364,8 14686,3 

') Mit dem jeweiligen Stande der Devisenkurse umgerechnet. - 1) Ohne 
Rußland (UdSSR). - •) Einschließlich Cuba und Philippinen. - ') Ohne 
britische ltolonien und amerikanische Besitzungen. - ') Mit der Parität auf 
.71.Jt umgerechnet. - 1 ) Einschließlich des in Ostasien umlaufenden valutarischen 
Silbers. - ') Vertei111ng auf die einzelnen Linder s. •Statistisches Jahrbuche 
1982, Internationale tllierslchten S.178*f!. 

2. Der Geldumlauf in Europa. 
In Europa hat sich der Geldumlauf im Verlauf des Jahres 

1931 erheblich ausgedehnt. Ohne Berücksichtigung der seit 
September 1931 eingetretenen Valutaentwertungen hat sich der 
Gesamtbetrag1) des innerhalb Europas8) umlaufenden Stück-
geldes von 54,3 Mrd . .ft.Jt8) Ende 1930 auf 59,1 Mrd . .Jt.Jt Ende 
1931 erhöht. Er liegt daher um 4,8 Mrd . .Jt.Jt über dem Vorjahr 
und um 8,4 Mrd. :Jl.Jt über dem Stand Ende 1929. Auch im 
Durchschnitt des Jahres ist diese erhebliche Zunahme fest-
zustellen; von 50,7 Mrd . .Jt.Jt im Jahresdurchschnitt 1930 hat sich 
der europäische Geldumlauf auf 54,4 Mrd . .Jt.Jt im Jahre 1931 
gehoben. 

Stückgeldumlauf in Europa 
Monatsdurchschnittszahlen Jan.1929 b(s Aug.1932 

Mrd.U Mrd.a>..K 
60 .----.---.------,----..------, 60 

50 so 

40 ____ .,. __ _ ____ .,. ____ 40 
t 

30 
1 ' 

hne Jlußland (UdSS Jl ),Frankreich uBelgien 
1 : 

' 
20 H.i.Hh+.l.+l HhJ.J.HfH Hh+h+hJ. Hit+.J.Hl++ 20 

1929 1930 1931 1932 
Wu.St 32 

Innerhalb Europas ist diese Bewegung im Stückgeldumlauf 
nicht einlleitlich. Gemeinsam sind allen Ländern die beiden wirt-
schaftlichen Tatsachen, die die Gestaltung der umlaufenden Stück-
geldmenge beherrscht haben. Auf der einen Seite hat der Fort-
gang der wirtschaftlichen Depression, die Schrumpfung der Ein-
kommen und der Verbrauchsausgaben den normalen Verkehrs-
bedarf an Stückgeld herabgedrückt. Auf der anderen Seite hat 
in der zweiten Hälfte des Jahres das Mißtrauen gegen die Bank-
einlagen in den meisten Ländern einen zusätzlichen Bedarf an 
Stückgeld (gehamsterte Noten) ausgelöst. Unterschiedlich ist 
aber das Maß, mit dem sich diese beiden Faktoren in der tat-

') Banknoten, Staatsnoten, Scheidemünzen, in Albanien auch Goldmünzen; 
der Umlauf an Scheidemünzen ist z. T. geschätzt. - 1) Ohne Irischen Frei-
staat, Island, Liechtenstein, Luxemburg, Gibraltar, Malta; ohne den Noten-
umlauf der Privatbanken in England, Nordirland und Schottland; ohne Münz-
umlauf in Griechenland. - 1 ) Die fremden Währungen sind mit der Parität, 
nur die spanische Peseta mit ihrem jeweiligen Stand auf .71.lt umgerechnet. 
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StllckgeldmnJ111r \ am Jahresende \im Jabresdnrchschnitt') 

In Eurepa 1928 1 1929 1 1930 1 1931 1929 1 1930 1 1981 

in Mill • • 1Ul1) 

Albanien') ...... 9,2 10,4 11,8 11,2 10,0 11,6 11,6 
Belgien') ........ 1 449,9 1664,5 2 027,2 2 259,4 1 576,2 1 835,0 2 075,3 
Bulgarien „ „ „. 130,4 113,8 106,6 110,0 126,3 110,4 108,4 
Dänemark ...... 435,6 445,2 439,1 1 ) 424,2 432,0 433,0 ~  419,0 
Danzig •• „ „ „. 39,1 37,4 37,1 41,6 35,9 34,2 36,2 
Deutschland ..... 6 590,5 6601,5 6 379,0 6637,6 5 965,0 5 858,4 5 826,5 
England 1) ••••••• 9 156,5 8 980,8 8760,1 8666,2 8 625,3 8551,8 8474,1 
Estland. „ „. „. 45,1 42,8 41,1 44,3 43,0 41,1 43,2 
Finnland ........ 164,9 149,4 141,0 142,7 157,2 146,3 135,9 
Frankreich ...... 10690,81l1 458,0 12 753,4 14291,4 10 826,6 12 067,4 13 214,5 
Griechenland') .. 310,01 282,9 261,7 218,1 294,9 266,7 234,5 
Italien„. „. „ „ 4 222,8 4 120,2 3 779,2 3 568,3 4040,7 3 887,7 3651,2 
Jugoslawien ..... 420,2 440,9 411,0 394,3 407,2 407,1 375,5 
Lettland „ „ .... 80,4 85,9 91,0 83,6 81,9 86,8 85,0 
Litauen ......... 40,5 45,0 54,8 51,6 42,4 48,5 52,7 
Niederlande ..... 1 626,0 1 625,5 1606,1 l 905,6 1564,5 1568,4 l 729,9 
Norwegen ....... 374,2 377,4 371,3 397,l 363,7 362,5 348,3 
Osterreich ....... 683,2 701,3 698,l 756,7 618,5 607,8

1 
650,6 

Polen.„. „ „. „ 725,0 753,3 739,0 687,4 704,31 708,2j 674,0 
Portugal ........ 374,8 379,4 378,2 390,7 361,2 367,01 360,6 
Rumänien ...••. 538,5 541,6 527,8 652,4 522,31 507,4 547,3 
Rußland (UdSSR) 4380,3 5 990,0 9 292,8 11 803,9 5 006,4 7 643,8110 188,4 
Schweden ....... 677,3 706,3 736,5 724,7 634,11 667,51 667,4 Schweiz ........ 906,8 945,9 995,9 l 448,8 828,2 860,2 l 064,7 
Spanien „ „ .. „ 3 340,l 2 742,4 2 289,0 2 015,l 2 981,2 2 439,3 2 236,6 
Tschechoslowakei l 088,6 1 064,9 l 018,1 1 009,4 909,9 867,61 851,3 
Ungarn„.„. „. 405,5 3%,2 389,9 359,0 347,ll 336,51 325,5 

Europa•) 48 906,2150 702,9154 336,8,59 095,3 
Desgl. ohne Ruß-

land (UdSSR). 144 525,9144 712,9145 044,0 47 291,4 

47 506,0,50 722,2,54 388,4 

42 499,643 078,4144 200,0 

'l Die Landeswährungen (mit Ausnahme Spaniens) sind mit der Parität 
umgerechnet. - 1 ) Durchschnitt aus allen Wochenausweisen. - 8 ) Vorläufige 
Zahl. - •) Einschl. Goldmünzen. - ') Der Umlan! an Münzen und Klein-
noten ist geschätzt. - 8 ) Ohne Noten der Privatbanken in England, Schottland 
und Nordirland. - ') Ohne Münzumlauf. - 8 ) Ohne Irischen Freistaat, Island, 
Liechtenstein, Luxemburg, Gibraltar, Malta. 

sächlichen Bewegung der Stückgeldmenge ausgewirkt haben. 
Drei Gruppen von Ländern sind hier zu unterscheiden. 

In der Sowjetunion sowohl wie in Frankreich und 
Belgien wird der Geldumlauf auch im Jahre 1931 in erster Linie 
von den gleichen Kräften bestimmt, die schon in den Vorjahren 
seine Gestaltung beherrscht haben. In der Sowjetunion hat mit 
der wachsenden Anwendung geldwirtschaftlicher Formen der 
Betrag der umlaufenden Noten und Münzen weiter zuge-
no=en. Mit einem Umlaufsbetrag von 11803,9 Mill . .Jl.J{ am 
Jahresende beläuft sieh die im Jahre 1931 eingetretene Ver-
mehrung auf 2 511,1 Mill . .Jl.J{; das Tempo der Umlaufssteigerung 
hat sich damit gegenüber dem Vorjahre (Zunahme 3 302,8 Mill. 
.Jl.Jt) verlangsamt. 

In Frankreich und Belgien hat sich die seit der Stabilisierung 
zu beobachtende ständige Ausweitung des Notenumlaufs auch 
im Jahre 1931 fortgesetzt. Abweichend von den Geldanlage-
gewohnheiten der Bevölkerung in fast allen anderen Ländern ist 
hier weiterhin ein großer Teil der Ersparnisse und sonstigen Rück-
lagen (einschließlich Geschäftsgelder) in Banknoten aufbewahrt. 
Vor allem der Umlauf an großen Noten, die weniger Zahlungs-
zwecken als der Aufbewahrung dienen, hat sich im Fortgang der 
Entwicklung der vorhergegangenen Jahre in beiden Ländern erneut 
ausgedehnt. Die Ausweitung im Jahre 1931 wurde noch durch 
Hamstererscheinungen verstärkt, die denen in anderen euro-
päischen Ländern gleichen. 

llotenumiaur In Mill. rr 
am Jahresende 

Frankreich 1 Belgien 
große') 1 kleine große') \ kleine 

Noten Noten 

1926„ „ „ .. „ „ „. „ „ „. „ 26 228,31 26 220,5 3 880,5 5 338,9 
1927 .. „ .... „„ ....•. „.... 29306,7 ·1 26993,9 4-:tn.3 5757,3 
1928. „. „ „ „ „ „ „ „. „ „. 33 780,4 28 400,8 4 927,8 6 583,9 
1929„ „. „ „ „ „ „ „ „ „. „ 37 653,0 30 116,3 5 758,0 7 679,5 
1930„ „ „ „ „ „ „ „ „. „ „. 44 592,0 31 563,8 7 221,l 8 597,7 
1931. „. „ „. „ „ „ „ „ „ „. 52 659,4 30 887,5 9 184,3 8 831,1 

1) Abschnitte von 1 000 rr und 500 fr. - ') Abschnitte von 10 000 fr 
und 1 000 fr, 

In einer zweiten Gruppe von Ländern hat sich das Hamstern 
von Noten überhaupt nicht oder nur gering bemerkbar gemacht. 
Hier hat sich der Geldumlauf, in Verfolg der wirtschaftlichen 
Depression und des verminderten Zahlungsmittelbedarfs, zu-
meist ermäßigt. Zu dieser Gruppe von Ländern gehören in erster 
Linie England und Italien. Aber auch in Albanien, Dänemark, 
Jugoslawien, Lettland, Litauen, Polen, Schweden, Tscheche-

slowakei und Ungarn ist die umlaufende Stückgeldmenge Ende 
1931 niedriger als am Schluß des Vorjahres. Die Summe der in 
den genannten Ländern umlaufenden Noten und Münzen hat sich 
von 16,4 Mrd . .Jl.J{ Ende 1930 auf 15,5 Mrd . .Jl.J{ Ende 1931 
gesenkt. · 

In den übrigen Teilen Europas hat sich der Notenumlauf in 
Verfolg des N otenhamsterns zum Teil beträchtlich erhöht. 
Die Erscheinung ist nicht auf Deutschland beschränkt. Sie ist 
in allen Ländern zu beobachten, in denen die Kreditkrisis sich mit 
einer starken Störung des den Depositeninstituten entgegen-
gebrachten Vertrauens verband. In einigen Ländern hat sich 
die umlaufende Stückgeldmenge durch das Hamstern von Noten 
verhältnismäßig sogar noch stärker ausgedehnt als in Deutsch-
land (und als in den Vereinigten Staaten [Zunahme 15 vH]). 
Hier sind besonders Rumänien (24 vH) und Österreich (8,4 vH) zu 
nennen. Weitaus am stärksten (um 44,7 vH) hat sich der Stück-
geldumlauf in der Schweiz erhöht. Hier haben nicht so sehr die 
einheimische Bevölkerung wie vielmehr Ausländer ihre Guthaben 
bei Banken in Schweizer Noten umgewandelt. Ein Gleiches, 
wenn auch in geringerem Umfange, ist auch in Holland zu 
beobachten. Insgesamt hat sich in dieser Gruppe von Ländern 
(ohne Spanien) die Summe der umlaufenden Noten und Münzen 
von 11,3 Mrd . .Jl.J{ Ende 1930 auf 12,5 Mrd . .Jl.J{ Ende 1931 
erhöht. 

Die monatliche Bewegung läßt erkennen, in wie starkem 
Maße die Aufwärtsbewegung des Geldumlaufs in Europa durch 
die genannten wirtschaftlichen Kräfte beeinflußt worden ist. Die 
ständige Ausweitung des Notenumlaufs in der Sowjetunion einer-
seits, in Frankreich und Belgien anderseits hat das gesamte 
Niveau des europäischen Geldumlaufs weiter gehoben. In der 
Summe der übrigen Länder Europas dagegen ist imZusa=enhang 
mit dem Abschwung der wirtschaftlichen Tätigkeit der Stückgeld-
umlauf im ganzen seit Ende 1929 gesunken. Der Ausbruch der 
Kreditkrisis Mitte 1931 hat den Gesamtbetrag des europäischen 
Geldumlaufs - nicht nur in der Sowjetunion, Frankreich und 
Belgien, sondern auch in der Su=e der übrigen Länder - stark 
erhöht. Bemerkenswert ist, daß seit Beginn des Jahres 1932 die 
durch das Notenhamstern entstandene besondere Aufblähung 
des Stückgeldumlaufs allmählich schwindet. Abgesehen von der 
Sowjetunion ist der Gesamtbetrag des europäischen Geldumlaufs 
seit Anfang des Jahres 1932 stärker zurückgegangen. 

GeldmnJaur In Europa 
Monatsdnrchschnitte 

Januar .................... . 
Februar. „ „ „ .... „ „. „ „ 
März„„ ... „„ .. „ „„„ .• 
April„ „. „ „. „. „. „ „. „ 
Mai ....................... . 
Juni ...................... . 

,Juli.„ „ „ „. „ „ .. „. „ „. 
August „. „ .... „ ......... . 
September„. „. „ „. „ „ „. 
Oktober ................... . 
November ............ , .... . 
Dezember. .. „ ..... „ ...... . 

1929 

46 447,4 
45747,2 
46 114,2 
46 259,6 
46 313,4 
46491,4 
47427,6 
47 993,3 
48 747,9 
49 340,6 
49 410,7 
49 818,7 

1930 1931 

in Mill . .11.lt') 
48 638,3 1 52 666,3 
48 126,5 52 224,4 
48 624,3 [ 52 655,6 
49 403,8 53 058,5 
49 555,5 52 847,5 
50 092,1 52 755,9 
51 028,8 54 187,8 
51 879,l 54 640,7 
52 340,0 55 259,9 

52 837,8 57 105,5 
52 620,6 57 133,l 1 

53 483,8 57 807 ,5 

19321) 

57045,6 
56 170,0 
56 158,8 
56 401,2 
56 807,8 
57 343,1 
58470,9 
58431,3 
58 602,9 

1) Vorläutlge Zahlen. - ') Mit Ausnahme Spaniens mit der Parität um-
gerechnet. 

