
..,., pT?~,.,4t, 
~TATl5TIK)-

HERAUSGEGEBEN VOM STATl~TISCHEN llEl(HM.MT,BEQUN,w'TZOW·UFER 6/ß 
VErJLAG VON REIMAR HOB 61 NG, 6Ef.2LIN SW 61, GQOS56EERENSTR.11' 

5.Jahrgang II 30. November 1925 (Redaktionsschluß). II Nummer22 

DEUTSCHE WIRTSCHAFTSKURVEN 
W.u.St.25. 

WAREN - UND EF'F'EKTEN - MA~l(T (1913 =100) 
(Wochenstichtage) 

200r--T--T--i--T--T--r--T--~--T--,--r--r--r--T--l 
/ 1 1 1 1 1 1 t 1 \ l 
1 ' 1 1 1 1 ' 1 1 1 ! 
1 1 : \ \ l 

175~ -- ~- -• -t<o-'lf~t1kh;;:e'*'Pfr~dt7;h-e- ~;;e-;+11-; -- + -- ~ - - ~ 
1 1 1 / 1 
I 1 1 

1501---+- ,--j 
: .>0~,ndex 
1 GrojJh~ , 

12Sr-; •• ••••••• •••••~+----+--+--1--- +--+--- -
: lebensholti.Jngsl,osternndcx : '. 
1 

100k>-+-<>-<f-<>-l-<>-1-<>--,-o-!-O--+->-+-O--.-<,_._-O-.._>-J.--0-..-<J_,_.,,__, 

' 1 1 

'r5;---t--+-- --+--+--i'--4- - +--+---1' l---t---1--~ 
1 1 1 

1 ' 
J / 1 ) 

50}---.,..--+-- --"t'--r--t--+--+--+--+-- ...---t--+--+--J 
: Aktienindex (.Mor-d~sd1..1rch$c.hr.;tt) ; t 

25~- ---+--+--+--,+-- ... 
1 

+--1--~ 

0 _._, ------1------------------·'----------------... 0 N D .J 
1Q24 

F M A M .J .J A 
1 2 5 

s 0 N D 

. ' . 
40L.4 ""i-

1 
.. ~-l.. .f.-1-I-T-j-l- + -1-l 

! ' ' 1 
1' 1 
1'' 

1 1 1 1 r, 1 1 1 1 1 r 
1 1 \ 1 1 1 1 1 1 1 1 r 

ONDJFMAMJJASOND 
1g2z. 1 2 5 

Mill t KOHLENFÖRDERUNG 
,o~~-~ ~--T~-~T~-~~~--, 

1 1, , , , 1 1, 1 1,111 
/" 1 '1 '1' t 1 1 1 i 1 1 
1 11 .ßrounl<ohlen 1. 1 1ar ......... .-.":.---+-.;. 

1 
--i 

: Stel-:-ikoh en : 1 e, 1- ...... _ ---+---+---+ ---~ 
• ' 1 
1 1 1 
1 1 1 t 

u~--- ---~---~---+-~-~ 
1 l 1 , 1 
• 1 1 1 1 J 1 1 1 1 f 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l, 1 r l 

0 ONOJFMAMJJASOND 
1924 19 2 5 

WOCHENUMSÄTZEDES ZENTRAL-
YERSANDESoERl<ONSUMYEREINE 

6 r - - - T -, - r - -, - r .,. - - - , - - .- , 
9.2.../(\JeM,tg!ied: : \ : : : : : ', : : 

51----- ---+---+--- .. +---1 

3 1-----, 
1 

2 I· - ... -

' 
l ~ - _ _, . '. 
''' 

' ' ' ' ' ---+---+---+---1 
' ' 
' 1 ---+---+---+---~ 

' ' ---+---1----+---~ 
'• , f l l •, 1 

1 • 1 < ! 1 1,, 1, 

ONDJFMAMJJA~OND 
1924 1 2 5 

Mill .0Jt AUSSENHANDEL 
1000--.-.- ---..--.-.-,.. ---,-,- , ~ -

''' 
1 '' 1 

,200~ - -
1 
1 
1 ' sco; -.:.;. .;:~.:.: ... :.;.: .. ~.-..:..~·t- -
: • Ausfuhr 

4001- - - - - - - + - - - + - - - + - -
1 ' 
1 t 1 / 1 1 1 1 1 1 
\ \ l l l l l 1 1 
o-~+-~~~~~~~~ 