Der Form nach besteht weitaus der größte Teil der in Europa 
umlaufenden baren Zahlungsmittel aus Banknoten. Gold-
münzen werden nur in Albanien als Zahlungsmittel verwendet. 
Neben den Banknoten spielen die Zahlungsmittel unmittelbar 
staatlicher Geldausgabe (Scheidemünzen und Staatsnoten) in den 
meisten europäischen Ländern eine untergeordnete Rolle. Nur 
in Lettland sind sie mit 60 vH und in der Sowjetunion mit 49 vH 
am Gesamtumlauf beteiligt, weil in beiden Ländern ein großer 
Teil des für den ständigen Zahlungsmittelverkehr benötigten 
Papiergeldes in Form von Staatsnoten ausgegeben wird. An der 
Gesamtsumme des europäischen Geldumlaufs (ohne Sowjet-
union) sind 1931 die staatlich ausgegebenen Zahlungsmittel 
(Scheidemünzen und Staatsnoten in Belgien, Lettland, Nieder-
lande und Polen) nur mit 9,3vH, die Banknoten aber Init 90,7vH 
beteiligt. In den Vereinigten Staaten dagegen ist der Anteil des 
»Staatsgeldes« mit 31,1 vH des gesamten Geldumlaufs erheblich 
höher; hier sind durch Staatsanleihen gedeckte Nationalbank-
noten, Silberzertifikate, Staatsnoten, Schatznoten, Silberdollar und 
Scheidemünzen im Betrage von rd. 1 750 Mill. $ ständig im 
Umlauf. 

Innerhalb der einzelnen Länder Europas bestehen erhebliche 
Unterschiede in der Form der Stückgeldversorgung. Je nach dem 

'' 



716 

Form des umlaufenden Geld· 

1 

davon 
Stflckgeldes In Europa umlauf 

und In den Vereinigten ins· Bank- 1 Staats· / Bank· 1 Staats· 
Staaten von Amerika gesamt noten geld noten geld 

Europa 
ohne Rußland (UdSSR) in Mill . .1i.lt in vH 

1928 ......•..•.......•... 44525,9 40 551,4 3 974,3 91,1 1 
8,9 

1929 ............•.......• 44 712,9 40 732,3 3 980,9 91,1 8,9 
1930 .............••.••.•. 45 044,0 41156,2 3 888,1 91,4 8,6 
1931 •.....•...•........•. 47 291,4 42 910,7 4380,5 90,7 9,3 

Vereinigte Staaten 
ohne Cuba und Philippinen 

1928 .................•... 21 024,0 13 409,8 7614,2 63,8 36,2 
1929 ..................... 20 422,0 13 121,9 7300,1 64,3 Jij,7 
1930 ....................• 20 528,2 13 124,8 7 403,5 63,9 36.1 
1931 •...•...••........... 23 704,8 16325,3 7 379,5 68,9 31,1 

Umfang der Scheidegeldausprägung liegt in einigen Ländern der 
Anteil des Staatsgeldes am gesamten Geldumlauf erheblich über 
dem europäischen Durchschnitt. Nächst Lettland und der 
Sowjetunion haben Bulgarien (19,5 vH), Deutschland (19,4 vH), 
Polen (16,5 vH), Ungarn (13,5 vH), Danzig (13,5 vH), Spanien 
(12,4 vH) und Italien (11,5 vH) einen im Verhältnis zum Gesamt-
umlauf besonders hohen Umlauf an Scheidemünzen (in Polen ein-
schließlich Staatsnoten). 

Im Jahre 1931 hat sich in mehreren Ländern Europas der 
Umlauf an Scheidemünzen beträchtlich ausgedehnt. In Deutsch-
land sind 288,1 Mill . .'ll.Jt neue Münzen dem Verkehr zugeleitet 
worden. In Rumänien (20,5 Mill . .'ll.Jt), Bulgarien (16,2 Mill . .'ll.Jt) 
und in der Tschechoslowakei (9,3 Mill . .'ll.Jt) sind kleine Bank-
noten durch Münzen ersetzt worden. In der Schweiz sind die 
neuen 5-Fr-Stücke erstmalig in den Verkehr geflossen. Vor allem 
hat die Bank von Spanien im Zusammenhang mit dem erhöhten 
Zahlungsmittelbedarf und der Beunruhigung des Verkehrs 
183,8 Mill. Peseta Silbermünzen abgegeben. 

3. Die Stückelung des Geldumlaufs 
in 21 europäischen Ländern. 

Die Stückelung der umlaufenden Zahlungsmittel richtet sich 
zumeist nach dem jeweiligen Verkehrsbedarf. Die tatsächliche 
Stückelung läßt infolgedessen, soweit die Form der Geldzeichen 
diesem Verkehrsbedarf angepaßt1) ist, die erheblichen Unter-
schiede erkennen, die in den einzelnen Ländern in der Verwendung 
des Stückgeldes als Zahlungsmittel und als W ertaufbewahrungs-
mittel bestehen. 

1 ) In einigen Ländern ist diese Anpassung nicht völlig durchgeführt. So 
ist in Frankreich und Jugoslawien, in denen nach vorhergegangener Geld· 
entwertung die Valuta auf ermäßigter Basis stabilisiert worden ist, über die 
1000 fr· bzw. 1000-Dina.r-Note hinaus kein hoherer Notenabschnitt ausgegeben 
worden. In Dentsehland sind 1931 die 20-.1i'.lt· und 10-.1i'.lt-Noten z. T. durch 
Silbermünzen in Stücken von 5 .1l.lt und 3 .:li.lt ersetzt worden. 

Die Slflckelung Große Kleine Anteil der großen 
des Geldumlaufs In 21 Ab· Abschnitte Ins· Abschnitte am 
europäischen Lindem schnitte ge- Gesamtumlauf 

Ende 1981 (Bank· Bank· \ Staats· samt') 
1931j1930 j1929 noten) noten geld 

1 in Mill.V') in vH 
Albanien') ....•.•••...•. 4,0 6,6 0,6 11,2 35,5 32,2 27,9 
Belgien•) ••.............• 1 072,2 1 030,9 126,6 2 229,7 48,1 43,1 40,4 
Bulgarien •.........•.... 18,6 69,9 21,5 110,0 16,9 12,4 14,0 
Dänemark') ............. 162,1 215,7 32;6 410,4 39,5 42,1 4.1,1 
Danzig •..............•. 15,0 20,9 5,6 41,7 .w,1 31,3 30,8 
Deutschland •...•....... 1435,7 3 946,7 1293,2 6 675,6 21,5 19,4 19,6 
Estland ••..............• - 39,5 4,8 44,3 - - -
Finnland •.............. 43,6 93,1 6,0 142,7 30,S 21i,9 27,1 
Frankreich') .........•.• 8660,9 5080,1 192,2 13 933,2 62,2 57,7 54,7 
Italien ..•.•••........... 1804,3 1354,0 410,0 3 568,3 50.6 52,4 51,6 
Jugoslawien') ........... 212,9 169,5 11,9 394,3 54,0 55,6 56,9 
Litauen •••.............. 7,0 38,7 5,8 51,6 13,5 10,5 8,4 
Niederlande') ........... 1 055,8 642.4 177,3 1 875,5 66„1 50,8 48,5 
Norwegen ......•....••.• 198,5 178,8 ~ 398,l 49,8 45,9 46,7 
Österreich ............... 128,1 570,9 57,E 756,7 111,9 8,9 9,6 
Polen .••............... 72,4 501,3 113:7 687,4 10,6 9,3 9,5 
Portugal') ...........•.. 216,5 163,3 7,8 387,6 .55,9 53,3 53,0 
Schweden ..............• 307,0 348,4 69:, 724,6 42,4 42,4 41,9 
Schweiz ......•.•....... 1004,2 299,5 145, 1 448,8 69,3 58,9 57,1 
Tschechoslowakei .......• 355,7 599,4 54 ~ 1 009,4 35,2 35,11 36,6 
Ungarn .•....... .:..:_::_:_:_:_ 9,6 300,8 48, 359,0 2,7 14,8 14,1 

Zusammen 16 784,1115 670,412 805,5 35 260,1 47,6144.0141,9 
desgl. 1930 14531,0 161:19,l 2355,9 33 025,9 • 44,0 • 

1929 13 374,0 16 132,1 2 418,8 31 924,7 • • 41,9 
1928') 12 674,7 15 618,2 2 34?,3 30 635,4 . . . 

1) Mit der Parität umgerechnet. - 1) Einschl. Goldmünzen. - ') Umlauf 
an Münzen geschätzt. - •) Umlaul am 31. Juli. - ') Umlauf am 31. März 
des folgenden Jahres. - 1 ) 1 000-Dinar·Noteu. - ') Ohne Bulgarien. - ') In 
einigen Ländern stimmen diejenigen Umlaufsbeträge, für die die Stückelung 
angegeben ist, nicht genau mit dem am Jahresschluß umlaufenden Betrag 
überein. 

Von besonderer wirtschaftlicher Bedeutung ist vor allem der 
Unterschied, der zwischen großen und kleinen Abschnitten be-
steht. Die kleinen Abschnitte (Münzen und kleine Noten) dienen 
:i-usschließlich dem Zahlungsverkehr der Verbrauchswirtschaft; 
ihr Umlaufsbetrag richtet sich nach der Höhe der Einkommen 
in den großen Massen der Bevölkerung und vor allem nach dem 
Umfang der Verbrauchsausgaben. Auch die großen Abschnitte 
dienen zu einem Teil dem gleichen Zweck; der unterschiedliche 
Umfang ihres Umlaufsbetrages in den einzelnen Ländern hängt 
insoweit von der Höhe der nominellen Geldeinkommen ab. In 
der modernen Geldwirtschaft jedoch wird der Verkehrsbedarf an 
großen Stückgeldabschnitten überwiegend durch die Ausbildung 
des bargeldlosen Zahlungsverkehrs bestimmt. Je mehr die Be-
völkerung eines Landes von den Methoden bargeldloser Zahlung 
(Scheck, Überweisung) und vor allem bargeldloser Kassenhaltung 
(Bankguthaben) Gebrauch macht, um so geringer ist der Umlauf 
an großen Banknoten. 

Rechnet man als große Noten alle diejenigen Abschnitte, die 
auf 100 Goldfrank (81 .'ll.Jt) und darüber lauten, so sind am 
Gesamtumlauf der 21 europäischen Länder, für die die Stückelung 
des Umlaufs ermittelt werden konnte, die großgestückelten Zah-
lungsmittel mit weniger als der Hälfte (Ende 1931 = 47,6 vH) 
beteiligt. Jedoch ist die Anzahl der Länder, in denen die großen 
Noten noch von Bedeutung innerhalb des Zahlungsverkehrs sind, 
innerhalb Europas gering. Zu nennen sind hier nur die Schweiz 
(69,3 vH), Frankreich (62,2 vH), Niederlande (56,3 vH), Portugal 
(55,9 vH), Italien (50,6 vH), Norwegen (49,8 vH), Belgien 
(48,1 vH) und Schweden (42,4 vH). Es sind zumeist die Länder 
mit gehobener Lebenshaltung, in der die Höhe der Verbrauchs-
ausgaben einen Bedarf an größeren Zahlungsmittelabschnitten 
hervorruft. Aber in den genannten Ländern wird die Banknote z. T. 
auch als Wertaufbewahrungsmittel verwendet, ersetzt also 
die Einlage bei Banken und Sparkassen und z. T. auch die Geld-
anlage in Wertpapieren. Die großen Notenabschnitte der 
Schweizerischen und der Niederländischen Notenbank dürften 
überwiegend im Besitz von ausländischen Kapitalflüchtlingen 
sein. 

In den übrigen Ländern Europas haben die großen Noten-
abschnitte nur einen geringen Anteil am Gesamtumlauf. Am 
niedrigsten ist ihr Anteil - abgesehen von Estland, wo der 
höchste Notenabschnitt auf 50 Kr. lautet - in Ungarn (2,7 vH), 
Polen (10,6 vH), Litauen (13,5 vH), Bulgarien (16,9 vH), Öster-
reich (16,9 vH) und Deutschland (21,5 vH), also zumeist in 
Ländern, in denen das Volkseinkommen und die Verbrauchs-
ausgaben niedrig sind. Maßgebend ist aber vor allem, daß hier die 
Bevölkerung die Einlage bei Banken und Sparkassen vor der 
baren Kassenhaltung bevorzugt. 

Durch die Vertrauenskrise hat sich das Verhältnis zwischen 
großen und kleinen Abschnitten im Jahre 1931 erheblich ver-
schoben. Der Umlauf an großen Abschnitten ist stark ge-
stiegen, weil die den Banken und Sparkassen und dem Verkehr 
entzogenen Beträge überwiegend in großen Noten zurückgehalten 
wurden. Ihr Anteil am Gesamtumlauf hat sich (in den 21 Ländern) 
von 44,0 vH Ende 1930 auf 47,6 vH Ende 1931 erhöht, während 
er sich in den Vorjahren, von Frankreich, Belgien, der Schweiz und 
den Niederlanden abgesehen, ermäßigt hatte. Demgegenüber ist der 
Umlauf an kleinen Abschnitten in Verfolg der wirtschaftlichen 
Depression gesunken. 

Im ganzen hat in 14 Ländern der Umlauf an großen Ab-
schnitten uin 2 517,4 Mill . .'ll.Jt zugenommen. In vier von diesen 
Ländern (Deutschland, Schweiz, Belgien und Danzig) sind auch 
Scheine in kleineren Abschnitten als 100 Goldfranken ge-
hamstert worden. Der Umlauf an Noten mittlerer Stückelung 
hat sich hier um rd. 200 Mill . .Jl.Jt erhöht. Für den Hamster· 
bedarf sind in diesen 14 Ländern also über 2 700 Mill .'ll.Jt Noten 
neu ausgegeben worden 1). 

Von dem Umlauf an kleingestückelten Zahlungsmitteln 
entfallen im Durchschnitt der 21 Länder 15,2 vH (Ende 1931) 
auf Staatsgeld (Scheidemünzen und Staatsnoten in Belgien, 
Niederlande und Polen). Wegen der relativen Stabilität des Ver-
kehrsbedarfs an Kleinzahlungsmitteln werden die kleinen Stück-
geldabschnitte in allen Ländern in mehr oder minder großem Um-
fang nicht in der Form der Banknoten mit elastischer Ausgabe, 
sondern des Staatsgeldes emittiert. Aber zwischen den einzelnen 
Ländern bestehen erhebliche Unterschiede. In der Schweiz er-
reichen die Silber- und Scheidemünzen fast ein Drittel des Gesamt-

1 ) Die tatsächlichen Bestände an gehamsterten Noten innerhalb Europas 
erhöhen sich noch um 125 Mill . .1l.lt, um die der rumänische Geldumlauf zu· 
genommen hat, und um die infolge der wirtschaftlichen Depression nicht mehr 
benötigten, aber nicht an die Notenbanken zurückgeflossenen Noten. 
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umlaufs an kleinen Abschnitten. Auch in Deutschland (24,7 vH), 
Bulgarien (23,5 vH), Italien (23,2 vH), Niederlande (21,6 vH) 
und Danzig (21,2 vH) sind die kleinen Noten weitgehend durch 
Scheidemünzen ersetzt. Dagegen ist in der Tschechoslowakei, 
Jugoslawien, Finnland, Portugal und vor allem Frankreich der 
Umlauf an Scheidemünzen zur Zeit noch gering. Der Verkehrs-
bedarf an kleinen Zahlungsmitteln wird hier noch überwiegend 
durch Banknoten gedeckt. 

Anteil des Staatsgeldes am Gesamtumlauf / 1928 / 1929 / 1930 / 1931 kleiner Abschnitte am Jahresende 

in vH 
Albanien................................. 4,8 5,4 7,1 9,0 
Belgien')................................. 11,0 9,8 9,9 10,9 
Bulgarien................................. 4,4 7,1 23,5 
Dänemark................................ 12,l 12,4 12,7 13,l 
Danzig................................... 26,l 25,2 24,0 21.2 
Deutschland.............................. 18,2 18,7 19,4 24,7 
Estland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,7 10,5 11,8 10,9 
Finnland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,2 5, l 5,5 6, 1 
Frankreich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,7 3,5 3,4 3,6 
Italien................................... 19,9 20,8 17,5 23,2 
Jugoslawien • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,1 5,7 6,6 6.6 
Litauen.................................. 13,3 12,6 11,5 13,l 
Niederlande') . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,l 22,9 22,9 21,6 
Norwegen . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 9,7 9,9 10,3 10,5 
Österreich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,5 8,7 8,5 9,2 
Polen')................................... 17,4 17,9 16,9 18,5 
Portugal . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, l 4,3 4,5 4,6 
Schweden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,l 16,l 16,l 16,6 
Schweiz . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 34,0 33,7 33,l 32,7 
Ts chechos!owakei. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,3 6, l 6, 9 8,3 
Ungarn ............................ _._._ .. _._._

1 
__ 8,'--2_,__s-'-,4--C-l3-','--7-;-_l_3-'-,9-

Zusammen •) 13,0 1 13,0 1 12,7 1 15,2 

') Einschl. K'leinnoten. - ') Einach!. Silberbons. - ') Einschl. Staats-
noten. - ') Ohne Bulgarien. 

Die Bewegung der Unternehmungen 
im Oktober 1932. 

Im Oktober 1932 haben die Gründungen bei allen Unter-
nehmungsformen - mit Ausnahme der Aktiengesellschaften -
gegenüber dem Vormonat zugenommen. Die Auflösungen sind 
bei den Aktiengesellschaften und bei den Genossenschaften an-
gestiegen. Bei den Gesellschaften m. b. H. und bei den Einzel-
firmen und Personalgesellschaften haben die Auflösungen vor 
allem infolge verringerter Löschungen von Amts wegen ab-
genommen. Bei den Gesellschaften m. b. H. ist der Rückgang 
der Auflösungen so groß, daß ein Überschuß der Gründungen 
über die Auflösungen in Höhe von 22 eingetreten ist. Der Über-
schuß der Auflösungen über die Gründungen beträgt bei den 

Bewegung der Untemehmungen 
l 

lonats· 1 1932 
darcbscbn. ---,----,---

1931 Aug. 1 Sept. 1 Okt. 

Grttnd1111gen und Aufi6s1111gen1) 

Akt" llsoha.ft { Grllndungen •.••..•• 16 8 8 5 
iengese en. • Auflösungen •••••••• 61 78 52 57 

{ Grllndungen .•.••.•. 353 314 273 306 
Ges.m. b.H. • • • . . . . Auflösungen •••.•..• 389 350 499 284 

ohne JOD .lmts wegen gelöschte 324 313 306 256 
Gründungen ••••.••• 99 111 74 114 
dar. Kreditgen •...• 13 26 17 16 

Landw. Gen .•.. 56 56 36 58 
Gewerb!. Gen.') 13 15 6 9 
Konsumvereine 3 3 3 3 

Genossenscha!ten •••. Baugen ••...•. 8 5 3 6 
Auflösungen •.....•• 139 117 123 130 
dar. Kreditgen. . .•• 38 26 32 32 

Landw. Gen •••• 47 43 48 43 
Gewerb!. Gen.') 18 20 13 18 
Konsumvereine 5 5 3 10 
Baugen .••••••• 21 16 15 20 

Einzelllrmen,Komm.- { Gründungen ..•.•.•• 664 458 610 682 
Ges.u.Off.Ha.ndels- Auflösungen .•••..•.• 1437 1 020 l 263 l 233 
Ges. ohne TOD Amts wegen gelöschte 1 237 915 974 1 099 

Umwand11111gen von 
E" !firm • { Off.H. Ges. u. K. Ges. 113 98 99 90 

mze en m • • • • • G. m. b. H .••••••.•. 11 13 7 9 
Off. H. Ges. u. Komm.-{ Einzelfirmen ..••.... 293 215 180 241 

Ges. in........... G. m. b. H .•••••••.• 5 5 3 6 
G b H . { Einzelßrmen •••••••• 0 1 1 1 

.m. · .m .•••••• Off.H.Ges. u. K.Ges. 0 1 1 -
1) Die Aullösung wird bei Aktiengesellschaften und Genossenschaften bei 

der Konkurseröffnung und Einleitung des Liquidationsverfahrens, bei G.m.b.H. 
usw. bei der Löschung in1 Handelsregister erfaßt. - ') Einschl. Wareneinkaufs• 
vereine. 

Einzelfirmen und Personalgesellschaften nach Abzug der 
Löschungen von Amts wegen 417 und hat damit gegenüber dem 
Vormonat zugenommen. Die Umwandlungen von Einzelfirmen 
in Personalgesellschaften haben abgenommen; die Umwand-
lungep. von Einzelfirmen in Gesellschaften m. b. H. und von 
offenen Handelsgesellschaften in Einzelfirmen und Gesellschaften 
m. b. H. haben dagegen zugenommen. 

Die Aktiengesellschaften im Oktober 1932. 
Im Oktober 1932 hat das Nominalkapital der deutschen 

Aktiengesellschaften durch Gründungen und Kapitalerhöhungen 
um 33 Mill . .Jl.J{ zugenommen und durch Auflösungen und 
Kapitalherabsetzungen um 208 Mill . .Jl.J{ abgenommen, so daß 
im ganzen ein Rückgang um 175 Mill . .Jl.J{ eingetreten ist. 

Im Berichtsmonat wurden 5 Aktiengesellschaften mit einem 
Nominalkapital von zusammen 15 Mill . .Jl.J{ gegründet, davon 
entfiel nur ein geringer Teil (0,5 Mill . .Jl.J{) auf Barzahlungen. 
Unter den neugegründeten Gesellschaften befinden sich zwei, 
deren Kapital mehr als 1 Mill . .Jl.J{ beträgt. 

Die neugegründete Hirsch Kupfer- und Messingwerke A. G. in Berlin mit 
einem Nominalkapital von 12,5 Mill . .Jl.Jt ist die Umwandlung der Filiale der 
alten Hirsch Kupfer- und Messingwerke A. G., die jetzt Berlin-Ilsenburger 
Metallwerke A. G. firmiert. Die Neue Baugesellschaft Wayß & Freytag A. G. 
in Frankfurt am Main mit einem Nominalkapital von 2 Mill . .Jl.Jt ist eine Grün-
dung der Wayß & Freytag A. G., deren laufende Geschäfte sie übernimmt. 
Die alte Wayß & Freytag A. G. wickelt nur noch die langfristigen Engage-
ments ab. 

Im Oktober 1932 wurden 24 Kapitalerhöhungen um zusammen 
18,2 MilL .Jl.J{ vorgenommen; davon wurden zwei Drittel durch 
Sacheinlagen und Fusionen und ein Drittel durch Barzahlung 
aufgebracht. 

Von 138 Kapitalherabsetzungen um zusammen 176,7 Mill . .Jl.Jt 
waren 13 mit Barerhöhungen um zusammen 4,1 Mill . .Jl.J{ ver-
bunden. 

Die Kapitalerhöhung der Amperwerke-Elektricitiits-A. G. in München um 
11 Mill . .Jl.Jt erfolgte zwecks Fusion mit der Neuen Amperkra.ftwerke A. G. 
und der Oberbayerischen Überland-Zentrale A. G. 

Die Btettiner Chamotte-Fabrik A. G. vormals Didier in Berlin legte ihr 
Stammkapital von 18 Mill . .Jl.Jt in erleichterter Form') 2 : 1 auf 9 Mill • .Jl.lt 
zusammen. Gleichzeitig wurde eine Wiedererhöhung der Vorzugsaktien um 
0,53 Mill • .Jl.Jt gegen Einbringu11g von Forderungen vorgenommen. 

Die Vereinigte Eschebach'sche Werke A. G. in Dresden setzte ihr Kapital 
in erleichterter Form um rd. 4,1 Mill . .Jl.Jt herab (20: 1) unter gleichzeitiger 
Wiedererhöhung um rd. 1,3 Mill . .Jl.Jt. Die Spinnereien und Webereien in1 
Wiesenthal A. G. in Haagen setzte ihr Kapital um rd. 1,57 Mill . .Jl.Jt in er-
leichterter Form herab (hauptsächlich durch Zusammenlegung 40: 1) und er-
höhte es wieder um 0,96 Mill . .Jl.J(. Die Deutsche Bergin-A. G. für Holzhydro-
lyse in Heidelberg setzte ihr Kapital um 0,5 Mill . .Jl.Jt in erleichterter Form 
herab und erhöhte es gleichzeitig um 1 Mill . .Jl.Jt teils durch Sacheinlagen und 
teils durch Barzahlung. 

Fünf größere Beteiligungsgesellschaften setzten im Monat Oktober ihr 
Kapital herab: die Iduna Holding A. G. in Berlin um 21 Mill . .Jl.Jt (Einziehung 
von 1 Mill. eigenen Aktien und Zusammenlegung 11: 1), die Deutscher Eisen-
handel A. G. in Berlin in erleichterter Form um 15,25 Mill . .Jl.lt (Einziehung 
von 6,25 Mill . .Jl.Jt eigenen Aktien und Zusammenlegung 2: 1), die A. G. für 
Verkehrswesen in Berlin m erleichterter Form um 14 Mill . .Jl.Jt (Vorratsaktien), 
die •Phönixe A. G. für Bergbau und Hüttenbetrieb in Düsseldorf um 13 Mill . .Jl.Jt 
(Einziehung eigener Aktien) und die Bank für Brau-Industrie in Berlin in er-
eichterter Form um 1,98 Mill . .Jl.Jt (Zusammenlegung der Stammaktien 6: 5). 

Durch Einziehung eigener Aktien setzten ihr Kapital herab die Po!yphon-
werke A. G. in Leipzig in erleichterter Form um 6,27 Mill . .Jl.Jt, die Rudolph 
Karstadt A. G. in Hamburg um 5 Mill. .Jl.Jt in erleichterter Form bei gleich-
zeitiger Verlegung des Sitzes nach Berlin, die Asbach & Co. A. G. in Rüdes-
heim um 2,32 Mill . .Jl.Jt und die Chemische Fabrik von Heyden A. G. in Rade-
beul um 1,14 Mill . .JlJt in erleichterter Form. 

1) Die Kapitalherabsetzungen in erleichterter Form sind nur soweit be-
sonders bezeichnet, als die Tatsache der Herabsetzung in erleichterter Form 
genau bekannt war. 

Grilndungen und Kapital- 1 1 I ""/Okt. I Aug. 1 Sept. 1 Okt. erhöhungen von Aktlengesell- 1931 ) 19 2,) 
schalten 3 1932 

Zahl der Gründungen .....• 16 7 8 8 5 
Nominalkapital ..•. "'} . 45290 8 897 1 600 1440 15 000 
dav. Sacheinlagen . . m 8340 3 179 555 537 14492 

Barzahlung . . . . 1000 36950 5 718 1 045 903 508 
Kurswert') . . . . . . . . . .Jl.Jt 37 831 1 967 945 933 508 

Zahl der Kapitaler hö h unge n 26 17 20 22 24 

··-''"" ..... ") 68234 19 087 15 654 23 177 18174 
dav. S ~e nl gen  . . in 33457 4523 7 830 19256 1 030 

Fusionen . . . • . . 1000 8 210 3 104 - - 11 005 
Barzahlung . . . . .Jl.Jt 26567 11460 7 824 3 921 6 139 

Kurswert') ..•.•.... 27 589 10990 7 824 3 921 5793 

1) Monatsdurchschnitt. - 1) Eingezahlter Betrag der gegen Barzahlung 
ausgegebenen Aktien. 

·; ,, 
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KapHal11edarf') der Ak11engesellsohaften 

Gewerbegruppen 

Industrie der Grundstoffe') ................ 
Verarbeitende Industrie „. „ „ .. „ ....... „ 
Wasser-, Gas- und Elektrizitätsgewinnung ... 
Handel..„ ••• „„ .. „„ „„ .. „. „ .... „. 
Banken und sonstiger Geldbandei .......... 
Beteiligungsgesellschaften •................. 
Versicherungswesen . „ .......... „ ......... 
Verkehr.„.„„„„ •••. „ ................ 
Sonstige Gewerbegruppen .................. 

Insgesamt 

1

1931') 1 Aug. 1 Sept. 1 Okt. 

1932 

Kurswerte in 1 000 .11.lt 
1382 5 120 SC 429 
7280 2 109 ~ 4250 

23 392 _.,. 
3 988 940 542 187 

22 470 1 035 
3 803 500 
2260 100 

253 927 
592 1 026 400 

65 4201 87691 4 8541 6301 
1 ) Gründungen und Kapitalerhöhungen zusammen, abzüglicb der fflr Sacb· 

einlagen und Fusionszwecke verwendeten Aktien. Nur eingezahlter Betrag. -
1 ) Bergbau und Hüttenbetriebe, Baustoffindustrie und Papierherstellung. -
•) Monatsdurchschnitt. 

Durch Einziehung eigener Aktien bei gleichzeitiger Zusammenlegung des 
restlichen Kapitals setzten ihr Kapital herab (sämtlich in erleichterter Form) 
die Gebrüder Adt A. G. in Wächtersbach (Verviellältigungegewerbe) um rd. 
2,11 Mill . .11.lt (rd. 0,15 Mill . .11.lt eigene Aktien und Zusammenlegunl! 5: 2), 
die Rheinische Textilfabriken A. G. in Wuppertal·Elberfeld um 2,2 Mill . .11.lt 
(eigene Aktien 0,2 Mill . .11.lt und Zusammenlegung 2: 1), die Heine & Co. A. G. 
(chemische Industrie) in Leipzig um 1,88 Mill . .11.lt (1 Mill • .11.lt eigene Aktien 
und Zusammenlegung 5: 4) und die F. Butzke·Bernbard Joseph A. G. in Berlin 
(Herstellung von Eisenwaren) um 1, 7 Mill • .11.Jt (eigene Aktien 0,26 Mill • .11.lt 
und Zueammenlegung 9: 5). 