ONDJFMAMJJASOHü 
1924 1g25 

Mill .ff.?..4( 
1 - - ;- -~ --1--;- ·GELDWESEN: -- ; --;--y--~--; 5000 

[ __ : ___ : ____ : __ ~~~~f~e~~~t:~h~oge~~- _: _ -~ _ -~-- ~--i 4500 
1 \ 1 1 1 
1 1 1 1 

: __ 1 _(;?~d_uml_euf ___ , __ _,_ __ + __ ; __ • __ , __ ; __ , --+ __ ; 4ooo 
1 , 1 

1 ' 
' ' --+--~--~--+--+--+--+--+--+--+•-+--~3500 

NOTENBANKEN 1 

' --+--4--+--+--+-----+--~--+-•+--+--13000 
W(r'Tschaftskredfte, gesamt ' : 

1 ; 1 
- ,%, - - i 2~00 

gesarnr : ... ~ ..... . 
' .. 
1 •• 1 ' / p 

"- - - .i.. - -.i. - - r••- +-davon 1Aeich$bank - - + - - +- - - +- - - .. - - .. - -1 1 000 
1 Netto- •••• 1 _... ........ •••IIJ"•.. 1 
:eeansprvchung•• ••••• ~ ............. ; ; .... : 
t"--1----+-- --~--t---+-·-+--•--+-- ... --1---+---+--+----I t:)OO 

1 1 1 1 
(Die L;)timoschwan1wngen sind eusg€scha/tet) 1 1 

0 N D 
1024 

J F MAM.JJAS 
1 0 2 5 

O N D 

KONKURSE UND GESCHÄFTS= 
AUFSICHTEN Ap,ahl 

, 1 (1;'3lbr;nonat!i~h) ~ -, -;- ·1 800 

1 '. 

' ' - + - - - -1 400 
r! l 

t 1 1 i! 1 

~ __ Ge.sd1öff:;e~11:!;.t~_..~·{ __ - j 200 
1··:-•oi•· /~.,.1-~~ ':-' 1 1 1 : ! 1 : 
1 1 1 1 1 1 t l / 1 J 1, 1 1 

ONOJFMAMJJASOND 
1 24 1925 

EINNAHMEN UND 
AUSGABEN o~s ~EICHS 

E•.--,nahme, i f r i ' 
, , , 1 1 1 1 J 

0 

Mill 
.9/J( 
800 

t - - - - - - -+ - - - - - - - + - - - ~4(\0 
' 

1 l I i 
--- 1------;- ---+---~200 

1 ' 1 1 
1 < 1 1 1 1 1 f 1 / 1 1 1 ! 
1 1 1 1 J 1 1 1 l ! 1 1 l 1 

0 
ONDJFMAMJJASOND 
1924 19 2 5 

ARBEITSMARKT 
IN v H DER ERF'"ASSttN F"ACHARBErT&q„ 

f :-: VIE~B~~o~~rrt~"~ -r :- ; 3~ 
1 1 

1 
1 1 

1 1 1 , f 

~--- ----1----+---+---~20 
1 ' 1 1 t 

: 1 ' 1 1 

: ,v< urz C'lrbe1ter : i ; 
~~-- ---+---·---~---110 
: ...... J ' ........ 1 l 

1 1 1 --~··· 

1 

•••••••• l I I 
1 , 1 1 Arbe1 slose i 1 1 , 

0 
ONDJFMAMJJAS0ND 
1924 1925 

DEUTSCHE ÜBERSEEISCHE zos "" 
AUSWANDERUNG A"w'''"" 

1 
1----
1 

' '' 
1 '' 

-,-,-T -i- ,- -,. -.-.- ... -,- .- ~8000 
1 1 l,I t t 1 1 \ f ! 1 

1 l 1 ! 
---+---+----1----l2C"OO 

1 1 1 t 
1 \ \, \ l > \ 

1 '. 1 1 1 r 1 1 1 1 1 1 O 

ONDJFMAMJJASOND 
1924 1925 

1) Vil, "W. u. Si.•, ~. Ji, 1112~, Nr, 21 S. s,, Anm. l. - 1) .lb Februar trw11teri. Reicb.1111deu!l!er der L1be11ah„liung1lto1ten. 

. • . 



- 714: 

GÜTERERZEUGUNG UND , VERBRAUCH 
Die Hopfenernte im Jahre 1925. 