Nur durch Zusammenlegung setzten ihr Kapital herab die Industriewerk 
Hirschau A. G. in München um 6 Mill . .11.lt (4: 1), die Vereinigte Korkindustrie 
A. G. in Berlin um 6 Mill • .11.lt in erleichterter Form (2: 1), die Iduna·Germania 
Allgemeine Versicberung·A. G. in Berlin um 4 Mill . .11.Jt in erleichterter Form 
(5: S), die Motoren-Werke Mannheim A. G. vorm. Benz, Abt. stationärer Mo-
torenbau in Mannheim um 3,6 Mill • .11.Jt in erleichterter Form (3 : 1 ), die Hauff· 
Leonar A. G. in Wandsbek um 3 Mill . .11.lt (3: 1) bei gleichzeitiger Sitzver· 
legung nach Feuerbach in Württemberg, die Portlandzement- und Kalkwerke 
Wülzburg A. G. in Weißenburg in Bayern um 1,8 Mill. .11.J( (10: 1), die Che· 
mische Fabrik in Billwärder vorm. Hell & Sthamer A. G. in Hamburg um 1,5 
Mill . .11.Jt in erleichterter Form (2: 1), die •Kraftag« Groß-Berliner Kraftdrosch· 
ken A. G. in Berlin um 1,5 Mill . .11.Jt (5: 2), die Deutsche Pyrotechnische Fa· 
briken A. G. in Berlin um rd. 1,16 Mill . .11.lt in erleichterter Form (4: 1), die 
Weiß & Samek A. G. in Berlin (Herstellung von Metallwaren) um 1,1 Mill . .11.Jt 
(12 : 1), die Württembe?j!ische Rückversicherungs·A. G. in Stuttgart um 
1 Mill . .11.Jt in erleichterter Form (2: 1) und die H. Coupienne A. G. in Mülheim 
a. d. Ruhr (Lederfabrikation) um 1 Mill . .11.Jt (2: 1). 

Die Berliner Holz-Kontor A. G. in Berlin setzte ihr Kapital in erleichterter 
Form um 2,06 Mill . .11.Jt herab, und zwar durch Zusammenlegung der Stamm· 
aktien (2 : 1) und durch Ankauf der Vorzugsaktien im Betrage von 0,06 Mill . .11.Jt 
zum Zwecke der Einziehung. Für die Kapitalherabsetzung der Flottmann 
A. G. in Herne (Maschinen· und Apparatebau) in erleichterter Form sind 
rd. 1,04 Mill . .11.Jt Aktien unentgeltlich zur Verfügung ge,te!Jt worden. 

Ferner nahmen Ka11italherabsetzungen vor die Leipziger Messe· und Aus· 
s ellun~ A  G. in Leipzig um 3,75 Mill . .11.Jt, die Ullstein A. G. in Berlin um 
1,2 Mill . .11.Jt und die Itterkraftwerk A. G. in Mosbach (Baden} um 1 Mill . .11.Jt. 
Die Kraftverkehr Nordmark A. G. in Altona setzte ihr Kapital um 1,16 Mill . .11.Jt 
in erleichterter Form herab. 

Im Oktober 1932 wurden 57 Aktiengesellschaften mit einem 
Nominalkapital von zusammen 31,3 Mill . .Jl.J{ aufgelöst. 

Zwecks Fusion mit der Amperwerke-Elektrioitäts·A. G. in München wurden 
aufgelöst die Oberbayerische Überland-Zentrale A. G. in München mit einem 
Nominalkapital von rd. 7,69 Mill. .Jl.Jt und die Neue Amperkra!twerke·A. G. 
in München mit einem Kapital von rd. 3.64 Mill . .11.Jt. Die Glasfabrik Cren<rel· 
danz A. G. in Witten mit einem Nominalkapital von 2 Mill . .Jl.1( ging im Wege 
der Fusion auf die Tafel·, Salin· und Spiegelglasfabriken A. G. in Fürth über. 
Die Stettiner Chamotte·Fabrik A. G. (jetzt Didier·Werke A. G.) in Stettin hat 
die Tbonwerk Biebrich A. G. Scbamottefabrik in Wiesbaden·Biebricb mit einem 
Kapital von 1 Mill • .11.J(, ohne Kapitalerhöhung übernommen, da sich die Aktien 
der aufgenommenen Gesellschaft fast zu 100 vH in ihrem Besitz befanden. 

Folgende größere Gesellschaften wurden wegen Eröffnung des Liquidations· 
verfahren• aufgeföst: die Emelka·Tbeater·A. G. in München mit einem Kapital 
von 4 Mill . .?/.,/(,, die Versicberungii·Gesellschaft Hamburg gegründet 1897 A. G. 
mit einem Kapital von rd. 2,86 Mill . .?/.,/(, und die Deutsche Immobilien Ver· 
kebrs·A. G. in Berlin (Grundstücksges.) mit einem Kapital von 1,5 Mill. Jl!K. 

~  

Kapitalherabsetzungen Monats-
durchschnitt 

und Auß6sungen von 1931 
Ak11engesellscbaften Zabliiooo.?l.Jt 

Betrag 
Kapitalherabsetzungen ... 29 28308 

damit verbunden Kapi-
talerhöhungen •...... 5 3 819 

Auflilaungen1) wegen Nominal· 
Einleitung des Liquid&· kapital 

tionsverfahrens •..... 26 15 213 
Konkurseröffnung ...... 17 17020 
Beendigung ohne Liqni-

14629 datiou oder Konkurs 19 
darunter wegen Fusion 3 13 019 

~~

August 1 September 1 Oktober 

1932 
Zahl !1000.?l.Jt !zahl lrnoo Jl!K lzahlliooo JP. '.Jt 

Betrag 
180 277 218 123 

8 7148 9 
Nominal· 
kapital 

47 13 942 20 
8 17 820 7 

23 5868 25 
9 3386 3 

Betrag 
177 205 138 

2 208 13 
~o n l  
hapllal 
8605 30 
2 820 9 

9250 18 
6 405 5 

Betrag 
17666 3 

412 4 
Nominal-
kapital 
13 35 
2 83 

8 
0 

15 15 
14 38 

2 
0 

'l Bei tätigen Gesellschaften. - Außerdem im Saargebiet 1 Kapital· 
herabsetzung mit 400 000 fr. 

Die Börse im Oktober und Anfang November 1932. 
Die Börsenlage im Oktober 1932 ist durch eine scharfe Kon-

trärbewegung zwischen Aktienkursen und Rentenkursen gekenn· 
zeichnet. Dem Rückschlag am Markt der Dividendenwerte steht 
eine weitere, in ihrem Maße immerhin beachtliche Kurssteigerung 
der festverzinslichen Wertpapiere gegenüber. 

Der aus den Kursen von 325 repräsentativen Papieren er-
rechnete Aktienindex ist von seinem im September erreichten 
Stand (59,0 v H) wieder auf 57,2 v H zurückgegangen. Von wenigen 
Ausnahmen abgesehen sind alle Teile des Aktienmarktes an dem 
Kursrückgang ziemlich gleichmäßig beteiligt. Schärfer ist der 
Rückschlag bei den Kohlenwerten und den Schiffahrtsaktien, 
geringer vor allem bei den Aktien im Nahrungs- und Genuß-
mittelgewerbe. Am stärksten ist der Rückgang der Aktienkurse 
in der zweiten Monatshälfte. Am 26. Oktober sank der Aktien-
index mit 56,2 vH auf einen seit illtimo August nicht mehr er-
reichten Tiefstand. Die seitdem eingetretene Erholung ist - ab-
gesehen von den Aktien der Hypothekenbanken - nur gering. 

Infolge der Kursabschwächung hat sich der Kursdurchschnitt 
aller an der Berliner Börse gehandelten Stammaktien von 60,9 vH 
Ende September auf 60,2 vH Ende Oktober gesenkt. Die Zahl 
dieser Papiere hat sich um 2, deren Notiz eingestellt wurde, ihr 
Kapital um 7,8 Mill . .Jl.J{ ermäßigt. Gleichzeitig ist ein neuer 
Rückschlag der Durchschnittsdividende festzustellen; sie be-
läuft sich Ende Oktober nur noch auf 2,75 vH, so daß sich die 
Aktien bei dem gegenwärtigen Kursstand nur noch mit 4,57 vH 
verzinsen, also eine Rendite erbringen, die weit unter der der 
festverzinslichen Wertpapiere liegt. 

Der Kursdurchschnitt der mit 6 °lo verzinslichen Renten:\ 
papiere hat sich von 67,4vH im Durchschnitt· September auf 
70,1 vH im Durchschnitt Oktober gehoben. Anfang November 
hat sich diese Aufwärtsbewegung z. T. sprunghaft fortgesetzt. 
Am 11. November wurde mit 73,93 vH ein neuer Höchststand der 
Rentenkurse erreicht. 

Die Kurserhöhung am Rentenmarkt steht im Einklang mit 
der derzeitigen Senkung des allgemeinen Zinsniveaus, mit der 
Ermäßigung des Reichsbankdiskonts, der Geldsätze und der 
Einlagenzinsen der Banken. Der Kursbewegung paßt sich der 
Zinsertrag, den die Rentenpapiere dem Erwerber erbringen, der 
Zinsbewegung anderer Geldanlagemöglichkeiten an. So bestehen 
vor allem engere Beziehungen zwischen der Rendite der fest-
verzinslichen Wertpapiere und den Einlagenzinsen der Banken. 
Auch in der Zeit nach der Stabilisierung sind, wie das beigefügte 
Schaubild zeigt, diese Beziehungen in der Kursbewegung der 
Rentenwerte zum Ausdruck gekommen; die Rendite der Gold-
pfandbriefe bewegte sich stets in einem mehr oder minder gleichen 
Abstand über den Einlagenzinsen der Banken. 

Aktien-Index aus 829 1) 
repräsentativen Aktien 
(1924 bis 1926 = 100) 

Metallgewinnung ............ 
Steinkohlen ............ „ ... 
Braunkohlen ··············· Kali „„„„„„„„„„„. 
Gemischte Betriebe •.•....... 

Bergbau und Schwerindustrie 
Metallverarbeitungs-,Ma•chinen-

und Fahrzeugindustrie ..... 
Elektrotechnische Industrie ... 
Chemische Industrie •••...... 
Baugewerbe und verwandte 

Betriebe„ .... „ .... „. „. 
Papierindustrie .............. 
Öle und Wachs ..•........ „ 
Textil· u. Bekleidungsindustrie 
Leder, Linoleum und Gummi. . 
Nahrungs· und Genußmittel.. 
Brauereien ..••....•.•....... 
Vervieliältigung ............. 

Verarbeitende Industrie 
Warenhandel. „ „ ... „ . „ ... 
Terraingesellschaften ......... 
Wasser, Gas, Elektrizität •.... 
Eisen· und Straßenbahnen .... 
Schiffahrt„. „ „ •.. „ „ .. „. 
Sonstiges Transportgewerbe ... 
Kreditbanken'). „ „ ....... „ 
Hypothekenbanken .. :.:_::_:_:_:_:__ 

Handel und Verkehr ---
Insgesamt 

1

Oktober1 Oktober \Oktober 1 1~9  __ 
1928 1929 1930 Sept. 1 Oktober 

94,571 79,34 63,88 35,72 35,22 
120,60 120,39 97,06 59,86 58.00 
180,87 167,94 131,29 119,04 110,41 
248,071 222,39 185,60 112,54 104,31 
114,71 105,45 74,76 46,87 45,10 
131,09 120,07 92,18 61,59 58,32 

100,86 79,76 59,64 34,85 34,01 
178,99 157,14 124,95 63,34 59,44 
141,23 108,75 83,23 60,51 58,77 

152,07 115;a9 75,19 36,84 35,16 
207,78 160,41 95,12 34,43 34,30 
85,04 68,41 60,06 57,68 54,38 

163,27 103,12 65,68 41,69 40,44 
178,82 168,89 123,28 89,86 88,04 
106,19 82,63 68,42 68,17 69,48 
213,80 200,14 156,80 86,75 85,01 
169,32 138,14 111,75 60,35 57,78 
145,39 114,52 84,36 53,48 52,18 
170,79 132,57 95,19 41,46 38,83 
229,36 267,50 150,04 61,21 60,36 
176,91 160,29 135,32 100,23 99,49 
135,59 111,13 91,82 52,95 50,91 
146,66 111,88 92,84 22,20 19,48 
136,13 114,18 104,20 94,81 95,12 
161,58 147,16 117,18 53,661 53,11 
223,87 204,18 214,88 92,36 89,10 
166,36 1 147,29 1 118,74 66,09 1 64,79 
147,38 1 124,72 1 95,78 58,98 j 57,19 

1 ) Ab April 1932 325 Aktien. - ') Einach!. Notenbanken. 
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Kune 1IJld Dividenden Zahl Nomi· Dividende Kurs-nal· Ren· 
der an der Berliner B6ne der kapital Kure dito wert 

Pa· Mill. 
gehandelten Alltlen plere Mill. .,. 1 Mill. .,, 

.?/.lt .?/.lt .?/.lt -

31. Oktober 1927 ••.... 868 10451,8 7,03 735,2 151,61 4,64 15 846,0 
31. • 1928 •..... 839 10 859,4 8,29 900,8 159,62 5,19 17 333,3 
31. • 1929 ...... 809 10902,1 8,39 914,4 132,17 6,35 14 408,8 
Sl. • 1930 ...... 775 10 893,7 8,07 878,8 101,65 7,94 11 073,3 
31. August 1932 •..... 678 10 593,2 3,16 334,6 58,56 5,40 6 203,8 
30. September 1932 .... 672 10 536,2 2,78 292,51 60,87 4,57 6 413,7 
31. Oktober 1932 ••.... 670 10 528,4 2,75 289,4 60,19 4,57 6336,6 

Durch den in der Kreditkrise eingetretenen Kursfall an der 
Börse hat sich die zwischen Rentenertrag und Einlagenzinsen 
bestehende Spanne beträchtlich erweitert. Die Erfahrungen der 
Vergangenheit sprechen dafür, daß sich die Rendite bei an-
haltender Geldmarktverßüssigung durch Kurserhöhung der fest-
verzinslichen Wertpapiere dem niedrigeren Niveau der Einlagen-
zinsen wieder annähern wird. 

Dieser Anpassung standen bisher wesentliche Hemmungen 
entgegen. Dazu gehörte vor allem das Mißtrauen, das vor der 
Geldanlage in festverzinslichen Wertpapieren zurückschrecken 
ließ; Befürchtungen einer neuen allgemeinen Zinsherabsetzung 
und die Gefahr, daß die Forderungen notleidend werden konnten, 
waren die wichtigsten Quellen dieses Mißtrauens. Dazu kommt 
für den Erwerber noch die Überlegung, ob er sich aus der Anlage 
in Rentenpapieren ebenso schnell und ohne Kursverlust lösen 

Pfandbriefrendite und Elnlagenzlnsen der Banken 
% Januar 1925 bis Oktober 1932 % 
10 10 

- _!\ 

4 

1925 1926 192'1 1928 1929 1930 1931 1932 
w.u.St.32 

Kann!Yean der featvenlasllehen 
Wertpapiere 

61/ 1 Wertpapiere 
Plandbrlefe •••••••••••••••••••••••. 
davon: Pfandbr. derHyp.Akt. Banken 

• Gll.-reobtl.Kred.·Anst. 
Kommunalobligationen •••••••••••••. 
davon: Komm.·Obl.d.Hyp.Akt.Banken 

• öll.-reohtl.Kred.·Anst. 
O!tentllobe Anleihen •••••••••••••••• 
Industrieobligationen •••••••• ~ 

Gewogener Durcheehnitt 
61/ 1 Wertpapiere 

Pfandbriefe ••••••••••••••• : •••••••• 
davon: Plandbr. derHJ'.p.Akt.Banken 

• öll.·re tl.Kred.-Anst. 
Kommunalobligationen •••••••.•••••• 
davon: Komm.·Obl.d.Hyp.Akt.Banken 

• öl!.-reobtl.Kred.·Anst. 
Ollentliobe Anleihen •••••••••••••••• 
Industrieobligationen •••••••••••••••• 

Aufwertungspapiere 
AnlelbeablGsungssobuld des Reiche (mit 
Auslosun~  ••••••••••••••••••••• 

AblGsungsa eihen der Linder •••••••• 
Deutsebe Kommunal·Sammelablösg .• 

Anleihe •••••••••••••••••••••••••• 
6'/,0/, Liquid. Plandbr. der Hyp. Akt. 