Die Hopfenernte 1925 hat in D e u t s e h 1 an d 
infolge der noch unmittelbar vor der Ernte ein-
getretenen starken Beeinträchtigungen durch tiia-
rische und pflanzliche Schädlinge zumeist nicht den 
Erwartungen entsprochen, die man nach den gün-
stigen Entwicklungsverhältnissen hegen konnte. 
Nach den zu Mitte September 1925 vorgenommenen 
Schätzungen der Hektarerträge ergibt sich in 
Deutschland ein Gesamtertrag an Hopfen von 
48 289 dz bei einer Erntefläche von 12 473 ha und 
einem Durchschnittsertrag von 3,9 dz je ha. Gegen-
über den vorjährigen Ergebnissen von 56 328 dz 1) 

bleibt die diesjährige deutsche Hopfenernte um über 
8000 dz oder 14,3 vH zurück, erreicht aber beinahe 
das fünfjährige Mittel 1920/24; dieses umfaßt aller-
dings zwei ungewljhnlich niedrige Ernten (1921 und 
1923 mit nur 32194 dz und 31803 dz). Die Qualität 
des Hopfens wird im größten Hopfengebiet, in 
Bayern, zumeist als mittel, in Württemberg als gut 
und in Baden als sehr gut bezeichnet. 

Für die wichtigsten deutschen Hopfenbaugebiete 
lauten die Nachweise über Ropfenbau und -Ernte 
im Jahre 1925 gegenüber dem Vorjahr wie folgt: 

Erntefläche Gesamtertrag Durchschnlttllcher 
In ba In dz Ertrag In dz Je ha 

19l!II 1924 19l15 lPl/4 1926 192.l 192S 

Oherbayern .. • 2 583 ! 415 11185 10 !l3S 4,S 4,5 8,1 
N,ednbayern ••• S 199 S 045 IS 203 14 047 4,1 4,6 4,0 
Mittelfranken • , , 4 018 S 710 ll! 289 19 148 8,1 11,2 1,8 
Oberfrankf'ln •••• 689 659 1 619 ll 215 2,7 4,0 0,6 
Schwarzwaldkreis 692 618 4 671 4 888 6,8 7,1 8,1 
Donaukreis . .... 1185 1129 2 429 1881 4,6 ll,6 4,5 

Die Durchschnittserträge sind in den einzelnen 
Hopfenbaugebieten recht verschieden. Die höchsten 
Erträge je ha werden in den badischen Bezirken 
Freiburg (8 dz), Mannheim (7,2) und Karlsruhe (6,9) 
verzeichnet, sowie im württembergischen Schwarz-
waldkreis (6,8 dz) und in der bayerischen Rheinpfalz 
(6,5 dz). Erheblich geringer als in diesen verhältnis-
mäßig weniger bedeutenden Gebieten des deutschen 
Hopfenba.ues sind die Schätzungen in Oberbayern 
(mit dem wichtigen Gebiet der Hallertau) und in 
Niederbayern mit nur 4,3 dz bzw. 4,1 dz je ha gegen-
über 4,5 und 4,6 dz im Vorjahre. In Mittelfranken, 
wo die bedeutenden Hopfengebiete Spalt und Hers-
bruck liegen, sinkt der Ertrag im Durchschnitt je 
ha auf 3,1 dz gegenüber 5,2 dz im Jahre 1924. Am 

') Vgl •• w. u. St.", 4. Jg. 1924, Nr. 221 S. 691. 
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niedrigsten lauten die Schätzungen je ha - von 
Gebieten mit einer Hopfenfläche von weniger als 
100 ha abgesehen - in Unterfranken (0,3 dz) und in 
der Oberpfalz (1,6 dz). 

Ober die Hopfenernte in außerdeutschen 
Erzeugungsgebieten liegen Ms jetzt nach Angaben 
des Internationalen Landwirtschaftsinstituts in Rom 
erst amtliche Schätzungen aus England und Wales, 
aus der Tschechoslowakei und aus den Vereinigten 
Staaten von Amerika vor. Wie in Deutschland wird 
auch in diesen Ländern mit einem geringeren Hopfen-
ertrag als im Vorjahr gerechnet. 

Hopfenerträue in 1000 dz 
19211 192i 1919/23 

England und Wales ..... , . 180,3 225,6 124 5 
Tscbecboslowakel . . . . . . . . 65,4 119,6 42,3~) 
Ver~iuigte Sraaten von Amerika 10316 114,9 12213 

*) Mittel 1920/23. 