Banken •••••••••••••••••••••••••• 

~~~ ~~~~  ~~~~ ~~~  
6°/, aofgewertete Industrieobligationen 
6'/, • • 

Okt. 
1928 

84,06 
84,19 
83,75 
85,33 
83,69 
86,43 
84,09 
77,39 
83,84 

79,59 
79,53 
79,65 

79,27 
80,48 
80,30 
74,72 

51,47 

77,24 

1 

Okt., 
1929 

79,45 
80,52 
76,88 
81,25 
77,34 
83,86 
81,90 
75,09 

80,01 

77,37 
78,59 
76,15 

78,41 
80,00 
76,65 
68,47 

51,49 
51,10 

50,60 

73,52 

83:95 
67,09 

Okt. 
1930 

84,79 
85,90 
82,12 
83,60 
80,42 
85,72 
83,09 
76,51 

83,68 

81,46 
80,84 
82,08 

78,16 
80,00 
79,97 
72,43 

55,44 
56,66 

53,19 

85,22 

83,17 
89,82 
69,55 

1982 

Sept. \ Okt. 

71,13 72,61 
72,80 75,11 
67,13 66,60 
59,84 62,49 
59 ,82162,20 
59,86 62,68 
64,98 70,39 
63,30 66,04 

67,42 70,05 

65,52 66,31 
69,03 70,11 
62,00 62,50 
57,07 58,66 
53,13 55,08 
61,00 62,23 
48,50 58,68 
67,12 69,79 

54,49 49,31 
48,82 48,44 

50,43 47,91 

77,64 79,34] 

67,76 67,76 
79,63 83,01 
58,95 60,96 

kann wie aus einer Einlage bei Banken. Die Anpassung der Ren-
tenkurse an die gegenwärtige Geldmarktlage hängt somit davon 
ab, in welchem Maße das bisher den Rentenpapieren entgegen-
gebrachte Mißtrauen schwindet. 

Darüber hinaus wird eine stärkere Kurserholung der Renten-
papiere durch den Rückgang der Kapitalbildung gehemmt. Mit 
der allgemeinen Einkommensschrumpfung haben sich nicht nur 
diejenigen Beträge erheblich vermindert, die als Ersparnisse un-
mittelbar in festverzinslichen Wertpapieren laufend angelegt 
wurden. Vor allem fallen gegenwärtig die für den Rentenmarkt 
besonders wichtigen Sparkassen, Sozialversicherungen und 
Lebensversicherungen weitgehend als Käufer aus. Solange die 
Schrumpfung der Einkommen nicht überwunden ist, bleibt die 
Nachfrage am Rentenmarkt vorerst von der Umwandlung der-
jenigen Geldkapitalien abhängig, die bei Banken oder in anderer 
Form (z.B. im Auslande) angelegt sind. 

Notenbanken und Geldmarkt im Oktober 
und Anfang November 1932. 

Der Status der Notenbanken erhält im Oktober durch einen 
neuen scharfen Rückgang des Stückgeldumlaufs sein Gepräge. 
Die umlaufende Stückgeldmenge (Noten und Scheidemünzen) 
ist um 148,5 Mill . .1i.Jt gesunken und beläuft sich Ende Oktober 
auf 5 714,l Mill . .1i.Jt. Zu einem Teil ist dieser neue Rückgang 
saisonmäßig bedingt; auch in den vorhergegangenen Jahren flossen 

Monatsdurchechnitt Monatsende 

Zahlen zur Geldlage __!il_i!_!_I 1932 

________________ k o~ ~~  Oktober! Sept. 1 Oktober 

Mill • .71.lt 
I. Kredite der Reichebank') 4 387,6 3 784,8 3 678,4 3 960,9 3 795,9 

Wechsel') ............ 3 808,7 2 886,2 2 815,5 3 029,8 2 896,6 
Lombard •......•..... 185,8 141,4 119,1 242,0 197,8 
Schuld des Reiche •.... 180,4 179,5 179,5 179,5 179,5 
Betriebskredit d. Reichs 20,7 
Bestände an Scheide· 

münzen ...••....... 89,21 214,1 202,1 147,2 159,8 
Wertpapiere .•........ 102,9 363,7 362,2 362,4 362,3 

II. Gesamte Notenbankkredite') 6111,3 5 844,1 5 755,7 6 091,4 5 918,4 
a) Wechsel') u. Lombard 4144,3 3 lb7,8 3081,1 3 414,8 3 243,6 

Wechsel') ........•. 3 948,5 3 012,4 2 948,7 3159,0 3 032,8 
Lombard ••......... 195,8 155,4 132,4 255,8 210,8 

b) Soustige Kredite ...... 
Schuld des Reichs an 

1-967,0 2 b7b,2 2 674,6 2 676,6 2 674,8 

Reichebank •.•.... 
Darlehen der Renten-

180,4 179,5 179,5 179,5 179,5 

banl< an das Reich 427,5 427,1 427,1 427,1 427,0 
Münzprägungen .•... 1191,1 1 672,7 1675,0 1674,7 1 676,2 
Betriebskredit des 

Reichs ••.•• „„„ 20,7 
Wertpapiere •..•..•. 147,3 397,0 393,1 395,4 392,1 

Von dem Gesamtbetrage ent-
fallen auf Wechsel und Lom-
bard in vH •• „ •........• 67,8 54,2 53,5 56,1 54,8 

III. Gold· u. Devisenbestand') 1 372,7 1 000,5 1 007,8 1 002,7 1 013,7 
a) Reichsbank •.•.•.....• 1304,4 927,1 934,4 929,2 940,3 

Gold •........•....... 116b,l 781,9 801,8 796,3 817,3 
Devisen ...•.•.•...... 138,3 145,2 132,5 132,9 123,0 

b) Privatnotenbanken .... 68,3 73,4 73,4 73,4 73,4 
Gold •••.•....•....... 61,6 71,3 71,3 71,3 71,3 
Devisen .......•...... 6,7 2,2 2,2 2,2 2,2 

IV. Zahlungsverkehr 
a) Stllckgeldumlauf zus ... 6 206,4 5 654,3 5 577,6 5 862,6 5 714,1 

Reichebanknoten •... 4509,1 3 619,5 3 530,5 3741,8 3 608,7 
Privatbanknoten .... 179,8 173,7 174,3 181,8 181,9 
Rentenbankscheine .. 415,7 402,b 400,0 411,8 407,4 
Münzen •........... 1 101,8 1458,5 1.472,7 1 527,3 1 516,2 

b) Giroumsätze') ........ 55 222,0 46 827,0 43538,0 
Abrechnungsverk.')') 5 868,4 -5 062,0 4642,0 
Postscheckverkehr') . 10833,7 8173,7 8 525,4 

V. Depositen d. Notenbanken 608,6 516,3 500,7 558,9 505,7 
davon Reichsbank ..... 513,7 402,b' 386,4 450,6 389,5 

VI. Geldsätze .,, 
a) Reichebankdiskont .... 8,00 4,70 4,00 4,00 4,00 
b) Tägliches Geld ........ 9,52 5,99 5,09 5,61 5,63 

Monatsgeld •••........ 9,67 6,27 5,79 5,79 5,79 
Privat- {lange Sicht .. 8,00 4,25 3,88 3,88 3,88 
diskont kurze Sicht .• j 8,00 4,25 3,88 3,88 3,88 
Warenwechsel „ •.•.. _. __ 8,81 4,78 4,38 4,38 4,38 

') Eiuschl. Reichswechsel. - 1 ) Im Monat. - 1 ) Einschl. Eilavisverkehr. 
- ') Außerdem 630 Mill • .71.lt zur Deckung der ausländischen Rediskontkredite 
hinterlegte Wechsel, ab März 1932 588 Mill . .71.K, ab Juni 667 Mill • .71.K. -
•) Ab Juli 1931 einsohl. der aus den ausländischen Rediskontkrediten erlösten 
Devisen. 
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nach Beendigung der Erntearbeiten regelmäßig größere Noten-
beträge aus dem Verkehr zurück. Über das saisonübliche Maß 
geht aber der Notenrückfluß um etwa 40 Mill . .11.J{ hinaus. In 
diesem Umfang dürften erneut bisher gehamsterte Noten in den 
Zahlungsverkehr zurückgekehrt sein. Dafür spricht auch, daß 
der Umlauf an Scheidemünzen sich nur wenig ertp.äßigt hat; in 
erster Linie ist der Umlauf an Reichsbanknoten zurückgegangen 
(um 133,2 Mill . .11.J{). 

Auf welchem Wege die gehamsterten Noten in den Ver-
kehr und zur Reichsbank zurückgeflossen sind, ist zahlenmäßig 
nicht festzustellen. Vier Wege mit unterschiedlicher volkswirt-
schaftlicher Wirkung kommen hierfür in Betracht. Zu einem 
Teil sind die gehamsterten Noten wieder bei den Banken und 
Sparkassen als Gutha:ben eingezahlt worden, bei denen sie wäh-
rend der Vertrauenskrise abgehoben wurden. Ein anderer Teil 
der gehamsterten Noten ist zweifellos in Effekten angelegt worden; 
die am Markt der festverzinslichen Wertpapiere beobachteten 
Publikumskäufe sind teilweise mit solchen Reserven finanziert 
worden. Weiterhin sind die gehamsterten Noten sicherlich auch 
zu Warenkäufen verwendet worden; besonders in Gütern der 
Bekleidung scheint ein gewisser Teil der Umsätze aus aufgespartem 
Bargeld getätigt worden zu sein. Schließlich ist ein Teil der 
Harnsterbestände ähnlich wie Spareinlagen im Zuge der all-
gemeinen Einkommensschrumpfung abgeschmolzen; dazu sind 
auch die erhöhten Barreserven zu rechnen, die in der Erwerbs-
wirtschaft nach der Schalterschließung der Banken gehalten 
wurden. 

In allen Fällen wurden die Banken und Sparkassen durch 
die Notenrückflüsse in Stand gesetzt, ihre Akzept- und Lombard-
verbindlichkeiten bei der Reichsbank zu vermindern und ihre 
Liquidität zu verbessern. Soweit die gehamsterten Noten auf 
dem Umwege über den Effektenmarkt oder über den Waren-
markt zurückflossen, haben sie darüber hinaus zur Kurserholung 
der Wertpapiere und zur Absatzbelebung der produzierenden 

Wirtschaft beigetragen. Insgesamt dürften seit Jahresbeginn 
vielleicht 500 Mill . .11.J{ gehamsterte Noten zurückgeflossen sein. 
Die zur Zeit noch über den vor der Kreditkrise üblichen Zahlungs-
mittelbedarf hinaus im Verkehr befindlichen Noten dürften 
- einschließlich der erhöhten Kassenbestände - unter den Be-
trag von 500 Mill . .11.J{ gesunken sein. 

In Verfolg der umfangreichen Notenrückflüsse hat sich auch 
der Gesamtbetrag der elastischen Notenbankkredite (Schatz· 
wechsel, Wechsel und Lombard) erneut beträchtlich ermäßigt. 
Er beläuft sich Ende Oktober nur noch auf 3 243,6 Mill . .11.J{. 
Dieser Rückgang in der Kreditbeanspruchung der Notenbanken 
wurde noch durch die günstige Entwicklung der Devisenbilanz 
bei der Reichsbank unterstützt. Besonders durch Zugang von 
Gold aus der Sowjetunion haben sich die zentralen Gold- und 
Devisenreserven im Oktober erneut um 11,1 Mill . .11.J{ erhöht, 
so daß sie sich am Monatsschluß auf 1 013, 7 Mill . .11.J{ belaufen. 
Diese relativ günstige Bewegung der Gold- und Devisenbestände 
wurde in erster Linie von dem wirksameren Funktionieren der 
devisenwirtschaftlichen Maßnahmen beherrscht. Dazu kommt, 
daß früher kreditierte Ausfuhrerlöse nunmehr zur Rückzahlung 
fällig werden. 

Kurse in- und ausländischer Staatsanleihen. 

1 
7°/e 1 6°/, 14'/.'/. , 4°/. 1 6°/, 14'/•''• \ 4 .,. Kurs am Dawes- Young- Liberty Victory franz. Staatsanlolhe Eld1. Staats· 

Monatsende Anleihe Anleihe Loan Loan Rente •oo 1917 illllelllt 1131 
New York NewYork NewYork London Paris Amsterdam IDrlell 

April „,1932 59,00 35,00 101,84 98,50 101,10 97,56 102,31 
Mai„„ • 44,63 27,00 101,56 100,50 96,80 97,75 102,71 
Juni. „ • 54,00 37,25 101,69 104,25 98,60 97,00 102,08 
Juli„„ • 68,00 45,50 101,78 106,38 100,20 100,00 102,90 
AugUBt. • 68,00 46,75 101,41 105,38 100,20 100,94 102,54 
Sept .••• • 70,50 52,25 102,69 107,63 100,95 101,25 102,83 
Oktober • . 68,75 49,75 102,28 108,63 98,25 101,69 102,78 

GEBIET UND BEVOLKERUNG 
Eheschließungen, Geburten und Sterbefälle im Deutschen Reich im 2. Vierteljahr 1932. 
Die vorläufigen Auszählungen der Bevölkerungsvorgänge für 

das 2. Vierteljahr 1932 ergeben einen weiteren Rückgang der 
Eheschließungen und Geburten und eine abermalige Abnahme 
des Geburtenüberschusses trotz verhältnismäßig sehr niedriger 
Sterblichkeit. Es wurden gezählt: 

Eheschließungen •........... „ ......... . 
Lebendgeborene „ ...................... . 
Totgeborene . „ .... „ .. „ „ ............ . 
Gestorbene (ohne Totgeborene) .......... . 
Geburtenüberschuß „ „ .. „ .. „ .. „ ..... . 

2. Vj.1932 
135 202 
249 808 

7 387 
180 103 
69705 

2. Vj.1931 
146 290 
267147 

8 085 
182752 
84395 

Die Zahl der Eheschließungen war um rd. 11 000 kleiner 
als im 2. Vierteljahr 1931, und die Heiratsziffer lag mit 8,3 auf 
1 000 Einwohner wieder beträchtlich unter dem Wert (9,1), den 
sie im gleichen Zeitraum des Vorjahrs inne hatte. Dadurch ist die 
Erhöhung der Heiratsziffer im 1. Vierteljahr1), die lediglich 
durch den frühzeitigen Termin des Osterfestes bedingt war, 
mehr als ausgeglichen. In der ersten Hälfte dieses Jahres wurden 
im ganzen 235 093 Ehen geschlossen, das sind noch rd. 7 900 
weniger als im 1. Halbjahr 1931 (242 981). Infolgedessen hat 
sich der durch die ungünstige Wirtschaftslage bedingte Ausfall 
an Eheschließungen, der im 1. Halbjahr 1931, an den Heirats-
wahrscheinlichkeiten für 1910/11 gemessen, rd. 40 000 betrug, 
im 1. Halbjahr 1932 auf rd. 50 000 erhöht. Insgesamt haben von 
den Männern, die gegenwärtig im Alter von unter 32 Jahren 
stehen, bis 1. Juli 1932 250 000 weniger geheiratet, als nach 
den Heiratswahrscheinlichkeiten für 1910/11 zu erwarten ge-
wesen wäre. 

Andererseits zeigt sich aber, daß der krisenhafte Rückgang 
der Heiratshäufigkeit seit Beginn dieses Jahres beträchtlich nach-
gelassen hat. Die auf 1 000 Einwohner berechnete Heiratsziffer 
betrug im Durchschnitt der beiden ersten Vierteljahre 7,2, sie 
war damit nur um 0,3 auf 1 000 niedriger als im 1. Halbjahr 1931 
(7,5), während sie damals um 1,0 auf 1 000 gegenüber dem 1. Halb-
jahr 1930 (8,5) abgenommen hatte. 

1 ) Vgl. >W. u. St_., 12. Jg. 1932, Nr. 16, S. 520. 

Die Abnahme der Eheschließungen in der Wirlschatlskrise· 
im Deutschen Reich 

Ausfall an Eheschließungen gegenüber> den nach dem 8evö!kerongsa11flia11 
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Die Heiratsziffern betrugen, auf 1 000 Einwohner und ein 
volles Jahr berechnet: 

1913 1930 1931 1932 
im 1. Vierteljahr . „ „ „ .... „ ... 6,2 6,9 6,0 6,2 
• 2 • • ................ 9,0 10,l 9,1 8,3 
• 3 . ················ 6,7 8,3 7,6 
• 4 • ................ 9,1 9,7 9,2 

Durchschnitt 7,8 8,7 8,0 

Faßt man auch für die einzelnen Gebietsteile des Reichs, 
zwecks Ausschaltung der kalendermäßigen Verschiebungen der 
großen Kirchenfeste, die Eheschließungszahlen aus den beiden 
ersten Vierteljahren zusammen, so ergibt sich folgendes: Am 
stärksten zurückgegangen ist im 1. Halbjahr 1932 die Heirats-
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ziffer noch in Baden (um 0,8 auf 1 000), in Berlin (0,6), der Grenz-
mark Posen-Westpreußen (0,6) und in Württemberg (0,6). Da-
gegen ist im Freistaat und der Provinz Sachsen sowie in Pommern 
und Mecklenburg-Schwerin annähernd die vorjährige Heiratsziffer 
erreicht, und in Ostpreußen, Nieder- und Oberschlesien, in 
Braunschweig, Anhalt und Mecklenburg-Strelitz wurden im 
1. Halbjahr 1932 sogar wieder etwas mehr Ehen geschlossen als 
in der gleichen Zeit des Vorjahrs. 

Eheschließungen, Geburten und Sterbefälle im Deutschen Reith 
1913 und 1928 bis 1932 

Vierteljahrsangaben auf 1 Jahr und auf 1000 Einwohner 
30 30 
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2. Vierteljahr 1932 
EhescblleBangen, Geborene Gestorbene Ge· Geburten und Ehe- ohne Tot.geborene 

hurten· 

Die'ZahlderLebendgeborenenhatgegenüberdem2. Viertel-
jahr 1931 um 17 300 abgenommen. In der ersten Hälfte dieses 
Jahres wurden mithin zusammen rd. 33 300 Kinder weniger ge-
boren als im 1. Halbjahr 1931, und zwar 511879 gegenüber 
545167. Auf 1000 Einwohner kamen im 2. Vierteljahr nur noch 
15,4 Lebendgeburten gegenüber 16,5 auf 1 000 im 2. Vierteljahr 
1931. 

Die Lebendgeborenenziffern, auf 1 000 Einwohner und ein 
volles Jahr berechnet, betrugen: 

1913 1930 1931 1932 
im 1. Vierteljahr • „ ... „ .... „ „ .. 27,2 18,4 17,2 16,2 • 2 • • .................. 26,8 18,4 16,5 15,4 
• 3 . .................. 27,3 17,0 15,6 
• 4 . . ................. 26,3 16,3 14,5 

Durch..ohnitt 26,9 17,5 16,0 

Im Durchschnitt der beiden ersten Vierteljahre war die 
Geburtenziffer um 1,1 auf 1 000 niedriger als in der gleichen Zeit 
des Vorjahrs. Hält ihr Rückgang auch das ganze Jahr hindurch 
in gleicher Stärke an, so dürfte die Jahres-Geburtenziffer für 
1932 kaum noch den Wert von 15,0 auf 1 000 übersteigen. Die 
absolute Lebendgeborenenzahl des Deutschen Reichs dürfte mit 
etwa 970 000 zum ersten Male - abgesehen von den Kriegs-
jahren - unter 1 Million bleiben. 

Die Sterblichkeit war nach ihrem schon beträchtlichen 
Rückgang im 1. Vierteljahr auch in den Monaten April bis Juni 
noch etwas niedriger als in der gleichen Zeit des Vorjahres. Auf 
je 1 000 der Gesamtbevölkerung kamen nur 11,1 Sterbefälle gegen-
über 11,3 und 11,4 im 2. Vierteljahr 1931 und 1930. 

Die allgemeine Sterbeziffer, auf 1 000 Einwohner und ein 
ganzes Jahr berechnet, betrug: 

1913 1930 1931 1932 
im 1. Vierteljahr • „ „ „ „ „ „ „ „ . 15,9 12,0 13,6 11,8 • 2. • . ................. 15,0 11,4 11,3 11,1 • 3 • . ................. 14,3 10,0 9,6 • 4. . ................. 14,2 10,8 10,4 

Durch..chnitt 14,8 11,1 11,2 

Unter der über 1 Jahr alten Bevölkerung wurden zwar nur 
304 Sterbefälle weniger gezählt, und die Sterbeziffer der überein-
jährigen Bevölkerung war mit 10,0 auf 1 000 nur wenig niedriger 
als im 2. Vierteljahr 1931 (10,1). Doch bedeutet schon diese 
geringe Abnahme eine immerhin bemerkenswerte Verminderung 
der Sterblichkeit, da wegen der ständig zunehmenden Besetzung 

.Auf 1 000 Einwohner entfallen Auf 100 Lebend-
geborene kamen 

Ehe· Geborene 1 Gestorbene Gebnrten· Im 1. Lebensjahr 
Sterbefllle schlie-

Lebend-! Tot- ttber• l lml.lltt liber- BChließungen ohne 'rot.geborene llbenchull Gestorbene 
llungen ge-geborene borene haupt 1 ~ schuß 

1932 ) 1931 ) 1930 1932 !1931 !1930 lt932 /19Sl /1930 1932 /1931 j1930 198211981 ! 1930 

Ostpreußen ••••••• 4451 12459 324 6 885 1 001 5574 7,7 8,7 8,3 21.4 21,8 22,8 11,8 13,0 12,5 9,6 8,9 10,3 8,0 9,5 10,3 
Berlin •••••••••••• 9 218 9 330 341 12 136 607 -2806 8,5 9,8 12,6 8,7 9,4 10,2 11,3 11,8 11.4 -2,6 -2,3 ~1  6,5 7,5 8,0 
Brandenburg •••••• 5 512 9494 361 8 !38 681 1 356 8,6 9,7 10,8 !4,8 15,3 17,3 12,7 13,3 13,0 2,1 2,0 4,2 7,2 9,3 9,6 
Pommern ••••••••• 3 838 8403 254 5 723 660 2680 7,7 e,5 9,2 16,9 18,0 19,4 11,5 11,7 12,1 5,4 6,3 7,4 7,9 9,4 10,5 
Grenzm. Pos.-W stpr. 678 1 677 40 1 031 144 646 7,8 8,8 8,2 19,3 19,2 20,8 11,9 11,9 11,3 7,4 7,3 9,5 8,6 8,7 9,0 
Niedenchlesien •••• 6 978 13279 473 10 197 1 276 3 082 8,6 9,4 10,0 16,3 17,5 19,1 12,5 12,6 12,6 3,8 4,9 6,2 9,6 9,9 11,1 
Oberschlesien •••••• 3178 8486 196 4634 1 061 3 852 8,6 8,4 7,8 22,9 24.5 26,3 12,5 12,7 13,6 10,4 11,8 12,7 12,5 12,5 14,1 
Sachsen •••• „ ... , 7486 12 818 462 9 440 995 3 378 8,8 9,5 10,4 15,l 16,2 18,3 11,1 11,2 12,0 4,0 4,9 6,4 7,8 8,8 10,2 
Schleewig-Holstein • 3206 5 835 165 4 119 472 1716 8,3 9,3 10,1 15,0 16,2 17,2 10,6 11,4 11,0 4,4 4,8 6,3 8,1 8,3 8,3 
Hannover, •••••••• 7 552 13413 419 8467 844 4946 9,1 9,9 10,7 16,2 17,2 19,0 10,2 10,7 11,1 6,0 6,6 7,9 6,3 6,8 7,1 
Westfalen ••••••••• 10540 20882 659 11 571 1 599 9 311 8,2 8,5 9,4 16,3 17,8 20,9 9,0 9,2 9,7 7,3 8,5 11,2 7,7 8,1 8,0 
Hessen-Nassau •••• 4 983 8839 256 6476 434 2363 7,9 9,0 10,0 14,0 15,2 16,7 10,3 10,4 10,6 3,7 4,8 6,1 4,9 5,l 5,9 
Rheinprovinz') •••• 16556 28223 789 18 867 2 054 9356 8,7 9,1 9,7 14,9 16,3 18,3 10,0 10,1 10,4 4,9 6,3 7,8 7,3 7,7 7,5 
Hohenzollern •••••• 126 290 8 273 21 17 6,9 10,4 9,0 15,8 16,5 20,8 14,9 13,0 14,2 0,9 3,5 6,5 7,2 9,0 9,0 ---

Preußen 1) 84302 153 42814 747 107 957111 849 45471 
8,51 9,2110,1 15,4116,5118,3 I0,8, 11,2111,4 4,6, 

5,4, 6,9 
7,71 8,41 8,9 

Bayern r. d. Rh •••• 13466 30 026 651 21 474 3 230 8552 8,1 8,5 9,5 18,0 19,1 20,9 12,9 12,8 12,8 5,1 6,3 8,0 10,8 10,3 11,2 
Bayern 1. d. Rh. 1) • 1 925 4 205 114 2 617 316 1588 7,9 8,7 9,1 17,3 19,1 20,8 10,7 10,8 10,8 6,5 8,4 10,0 7,5 7,7 7,4 

Bayern') 15 391 34231 765 24091 3 546 10 140 8,1 8,5 9,4 17,9 19,1 20,8 12,6 12,5 12,6 5,3 6,5 8,3 10,4 10,0 10,8 
Sachsen •••••••••• 10114 15470 544 13226 1 064 2244 7,9 8,8 10,9 12,1 13,4 15,6 10,4 10,7 10,6 1,8 2,7 5,0 6,9 7,1 7,9 
Wllrtwmberg •••••• 5531 10418 294 7963 739 2455 8,3 9,4 10,4 15,7 17,1 19,0 12,0 11,4 11,7 3,7 5,8 7,3 7,1 6,3 7,0 
Baden ••••• „ ..... 4834 9841 266 7021 651 2820 8,1 8,9 9,6 16,4 17,4 19,6 11,7 11,6 11,5 4,7 5,8 8,1 6,6 6,4 7,0 
Thflringen •••••••• 3 270 5945 189 4405 453 1540 7,9 8,9 10,5 14,3 15,4 18,1 10,6 11,3 10,9 3,7 4,2 7,3 7,6 7,9 8,5 
Hessen ••••••••••• 2800 5271 137 3 734 317 1 537 8,0 9,5 10,5 15,1 16,2 18,7 10,7 10,7 10,6 4,4 5,5 8,1 6,0 5,8 5,5 
Hamburg., ••••••• 2576 3446 95 3383 213 63 8,4 9,5 11,1 11,2 13,0 13,9 11,0 11,4 11,4 0,2 1,6 2,6 6,2 6,9 7,2 
Mecklbg.·Schwerin. 1312 2952 90 2212 271 740 7,5 7,6 8,7 16,9 16,9 18,9 12,6 12,8 12,8 4,2 4,1 6,1 9,2 9,8 10,6 
Oldenburg •••••••• 1346 2 811 77 1442 212 1369 9,3 10,2 11,1 19,4 20,3 22,0 10,0 8,9 10,0 9,5 11,3 12,1 7,5 6,9 7,1 
Braunschweig ••••• 1 014 1691 44 1445 120 246 7,9 8,3 10,3 13,2 15,2 17,2 11,3 11,7 11,9 1,9 3,4 5,2 7,1 8,1 9,0 
Anhalt ••••••••••• 820 1284 52 985 121 299 9,0 8,9 9,5 14,1 16,1 17,7 10,8 12,1 11,6 3,3 4,0 6,1 9,4 10,4 9,1 
Bremen ••••••••••• 861 1 290 38 948 85 342 9,9 10,4 11,6 14,9 16,6 18,0 10,9 11,2 11,7 3.9 5,4 6,3 6,6 4,9 6,4 
Lippe •••••••••••• 363 698 19 442 38 256 8,5 8,6 8,6 16,3 17,0 20,l 10,3 10,9 10,6 6,0 6.1 9,5 5,4 7,0 5,3 
Lübeck ••••••••••• 298 423 4 357 30 66 8,7 8,9 8,5 12,4 12,9 14,3 10,5 12,0 13,2 1,9 0,9 1,0 7,1 9,4 17,5 
Me kl g~ rel z •• 221 456 18 354 49 102 7,8 5,7 7,8 16,0 17,1 17,1 12,5 13,5 12,4 3,6 3,6 4,7 10,7 12,2 10,0 
Schaumbnrg-Lippe. 149 153 8 138 14 15 12,2 11,5 10,2 12,5 14,5 17,6 11,3 10,0 9,5 1,2 4,4 8,1 9,2 5,7 6,6 
Deutsches Reioh 1) 135 202 249 808 1 7 387 180 103 \19 772 69705 8,3) 9,11 10,1 15,4) 16,51 18,4 11,1) 11,3, 11,4 4,3! 5,2! 6,9 7,91 8,3J 8,8 

1) Ohne Saargebiet. 

·.:r, 
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der höheren Altersstufen, in denen die Sterbegefahr am größten ist, 
eher mit einem Anstieg der Sterbeziffer zu rechnen war. Aller-
dings dürfte die Verminderung der Sterblichkeit auch nur den 
unteren und den mittleren Altersschichten zugute gekommen 
sein. Denn die Sterblichkeit an typischen Todesursachen des 
Greisenalters, wie an Krebs, Zuckerkrankheit, Gehirnschlag und 
Herzkrankheiten, hat auch im 2. Vierteljahr 1932 abermals zu-
genommen. Nach der Sonderstatistik der Gemeinden mit über 
15 000 Einwohnern waren die Sterbefälle an diesen Todesursachen 
um insgesamt 1,8 je 10 000 Einwohner häufiger als in der gleichen 
Zeit des Vorjahrs. Dagegen ist der günstige Stand der Allgemein-
sterblichkeit in erster Linie wiederum dem seltenen Auftreten 
von Infektions- und Erkältungskrankheiten und dem weiteren 
Eindämmen der Tuberkulosegefahr zu danken. Auch der ständige 
Rückgang der tödlichen Verunglückungen hat zum Teil dazu 
beigetragen; er wurde aber durch die erneute Zunahme der Selbst-
mordzahl etwa zur Hälfte ausgeglichen. 

Sterbefälle 
Hauptsicbllebste Todesursachen 

in den Gemeinden mit üher 
15 000 Einwohnern 

auf 10 000 Einwohner 
(und ein ganzes Jahr) 

im 2. Vierteljahr 
1932 1 1931 

0,2 

1 

0,2 
0,1 0,1 
0,2 0,1 
0,4 0,5 
1,2 

1 

1,1 
8,2 8,4 

14,0 13,5 
0,3 0,3 
1,7 1,5 
8,5 7,9 

12,8 12,3 
1,5 1,5 
6,8 7,3 

e ~  :: : : : :: :: : ::: :: :::::: :::::::: 1 
Keuchhusten ........................ „ ...... . 
Diphtherie „ ........... „ „ . „ „ ............ . 
Grippe •.. „ ..................•.... „ ....... . 
Tuberkulose „ „ . „ „ ..... „ „ „ „ „ „ .... „ .. 
Krebs und andere bdsartige Neubildungen ..... . 
Rheumatismus, Gicht •••. „ „ ..•....... „ „ .. . 
Zuckerkrankheit. „ ... „ ... „ . „ . „ „ „ .. „ .. . 
Gehirnschlag • „ . „ .. „ „ ... „ „ .. „ ......... . 
Herzkrankheiten ........ „ .. „ „ . „ .......... . 
Bronchitis •••... „ .. „ .. „ „ ..... „ ......... . 
Lungenentzündung . „ „ ... „ ..... „ ......... . 

0,4 0,4 
2,2 2,l 
0,3 0,3 

0,3 0,4 
-. 6,7 6,7 

3,5 3,2 
2,6 3,2 

Magen- und Darmkatarrh, über l Jahr ........ . 
Nierenentzündung • „ „ „ „ .. „ „ . „ ....... „ . 
Kindbettfieber •.. „. „ .. „ ......... „ „ ..... . 
Sonstige Zufälle der Schwangerschaft und des 

Kindbetts .„.„ ..... „ .„„ ... „.„.„ ... . 
Altersschwäche ..... „ „ ..• „ .. „ ............ . 
Selbstmord •.. „ „ „ „ ... „ ...• „ ........... . 
Verunglückung „ „ „ ......... „ ............. . 

Besondere Todesursachen im 1. Lebensjahr 
(auf l 000 Lebendgeborene) 

Angeborene Lebensschwäche, Frühgeburt und 

1 1930 

0,3 

i 

0,2 
0,4 
0,9 
0,7 
8,5 

12,8 

7,8 
13,5 
3,0 
7,7 
0,5 

0,4 

0,5 
6,1 
3,3 
3,7 

Bildungsfehler. „ . „ „ . „ „ .. „ „ . „ „ „ .. „ 40,2 39,8 
:Magen· und Darmkatarrh .. „ .... „ ....... „.. 3,8 5,1 5,8 
Krämpfe der Kinder„ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „.. 4,7 4,8 
Syphilis ••• „ .. „ • „ . „ .. „ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,6 0,6 

Die Zahl der Sterbefälle von unter 1 Jahr alten Kindern 
war um 2 345 geringer als im 2. Vierteljahr 1931. Ihre Abnahme 
beruht zu annähernd gleichen Teilen auf dem Geburtenrückgang 
einerseits und auf der Verringerung der relativen Sterblichkeit 
der Neugeborenen andererseits. Die Säuglingssterbeziffer lag mit 
7,9 auf 100 Lebendgeborene wieder erheblich unter dem Wert 
im 2. Vierteljahr 1931 (8,3). 

Auf 100 Lebendgeborene des gleichen Zeitraums kamen Sterbe-
fälle von unter 1 Jahr alten Kindern: 

1913 1930 1931 1932 
im 1. Vierteljahr „ „ „ „ „ „ „ „ „ 14,3 9,2 9,6 8,4 
• 2. . ................. 14,7 8,8 8,3 7,9 
• s. . ................. 16,6 7,6 7,1 
• 4. . ................. 14,8 8,1 8,0 

Durchschnitt 15,1 8,4 8,3 

Mit dem weiteren starken Geburtenrückgang ist auch der 
Geburtenüberschuß abermals beträchtlich zusammen-
geschrumpft. Er betrug im 2. Vierteljahr 1932 nur 69 705 oder 
4,3 auf 1 000 und war damit um fast 15 000 geringer als im 
2. Vierteljahr 1931, in dem noch eine natürliche Bevölkerungs-
vermehrung von 84 395 oder 5,2 i;u verzeichnen war. Die durch 
günstige Bterblichkeitsverhältnisse bedingte Erhöhung des 
Geburtenüberschusses im 1. Vierteljahr um 11479 gegenüber 
dem Stand vom 1. Vierteljahr 1931 ist somit im 2. Vierteljahr 
mehr als ausgeglichen. Das 1. Halbjahr 1932 schließt bereits mit 
einem um rd. 3 200 geringeren Geburtenüberschuß ab als das 
1. Halbjahr 1931, so daß im Laufe dieses Jahres ein neuer Tief-
stand in der natürlichen Bevölkerungsvermehrung des Deutschen 
Reichs erreicht werden dürfte. · 

Bevölkerungsbewegung in den deutschen Groß-
städten im September 1932. 

Im September 1932 wurden in den deutschen Großstädten, 
auf 1 000 Einwohner und ein volles Jahr berechnet, 9,1 Ehe-
schließungen, 10,3 Lebendgeborene und 8,8 Sterbefälle gezählt. 

Der Rückgang der Heiratsziffer hält in den Großstädten 
immer noch an, wenn er auch im Vergleich zu der vorjährigen 
Abnahme stark nachgelassen hat. Im September wurden wieder 
0,4 Ehen je 1 000 Einwohner weniger geschlossen als im Septem-
ber 1931 (9,5). Im Durchschnitt des 3. Vierteljahres war die 
Heiratsziffer mit 8, 7 auf 1 000 um 0,3 auf 1 000 niedriger als im 
gleichen Zeitraum des Vorjahrs (9,0); auch im 1. Halbjahr hatte 
sie schon nur noch um durchschnittlich 0,3 abgenommen'). 

Die Zahl der Lebendgeborenen ist gegenüber dem Stand 
im September 1931 (11,2) abermals um 0,9 auf 1 000 gesunken, 
so daß sie um 2,0 auf 1 000 kleiner war als im September 1930 
(12,3). Im 3. Vierteljahr betrug die Lebendgeborenenziffer durch-
schnittlich 10,4 auf 1 000, das sind 0,9 Lebendgeborene auf 
1 000 Einwohner weniger als im 3. Vierteljahr 1931 (11,3). 

') Vgl. •W. u. St.•, 12. Jg. 1932, Nr.17, S. 553. 

Bevölkerungs- Ehe· Lebendgeoore11e 1 ) Gestorbene 1) Sterbefälle 1) an 

~ e g schlie· ~  1 ~~n ~  1 ~~~~~ T~~r  ~~  
e~ s ~ ~~ ßungen samt e~e samt 1 Jahr lose heiten entzün· ro s ...... n lieh alt dung 

September 1932 . ~ 5281i6558 l 2 107 '14053 l 1 182 l 1 0661 l 6771 563 
Auf 1 000 Einwohner und aufs Jahr berechnet 

September 1932 . 9,1 10,3 1,3 "Ir 0,671 1,05 0,35 
• 1931. 9,5 ll,2 1,4 8,7 6,7 0,67 1,09 0,43 

1930. 10,4 12,3 1,6 8,7 \') 6,5 0,751 1,17 0,42 
Jan./Sept.1932 .. 8,1 ll,O 1,4 10,l 7,5 0,78 1,31 0,66 

• 1931„ 8,4 12,1 1,6 10,5 7,9 0,83 1,:29 o,ao 
1930„ 9,7 13,4 l,8 10,1 8,1 0,84 1,33 0,74 

1 ) Ohne Ortsfremde. - ') Auf 100 in der Berichtszeit Lebendgeborene 
berechnet. 

Eheschließungen, Geburten und Sterbefälle 
in den deutschen Großstädten 1930 bis 1932 

IJIJf 10oo Einwohner vnr:f ein glilnzes r/8111' 6et>cc/Jnel 

13 ~~~~ E es ll e u~n~e~n~~~~~  
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Die Sterblichkeit war im September mit 8,8 Sterbefällen 
je 1 000 Einwohner etwas niedriger als im August (9,1) und 
näherte sich wieder dem günstigen Stand an, den sie in den beiden 
Vorjahren in der entsprechenden Jahreszeit innehatte (8,7). 
Infolge der milden Witterung ka.men sehr wenig Sterbefälle an 
Erkältungskra.nkheiten vor. Auch die übrigen Todesursachen 
traten meist. weniger häufig auf als in der gleichen Zeit des Vor· 
jahrs. Die Sterbefälle durch Selbstmord und durch Verunglückung 
nahmen nur geringfügig zu. Eine stärkere Erhöhung erfuhr 
dagegen die Säuglingssterblichkeit. Sie war mit 7,1 Sterbefällen 
von unter 1 Jahr alten Kindern auf je 100 Lebendgeborene wieder 
um 0,4 auf 100 größer a.ls im September 1931 (6,7). 

Der Geburtenüberschuß der Gesa.mtheit der deutschen 
Großstädte nähert sich infolge der scharfen Abnahme der 
Lebendgeborenenzahl sehr ra.sch dem Nullpunkt. Er betrug im 