Nach einer Schätzung des 3. Internationalen 
Hopfenbaukongresses bleiben auch in allen übrigen 
Hopfenbaugebieten die diesjährigen Ernteergebnisse 
gegenüber den vorjährigen zurück. So wird für 
Frankreich ein Ertrag von rund 34 000 dz gegenüber 
51 000 dz im Vorjahre angenommen; für Belgien und 
Jugoslavien belaufen sich die Schätzungen auf je 
20 000 dz gegen rund 25 000 dz bzw. 22 000 dz im 
Jahre 1924. 

Förderung und Absatz deutscher Kalisalze im 1. Halbjahr 1925. 
In der Förderung von Kalisalzen ist in Deutsch-

land seit Ende des Jahres 1924 eine Zunahme ein-
getreten, die während des ganzen 1. Halbjahres 1925 
anhielt. Insgesamt wurden in den ersten sechs Mo-
naten des Jahres 1925 nach vorläufigen Feststellun-
gen des Deutschen Kalisyndikats 57,03 Mill. dz Kali-
&alze an effektivem Salzgewicht mit 7,47 Mill. dz 

Reinkali (K20) gewonnen. Diese Mengen ent-
sprechen an effektivem Gewicht fast der Förderung 
in den ersten Halbjahren 1922 und 1923, in denen 
bisher die höchste Produktion deutscher Kalisalze 
erfolgt ist. An Reingehalt stellen sich die Salz-
mengen sogar noch um 8,5 bzw. 6,5 vH höher. 

Es wurden an Kalisalzen (in 1000 dz) gefördert: 
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Elf. SaJz. Reinkal! 
mengen (K10) 

1. Halbjahr 1922 59 472 6 883 
I. • 1923 6! M9 7 333 
1. • 1924 39 607 4 719 
1 1925 57 033 7 469 

Diese Wiederzunahme der Kaligewinnung steht 
in Verbindung mit einer erheblichen Besserung der 
Absatzverhältnisse,, und zwar sowohl durch ver-
stärkten Bezug inländischer Verbraucher wie auch 
des Auslands. Im ganzen konnten während des 
1. Halbjahres 1925 durch das Deutsche Kalisyndikat 
25,19 Mill. dz Kalisalze an effektivem Gewicht mit 
7,34 Mill. dz Reinkali abgesetzt werden. Hiervon 
entfielen rd. 18,82 Mill. dz (5,30 Mill. dz Reinkali), 
d. i. 74,7 (72,2) vH auf inländischen Verbrauch und 
6,37 Mill. dz (2,04 Mill. dz Reinkali) oder 25,3 (27,8) 
vH auf das Ausland. Hauptabnehmer deutscher 
Kalisalze im Auslande sind die Vereinigten Staaten 
von Amerika, England, Belgien, die Niederlande und 
die nordischen Länder. 

Es wurden an Kalisalzen in 1000 dz abgesetzt: 
Inland Auslanu 

Eff. Safa- Reinkali E'f. Salz- Reinkali 
mengen (K10) mengen (K20) 

1 Halbjahr 1922 19 970 5 267 5 216 1533 
1. 1923 12 724 3 620 6 375 1968 
1 1924 85H 2414 2 790 861 
1. 1925 18 826 5 297 6 3i0 2040 

Hiernach hat der Inlandsabsatz im Berichts-
zeitraum an tatsächlichem Salzgewicht nahezu die 
Höhe des Kalibezuges in den ersten sechs 1\Ionaten 
des Jahres 1922 erreicht, in denen bi~her der größte 
Absatz von Kalisalzen im Inlande erzielt wurde. 
Der außerordentlich starke Rückgang des Inlands-
absatzes im 1. Halbjabr 1924 erklärt sich daraus, 
daß während der Inflationszeit erhebliche Kali-
mengen auf Vorrat bezogen wurden, die noch bis 
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weit in das Jahr 1924 hinein für den Bedarf aus-
reichten. Das gleiche traf zum Teil auch auf die 
Absatzminderung im 1. Halbjahr 1923 zu. Dem Rein-
gehalt nach war der Absatz im Berichtszeitraum noch 
um 0,6 vH höher als im Jabre 1922. Der Grund 
hierfür liegt in der zunehmend stärkeren Ver-
wendung von hochprozentigen Kalierzeugnissen in 
der Landwirtschaft, bedingt durch die Notwendigkeit 
der Verbesserung der Bodenqualitäten, die unter den 
Kriegsverhältnissen schwer gelitten hatten. Un-
gefähr das gleiche Bild wie der Inlandsabsatz zeigt 
auch der Auslandsabsatz, der im 1. Halbjahr 1925 
dem Reinkaligebalt nach im Vergleich mit den ersten 
Halbjahren 1922 bis 1924 den Höhepunkt erreichte. 
Gegenüber den Verhältnissen in der Vorkriegszeit 
ist der Auslandsabsatz nur noch gering zurück-
geblieben. 

Gewinnung und Absatz von Kalk im 1. Halbjahr 1925. 
Die eeit Mitte des Jahres 1924 eingetretene Wieder-

belebung des Geschäftsganges der deutschen Kalkindustrie 
hat in den ersten 6 Monaten des Jahres 1925 weitere 
Fortschritte gemacht und zu einer bedeutenden Steigerung 
der Kalkgewinnung geführt. Nach den Angaben des 
„Deutschen Kalkbundes" sind im 1. Halbjahr 1925 im 
ganzen rund 5,88 Mill. t Kalksteine gebrochen worden, 
d. i. fast um 3 Mill. t (90 vH) mehr als im gleichen Zeit-
raum des Vorjahres (Januar/Juni 1924)1). Von den abge-
bauten Kalksteinmengen wurden 1, 12 Mill. t unmittelbar 
als Rohsteine abgesetzt und rd. 4, 76 Mill. t in den Kalk-
werken verarbeitet. Aus den verarbeiteten Steinen wur-
den insgesamt gewonnen (in 1000 t): 

Weißkalk in Stücken •.... 
Sonstiger Stückenkalk .... 
Gemahl., gebr. Kalk .•.... 
Kalkasche ........... . 

l. Hj. 1925 
1416,2 

289,4 
359,6 

21,9 

1. Hj. 1924 
923,8 
178,0 
lW,O 

2,9 

Außerdem wurden noch erzeugt (in 1000 t): 
1. Hj. 1925 1. Hj. 1924 

65,3 59,3 
43l,8 208,9 

Sinterdolomit ......... . 
Kalkmergel •.......... 
Gemahl. Rohkalk ....... . 54,5 36,7 

An der Erzeugung waren im Mittel 185 "\Verke 
bei.eiligt, die durchschnittlich eine Belegschaft von 17 400 
Arbeitern im Monat hatten. 

1) Vgl. ,,,v. u. St.", 4. Jg 1924, Nr. 18, S. 561. 

Von der Gesamtproduktion während des 1. Halbjahres 
1925 entfielen allein 2,10 Mill. t (79,3 vH) auf gebrannten 
Kalk, der nach wie vor da,s Haupterzeugni,s der Kalk-
industrie bildet. Im Vergleich mit dem 1. Halbjahr 1924 
hat sich die Produktion an gebranntem Kalk im Berichts-
zeitraum um 812 500 t (63 vH) gehoben. Sie hat damit bei-
nahe die Höhe der Erzeugung wahrend der ersten 6 Mo-
nate des Jahres 1922 erreicht, das die höchsten Produk-
tionsziffern filr Kalk in der Nachkriegszeit aufweist. An 
Kalkmergel war die Erzeugung im Berichtszeitraum sogar 
größer als in der gleichen Zeit der Nachkriegsjahre. 

Wie die Erzeugung hat sich auch der Absatz von Kalk 
stark gesteigert, und zwar sowohl gegenüber dem 1. Halb-
jahr 1924 wie auch gegenüber den letzten Vorjahren. Nur 
an Sinterdolomit und gemahlenem Rohkalk waren die ab-
gesetzten Mengen im Berichtszeitraum etwas geringer a!,, 
in der gleichen Zeit des Jahres 1922. Insgesamt wurden 
durch die deutschen Kalkwerke abge,sotzt (in 1000 t): 

1. Hj 1925 1. Hj 192-1 
Gehr. Kalk . . . . . . . . . . . 2 127,6 I 277,o 
Kalkmcrgel .. , . . . . . . . . 447 3 212 5 
Sinterdo1omit . . . . . . . . . . 65;8 59:3 
Gemahl. Rohkalk, . . . . . . . 51,4 35,9 
Rohkalksteine . . . . . . . . . . l 120,:l 6G6,1 

Die Ursache der starken Zunahme in der Erzeugung 
und im Absatz von Kalk beruht in der Hauptsache darauf, 
daß einerseits nach Aufhelmng <ler Ruhrbesetzung auch 
die in Westfalen und im Rheinland befindlichen Kalkwerke, 
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die rund 36 vH der Gesamter2eugung der deutschen Kalk-
werke auf sich vereinigen, ihre Tätigkeit in vollem Um-
fange wieder aufnehmen konnten, andererseits der Ver-
brauch infolge der Festigung der Wirtschaftsverhältnisse 
bei verschiedenen Abnehmergruppen sich stark erhöhte. 