3. Vierteljahr, in dem er wegen des jahreszeitlichen Tiefsta.ndes 
der Sterblichkeit immer am größten ist, nur noch 1,5 auf 1 000 
(und ein gahzes Jahr berechnet) gegenüber 2,6 auf 1000 im 
3. Vierteljahr 1931. In den drei ersten Vierteljahren stellte sich 
die natürliche Bevölkerungsvermehrung der Gesamtheit der 
Großstädte auf durchschnittlich 0,9 auf 1 000, das sind 0, 7 auf 
1 000 weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahrs (1,6), obwohl 
die Sterblichkeit in diesem Jahre, besonders im 1. Vierteljahr, 
nicht unbeträchtlich niedriger war als im vergangenen Jahr. 

VERSCHIEDENES 
Die Tätigkeit der Schlichtungsbehörden im Jahre 1931. 

Vor den staatlichen Schlichtungsbehörden, über deren 
Tätigkeit auf Grund der Zusammenstellungen der Schlich-
tungsausschüsse sowie der ständigen und der vom Reichs-
arbeitsminister bestellten besonderen Schlichter berichtet 
wird, wurden im Laufe des Jahres 1931 6 898 Verfahren 
zur Schlichtung von Ar e ss re~ gke en eingeleitet1). 

1 Zahl der Schlichtungsverfahren vor den 

1924. ........... 16480 1 785 310 
1925 •.......... 12360 912 146 
1926 ........... 4653 322 68 
11127 ....••..... 7792 520 124 
1928 ... „ ...... 7548 381 108 
1929 ....•...... 6683 352 74 
1930 ........... 3760 218 39 
1931. ...••....• 6330 457 111 

Im Berichtsjahr hat also die Inanspruchnahme der 
Schlichtungsbehörden gegenüber dem Vorjahr zugenommen 
und bewegt sich wieder annähernd auf der Höhe der 
Jahre 1927 bis 1929. 

Von den Schlichtungsverfahren betrafen 5 639 (81,7 vH) 
Arbeiter, 1171 (17 vH) Angestellte und 88 (1,3 vH) Arbeiter 
und Angestellte gemeinsam. Für die Beurteilung des Um-
fangs des behördlichen Schlichtungswesens gibt die Fest-
stellung einen gewissen Anhalt, daß von den im Berichts-
jahr gezählten Fällen betrafen: 

36 Schlichtungsverfahren jeweils über 100 000 Arbeitnehmer 
209 • über 10 000 bis 100 000 • 

1 006 1 000 • 10 000 
2 566 100 • 1 000 
3 081 100 

Unterscheidet man dabei nach den verschiedenen 
Schlichtungsbehörden, so zeigt sich, daß in der Tätigkeit 
der Schlichtungsausschüsse die Fälle kleineren Umfangs 
(bis 1 000 Arbeitnehmer), bei den ständigen Schlichtern die 

1 ) Da.s im Deutschen Reich bestehende behördlfohe Schliehtungrwesen 
geht Im wesentlichen auf die im Rahmen der Hilfsdienstgesetzgebung der 
Kriegsjahre (Gesetz über den vaterländischen Hilfsdienst vom 15. 12. 1916, 
RGBI. 1916, Nr. 276) zur Beilegung von Arbeitsstreitigkeiten innerhalb der 
im HiHsdienst tätigen Betriebe eingerichteten Schlichtungsausschüsse zurück. 
An die damit geschaffene Organisation wurde nach Schluß des Krieges zunächst 
provisorisch in der Verordnung vom 23. 12. 1918 über Tarifverträge, Arbeiter-
und Angestelltenausschüsse und Schlichtung von Arbeitsstreitigkeiten (RGBI. 
S. 1456) angeknüpft. Seine gogenwärtige Gestalt erhielt der Aufbau der 
Schlichtungsbehörden und der Gang des behördlichen Schlichtungsverfahrens 
durch die Verordnung über das Schlichtungswesen vom 30. 10. 1923, RGBl. 
S. 1043. Statistische Angaben über die Tatigkeit der Schlichtungsbehörden 
für die fahre 1916 bis 1921 liegen nur lilckenhaft vor. Sie sind in der Anlage S 
zur Begründung des Entwurfs einer Schlichtungsordnung veröffentlicht 
(Nr. 3760 der Drucksachen des Reichstags, 1. Wahlperiode 1921/22, S. 136 
und 137). Von 1921bis1924 feh\t jede Angabe. Erst seit dem Jahre 1924 kam 
es zu einer regelmäßigen jährlichen Berichterstattung im Reichsarbeitsblatt, 
und zwar für das Jahr 

1924 im RABI. 1925 (Nichtamt!. Teil) S. 525ff. 
1925 • • 1926 • • • 586ff. 
1926 • 1928 (Teil II) • 12ff. 
1927 1929 • 220 ff. 
1928 • 1930 • 42 ff. 
1929 • 1930 • 571ff. 
1930 1931 • 368 ff. 
1931 • 1932 • • 465 ff. 

Die Bearbeitung dieser Statistik erfolgte bis zum Jahre 1930 im Reichsarbeits· 
ministerium, seit dem 1. Januar 1931 ist sie auf das Statistische Reichsamt 
übergegangen. - Vgl. auch Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich, 
Jg. 1932, B. 314. 

mittleren Umfangs (bis 10 000 Arbeitnehmer) überwiegen, 
während bei den besonderen, vom Reichsarbeitsminister 
bestellten Schlichtern Fälle größeren Umfangs in verhältnis-
mäßig stärkerem Maße vorkommen. 

Die Anträge auf Einleitung des Schlichtungsverfahrens 
gingen, soweit die Schlichtungsausschüsse in Betracht kommen, 
zu fa.st zwei Dritteln von Arbeitnehmerseite aus, während sowohl 
bei den ständigen als auch bei den besonderen Schlichtem Arbeit-
geber- und Arbeitnehmeranträge sich (mit je etwa 40 vH) &n· 
nähernd das Gleichgewicht 'hielten. Im ganzen zeigt der Anteil 
der Arbeitnehmeranträge in letzter Zeit von Jahr zu Jahr eine 
Abnahme, der der Arbeitgeberanträge entsprechend einen Anstieg. 

Das Verfahren war beantragt von 

Schllchtungsbehllrde Arbeit-1 Arbeit- 1 Arbeitgebern 1 Amts 
gebem nehmem und ·nehmem wegen 

in vH 

Sehlichtunif:iansschüsse ••....•••• 
34,2' 63,0 

1 
2,0 

1 

0,8 
Ständige chlichter •••••••.••.•• 38,5 38,7 17,5 5,3 
Besondere Schlichter ••••••••.••• 40,5 45,J 2,7 11,7 

Zusammen 1931 34,6, 61,1 

1 

3,1 

1 

1,2 
1930 20,9 74,1 3,1 1,9 
1929 12,9 84,4 1,7 1,0 

Als Streitgegenstand stehen Lohn und Gehalt weita.us an 
erster Stelle; sie bildeten im Berichtsjahr bei nahezu 1/ 3 aller 
Schlichtungsfälle den ausschließlichen Verhandlungsgegenstand. 

Nächstdem sind am häufigsten die Fälle, in denen der Streit 
um eine allgemeine Neugestaltung des Tarifvertrags geht, in 
denen also sowohl über Arbeitslohn als auch über Arbeitszeit und 
über die sonstigen Arbeitsbedingungen verhandelt wird. 

Berücksichtigt man, daß in einer Anzahl weiterer Fälle Lohn-
fragen in Verbindung mit der Arbeitszeitregelung oder mit der 
Regelung sonstiger Arbeitsbedingungen zur Entscheidung standen, 

Die Schlichtungsverfahren nach dem Str8ftgegenstand 1931 
Streitgegenstand waM 

Arbeitszeit u.sonst.Arbeitsbe· 
dingungen""8 Lohn/Jli 6ehältJ 

Lohn od. Oe halt 
und Arbeitszeit..,. , · 

Lohn od. Gehalt u. · 
sonst.Arbeltsbe-. 
dingungenr..<d/el' 
Arbeitszeit) 

st.R.A.32 

,! 
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Die Schlichtungsfä)le nach dem Streitgegenstand 
(in vH) 

Gemischte Streitigkeiten 

Schlichtungs- Son- Lohn 1 Ar- 1 LohD oder Lohn Ar- stjge Lohn oder beits- Gehalt, 
behörde 

oder beits-
Ar- oder Gehalt zeit Arbell'1ell 

beits- Gehalt 
Ge- bedin- und u. sonst. Arbeitsbeding. 

1 halt 1 zeit gun-1 Ar-
(außer 1 (außer 1 gen beits-

1 1 

zeit Arbeits- Lohn oder 
ml) Gehalt) 

Schlichtungsausschilase ... t 61,51 2,81 5,81 4,1 11,91 3,21 20,7 
Staudige Schlichter..... 64,5 4,6 4,8 2,2 1,1 6,8 16,0 

Besonderez:::::r ~~~~ 1 :::, . ~ 1 l~ ~ 9 1 44 
1930 44,4 4,4 11,1 4,2 1,4 5,7 28,8j 
1929 54,7 3,0 6,6 3,9 2,0 5,5 24,3 

so ergibt sich, daß fast 8/ 10 aller Schlichtungsverhandlungen 
Lohn- und Gehaltsregelung betrafen. 

Die Erledigung der Streitsachen vollzog sich bei etwa "/, 
(71,2 vH) aller Fälle in der Weise, daß es zur Bildung einer 
Schlichtungskammer kam, die übrigen (28,8 vH) konnten teils 
noch vor dem Tage der Vorverhandlung, teils im Vorverfahren 
oder auf sonstige Weise beigelegt werden. 

Erledigung der Schlichtungsverfahren (in vH) 

Schlichtungs-
llehörde 

vor dem T•ae j im Ver-1 davon durch -. fahren 
der V ?rverhand- vor der j son-
lung, 1m Vorver- Schlich- Eini- Schiede- stigen 

1 
fahren oder !'uf 1 tungs- gung spruch Be-
andere We1Se kammer 1 schluß 

Schlichtungsausschüsse ..• , 29,5 1 70,5 1 9,4 l 55,7 l 5,4 
Ständige Schlichter...... 22,5 77,5 10,5 63,5 3,5 

Besondere ~  ~ ~~ 
1 

~~  
1 

~~ ~ 
1

1 ~  l :::: 

1 

~ 
1930 29,9 70,1 9,1 52,4 8,6 
1929 28.2 71,8 9,1 55,2 7,5 

Von den vor der Schlichtungskammer verhandelten Fällen 
führten im Berichtsjahr somit rd. 13 vH zu einer Einigung; in 
rd. 80 vH der Fälle erging ein Schiedsspruch. Bezieht man die 
Zahl der gefällten S e~ r e auf die Zahl di;r ~er u  
anhängig gewordenen Schlrnhtungsverfahren, so ergibt ~rn  daß 
im Berichtsjahr mehr als die Hälfte (56,5 vH) aller Schlichtungs-
verfahren mit einem Schiedsspruch endeten. Das bedeutet gegen-
über 1930 (52,4 vH) eine nicht unbeträchtliche, offenbar aus der 
schärferen Zuspitzung der Streitigkeiten erklärliche Zunahnie. 

Von den Schiedssprüchen 

Schlichtungs- wurden 1 wurden bedurften der 
behllrde angenommen abgelehnt Annahme n.icht 

in vH 

Schlichtungsausschüsse •••• • I 38,0 58,4 3,6 
St&ndige Schlichter •.•••••• 34,1 62,8 3,1 
Besondere S l e~  30,5 69,5 

Zusammen 1931 37,6 58,9 3,5 
1930 26,8 65,6 7,6 
1929 30,6 63,7 5,7 

Von den durch Schlichtungsbehörden gefällten Schiedssprüchen 
wurde die Mehrzahl (58,9 vH) von den Streitparteien abgelehnt. 
Gegenüber dem Vorjahr ist die Bereitwilligkeit der Streitparteien 
zur Annahme eines behördlichen Schiedsspruches wohl haupt-
sächlich infolge der wirtschaftlichen Verhältnisse erheblich stärker, 
die Neigung abzulehnen, geringer ge~or en  _ .. 

Die Ablehnung der von den S l1 ungs ~or en g~ ll en 
Schiedssprüche ging hauptsächlich von der Arbe1tgeberse1te au;;. 
Es zeigt sich jedoch, daß der Anteil der Ablehnungen durch die 

Schlichtungs-
behörde 

Die Ablehnung der Schiedssprüche 
erfolgte durch die 

Arbeitgeber 1 Arbeitnehmer 1 r~~ r 
in vH 

68,0 26.5 5,5 
57,7 38,S 3,8 
50,9 42,1 7,0 
66,7 27,8 5,5 
68,4 24,6 7,0 
72,9 19,5 7,6 

Schlichtungsausschüsse •••• • I 
Ständige Schlichter •••.••.• 
Besondere So l e~  __ ....::.:::c:__,_ __ .:_. __ 

Zusammen 1931 
1980 
1929 

Arbeitgeber in den letzten Jahren ständig abnimmt, während der 
Anteil der Ablehnungen durch die Arbeitnehmer wächst. 

Als letztes Mittel zur Beilegung von Arbeitsstreitigkeiten 
besteht die Möglichkeit zwangsweiser Schlichtung, d. h. der 
Verbindlichkeitserklärung eines von behördlicher oder 
nichtbehördlicher Schlichtungsstelle ergangenen Schiedsspruches 
kraft staatlicher Verfügungsgewalt. Die Zuständigkeit hierfür 
ist dem Reichsarbeitsminister und den staatlichen ständigen 
Schlichtern vorbehalten. Im Laufe des Berichtsjahres kamen 
insgesamt 1 830 derartige Verfahren auf Verbindlichkeitserklärung 
von Schiedssprüchen zur Erledigung, und zwar 224 durch den 
Reichsarbeitsminister und 1 606 durch den ständigen Schlichter. 
1 566 Fälle (85,6 vH) betrafen Arbeiter, 237 Fälle (12,9 vH) 
Angestellte, 27, Fälle (1,5 vH) Arbeiter und Angestellte zugleich. 

1 Die Einleitung des Verfahrens auf Verbind-
lichkeitserklarung erfolgte 

Schlichtungs-
behörde 

auf Antrag der 1 von 
Arbeit-1 Arbeit· 1 Arbeitgeber I Amts 
geber nehmer und-nehmer wegen 

in vH 

Ständige Schlichter .....••.•.•.. ~ 1 66,4 0,2 l,6 
Reichsarbeitsminister ....•••.... 38,0 58,9 3,1 

Zusammen 1931 32,51 65,S 0,2 1,8 
1930 27,0 72,3 0,1 0,6 
1929 19,0 79,7 0,3 1,0 

Zwei Drittel der Anträge auf Verbindlichkeitserklärung von 
Schiedssprüchen wurden von Arbeitnehmerseite gestellt; die Ent-
wicklung der letzten Jahre läßt ein stetiges Z.urückgehen des 
Anteils der Arbeitnehmeranträge und entsprechend ein Steigen 
des Anteils der Arbeitgeberanträge erkennen. 

Ihre Erledigung fanden die Verfahren im einzelnen: 
durch Einigung .•...• „ ........ „ .......... in 48,9 vH der Fälle 

• Zurucknahme des Antrags auf Verbind-
lichkeitserklärung . . • . . • . • . • . • . • • • • . • • • 5,5 • • 
Ablehnung der Verbindlichkeitser-
kfärung............................. • 16,9 • 
Verbindlichkeitserklarung . . . • . . . • . . . • • • 28,7 • 

Während es also in nahezu der Hälfte der Fälle möglich war 
zwischen den Streitseiten noch eine gütliche Einigung zu erzielen, 
wurde von der Verbindlichkeitser.klärung im ganzen nur in 
525 Fällen, d. h. wenig mehr als 1/, aller auf Verbindlichkeits-
erklärung eines Schiedsspruches gerichteten Verfahren, Gebrauch 
gemacht. 

Die Witterung im Oktober 1932. 
Die Temperaturen waren annähernd normal, nur im Südosten 

lagen sie bis 1,5° C über dem langjährigen Mittel. Die absolut 
höchsten Temperaturen erreichten noch 24° C (Stuttgart). 
Frost trat in weiten Gebieten des Binnenlandes auf; in Masuren 
wurden 3° C Kälte beobachtet. 

Die Niederschläge waren teilweise recht ergiebig. Mehr als das 
Dappelte der Normalmenge wurde im westlichen Rheinland 
(Cleve 297 vH), in Westfalen, im Norden von Schleswig-Holstein, 
in Teilen der Provinzen Hannover und Brandenburg sowie im 
größten Teil von Ostpreußen gemessen. Dagegen wurde u. a. im 
Donau- und oberen Saalegebiet, im sächsischen Elbgebiet, im öst-
lichen Brandenburg sowie in Teilen der Grenzmark Posen-West-
preußen und Niederschlesien der langjährige Durchschnitt nicht 
erreicht. 

1 Lufttempe- Nieder- l Lufttempe· 1 Nieder-
lrleteoro- raturin C0 schlag = mT:·1r logische , l~ , ,u 

Stationen') / •ut•I .-elchung Höhe des Stationen') / •1111 ••lehDDf Hiho d" 
JOD dtr .„. e fOI der nor-

normalen mm malen oormaJn mm malen 

W esterland ••• 9,0 -0,41190 2021 Erfurt ••••••• 9,2 +0,91 25 61 
Lüneburg •••. 8,5 -0,1 104 196 Dresden •••••• 10,7 + 1,4 47 103 
Emden ••.••• 9,0 -0,2 145 201 Magdeburg ••• 9,8 + 0,6 61 145 
Kassel ••••••• 8,7 0,0 84 171 Berlin ••••••• 9,4 + 0,8 77 171 
Münster i. W •• 9,5 + 0,3 164 252 Stettin ••••••• 8,8 + 0,6 71 165 
Aachen • • • • • • 9,6 - 0,3 140 192 Breslau •••••• 9,7 +1,1 44 11 
Frankfurt a.14. 9,6 - 0,1 131 243 Ratibor •••••• 10,0 + 1,4 48 103 
Karlsruhe „„, 10,11+0,7 108 168 Lauenbg.i.P •• 8,1 0,0 89 159 
Stuttgart • • • • 10,4 + 0,7 58 118 Osterode i. 0. 8,4 + 1,2 77 185 
München. • • • • 8,2 + 0,3 85 121 Tilsit •••••••• 7,8 + 0,8 JOB 186 

6 

Nach dem Witterungsbericht des Preußischen Meteorologischen Instituts. 
1) Seehöhe meteorologischer Stationen vgl. • W. u. St.•, 11. Jg. 1931, Nr.12, 8. '72. 

Bllcheranzelgen siehe 8. Umschlagseite. 
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