DEUTSCH,LANDS ~LKVERSRAUCt,1 
1m 1.HalbJahr 1922 -1925. Mill.t 

Rohkalkstein 

Gemahl Rohkalk 
Sinterdolomft 

Kalkmergel 

Gebrannter 
Kalk 

1 Halbjahr 1922 1923 1924- 1925 
WuSt25 

3 

2 

0 

Von Bedeutung ist hierbei im Vergleich mit den Vor-
jahren vor allem die starke Steigerung des Kalkabsatzes 
an das Baugewerbe, die Eisen- und Stahlindustrie und die 

""Landwirtschaft, welche die Hauptverbraucher von Kalk 
darstellen. Gegenüber dem 1. Halbjahr 1924 ergibt sich 
bei diesen Verbrauchergruppen im Berichtszeitraum eine 
Zunahme allein an gebranntem Kalk um zusammen 
675 000 t, darunter im Baugewerbe um 336 000 t (69 vH), 
in der Eisen- und Stahlindustrie um 184 000 t (56 vH) 
und in der Landwirtschaft um 155 000 t (83 vH). Diese 

Zunahme wird noch verstärkt durch den größeren Bezug 
von Kalkrohsteinen durch das Baugewerbe um rund 
92 000 t und der Eisen- und Stahlwerke um 330 000 t 
sowie durch größeren Abruf von Ka!kmergel seitens der 
Landwirtschaft um insgesamt 229 000 t, d. i. mehr als das 
Doppelte der vorjährigen Absatzmengen. Der wesentlich 
höhere Bezug von Kalk durch die Landwirtschaft ist ein 
Zeichen für die wachsende Wertschätzung, die der Kalk 
jetzt auch als notwendiges Düngemittel, und zwar zur 
Entsäuerung der Böden, gefunden hat. Auf die zu-
nehmende Anwendung künstlicher Düngemittel ist ferner 
die Erhöhung des Kalkbezuges durch die Stickstoff-Fa-
briken zurückzuführen, von denen rund 48 000 t (66 vH) 
an gebranntem Kalk und 784 t an Kalkrohsteinen mehr 
als in der gleichen Zeit des Vorjahres abgenommen 
wurden, In Verbindung mit der Besserung der Verhältnisse 
auf dem Baumarkte ist auch eine Steigerung des Absatzes 
an die Kalksandstein-Fabriken und Schwemmstein-Fa-
briken erfolgt, und zwar um 63 000 t (157 vH) bzw. 
23 000 t (91 vH) an gebranntem Kalk und etwas über 
7000 t an Kalkrohsteinen. Auch die chemische Industrie 
weist gegenüber dem Vorjahre eine ziemlich beträchtliche 
Zunahme des Kalkbezuges auf, vor allem an Kalkroh-
steinen und gebranntem Kalk, an denen sich bei dieser 
Verbrauchergruppe eine größere Belieferung um 40 000 t 
(151 vH) bzw. 20 000 t (21 vH) ergibt, 

Im einzelnen verteilte sich der Gesamtabsatz auf die Ver-
braucher während des 1. Halbjahres 1925 wie folgt (in t): 

Verbraucher• 
gruppen 1 

Gebr. 1 Kalk-1 Slnter-1 Kalk- , Gemahl.! Rohkalk-
Kalk asche dolomll mergel Rohkalk slelne 

Baugewerbe •... , . · I 824.785 7741 - - 4511 183538 
Eisen. u. Stahlwerke 512 704 - 61125 - 45 802685 
Landwirtschaft ....• 34~738 17 938 - 432018 17 944 -
Kalkstiekstoffabrik, 133497 - - - 179 784 
Chemische Fabriken 115653 - - - 5 830 66824 
Zuckerfabrlken .... S77 - - - - 48066 
Kalksandsteinfabr. 103573 - - - 8' 7221 
Schwemmstemfabr 47 7131 - - - 2091 -
Sonstige Abnehmer 8543 - 409 14 331 22! 1 11167 
Ausfuhr .•.••..•.. , 19295 - 4 28'l 967 -

Zusammen l21oss1s l 1s 712 ! so 818 l 447 316! lil 367 J 1 U0285 

Trotz der allgemein starken Zunahme des Kalkbedarfes 
bei den verschiedenen Verbrauchergruppen ist indes der 
Absatz der Vorkriegszeit noch nicht erreicht, besonders 
nicht im Baugewerbe, das seine Tätigkeit wegen 
Kapitalmangels noch nicht in dem Umfange wie in der 
Zeit vor Kriegsausbruch aufnehmen konnte. 

Die deutsche Zündwarenindustrie im Rechnungsjahr 1924. 
Die Gesamterzeugung an Zündwaren aller Art hat im 

Rechnungsjahr 1924 gegenüber 19231) eine erhebliche 
Steigerung erfahren. Der große Rückschlag des Vor-
jahres ist voll aufgeholt. 

Die Herstellung erhöhte sich bei den Zündhölzern, 
Zündspänchen und Zündstäbchen um 41, 62 und 63 vH. 
Zum ersten Male wurden auch Zündkerzchen hergestellt. 

Der in den versteuerten l\Iengen zum Ausdruck kom-
mende Inlandsverbrauch hat ebenfall3 stark zugenommen. 
Er stieg bei den Zündhölzern, Zündspänchen und Zünd-
stäbchen um 28, 105 und 63 vH. An Zündkerzchen, die 
fast ganz aus dem Ausland stammten, wurden 122 Mill. 
Stück versteuert. Die Einfuhr von Zündwaren ist ver-
hältnismäßig gering und bei den Zündhölzern in den 
letzten Jahren immer mehr zurückgegangen, aber auch 
die Ausfuhr, die sich bei den Zündhölzern gegenüber dem 
Vorjahre verdoppelt hat, spielt keine große Rolle. Gegen 
1913 bleibt die Einfuhr um M vH, die Ausfuhr um 24 vH 
zurück. 

1) Vgl. n W, u. St.• 5. J"g, 1925, Nr. 3, S. 77. 

Herstellung, Versteuerung, Ein- und 
A u s f u h r v o n Z ü n d w a r e n. 

Art 
1 

Rech- 1 Her- 1 Ein- 1 Ver- 1 Aus-j~~;1r gestellt gefü.hrt steuert gefi.thrt 

Millionen Stück 

{ 
1921 123 380 120 106 034 1862 

Zündhölzer . . • . • 1923 87 694 63 83 704 834. 
1922 124 521 3090 122 363 3068 
1913 90 287 259 86 237 2446 

{ 
1924 329 o,o 316 30 

Zündspänchen ••• 1923 217 - 154 83 
rn22 400 - 314 95 
1913 295 - 111 153 

Zündstilbehen aus { 192~ 52 o,o 52 -
Strohhalmen, 1923 32 - 32 -

1922 182 0,2 184 -Pappe usw ..•. , 1913 4 - 4 -

{ 
1~24 0,1 122 122 -

Zündkerzen. , , •. 1923 - - - -
1922 - o,o o,o -
1913 - 3,8 4,4 -

1) 1. April bis 31. März. 
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Insgesamt waren, wie 1913, 70 Fabriken, gegen 72 im 
Vorjahre, und 53 (45) Steuerlager vorhanden. 

Die Einnahme an Zündwarensteuer hat für Zünd-
hölzer, Zündspänchen und Zündstäbchen 10 Millionen, für 
Zündkerzchen 24 000 .7Ul betragen. 

Die Steinkohlengewinnung wichtiger Länder 
im September 1925. 

Die Lage des Kohlenbergbaus zeigte in Groß-
britannien eine leichte Besserung, in den übrigen 
Ländern war sie im wesentlichen unverändert. In 
den Vereinigten Staaten von Amerika dauerte der 
Streik in den Anthrazitgruben fort. 

Die arbeitstägliche Förderung im Saargebiet 
stieg gegen August um rund 2900 t. Die Monatsförderung 
war etwas größer als im Durchschnitt des 1. Halbjahres, 
obwohl gegenwärtig 2000 Personen weniger beschäftigt 
sind. Der Versand verkaufter Kohle stieg gegen August 
um rund 100 000 t auf über 1 Mill. t, so daß die Halden-
bestände sich um 15 000 t verminderten. 

Die Förderung in B e 1 g i e n hielt sich arbeitstäglich 
auf der Höhe der beiden voraufgegangenen Monate. Die 
Haldenvorräte verminderten sich um 96 000 t. Der Absatz 
war verhältnismäßig gut. Zur weiteren Hebung seines 
Kohlenbergbaus verminderte Belgien seine Anforderungen 
an Reparationskohlen. 

Die Koksgewinnung betrug im Berichtsmonat 303 280 t, 
etwa 59 000 t weniger als im Monatsdurchschnitt des 
1. Halbjahres. Das ist eine Folge des im Gebiete von 
Oharleroi noch immer andauernden Streiks der Eisen-
hüttenleute. 

In Frank r e i c h nahm die arbeitstägliche Förderung 
um 1200 t zu. Es wurden insgesamt 3,97 Mill. t Stein-
kohlen und 83 000 t Braunkohlen gewonnen, d. h. 4,6 vH 
Steinkohlen und 14,3 vH Braunkohlen mehr als im Vor-
monat. Die Zunahme der Steinkohlenförderung in den 
kriegsbeschädigten Gebieten betrug 100 000 t. Die Koks-
gewinnung der Zechenkokereien erreichte 262 600 t, fast 
24 000 t mehr als im Monatsdurchschnitt des 1. Halbjahres. 
Die Steinkohleneinfuhr war 155 000 t, die Ausfuhr 164 000 t 
höher als im Vormonat. Aus Großbritannien kamen fast 
290 000 t mehr, :ms Deutschland 100 000 t weniger als im 
August. 

Die Kohlenförderung G r o ß b r i t an nie n s war 
1,8 Mill. t höher als im August. Auch die folgenden 
,vochen wiesen eine stetige Zunahme der Förderung auf. 

Die Steinkohlengewinnung wichtiger 
L ä n der im September 1925. 

Lander 
1 

Monatsdurchschnitt 1 1925 
1913 1 1924') Juni I Juli lf Aug. 1 Sept. " 

in Mill. t 
Deutsches Reich .••. 11.731) 9,90 ~,89 11,24 11,06 11,36 
Saargt>biet ••••••• 1,10 1,17 1,03 0,58') 1,03 l,!4 
Frankreich*). . • , • , 3,72 3,75 3,88 3.93 3,86 4,05 
Belgien .. ....... 1,90 1,95 1,80') 1,90 1,84 1,91 
Holland') ••••• , , • 0,16 0,49 0,53 0,62 0,61 0,64 
Polen. ......... 3,39') 2,69 2,20 2,10 1,545) 1,701) 
Tschechoslowakei . • • 1,19 1,20 1,00 1,07 <\!-Hl 1,13 
Großbritannien l) ... 24,34 22,91 18,01 21,50 17,34 19,11 
Ver. St. von Amerika , 43,09 42,15 40,80 43,39') 48,Ml) 42,83 
Kanada. ... . . . . . 1,14 0,76 0,58 0,57 
Südafrika ..••.••. 0,67 0,94 0,99 1,00 1,18 
Britisch-Indien ••••• 1,31 1,71 1,43 1,36 1,36 1,60 
Japan .. ... . . . 1,78 2,32 

*) Anch 1913 einschl. der 1!,örderung Elsaß-Lothringens :0,32), 
ferner ernsehl. Braunkohlf'I, deren monatJjcbPDurchscbnitt-;produkt1on 
sieb 1913 auf 66 000 t, 1924 auf 78 000 t belief - ') Dip monat-
lichen Angaben sind auf (Trund der amtlh·hen WoehPnergPbni"IHe er-
rechnPt. - ') Vorläufige ErgPbnisse; z 1'. geschätzt. - ') Jpt:,igt->s 
Reichsgebiet ohne Saargebiet - •) ,Jetziges Gebiet: <lavon m Poln -
Ober-1<"hlesiPn: 2,64. - 5) Nur Ostober~chlesien. - •)Einschl.Kohlen-
schlam.n; amtlich. - ') Berichtigt. - ') Streik. 

Wochendnrcbschnitt 
bzw. Woche 

Septbr. 1925 l4 Wochen) . , 
Oktober " (5 Wochen) •. 
27. 9.- 3. 10 .••••••• , • 

4 10. 10. 10 •••••••• , , 
11. 10. -17. 10 .• , , ••• 
18. 10.-24. 10 •• , .• , • 
25. 10.-31. 10 ••••.•.• , • 

in 1000 lt. 
4 301,7 
4 735,8 
4 620,4 
4 685,3 
4 717,1 
4 822,3 
4 834,0 

Belegschaft 
(in 1000) 

1 053,4 
1 059,1 
1 057,1 
1 Oli9,8 
1 061,2 
1 060,5 
1 057,0 

Die von der Regierung dem Kohlenbergbau im August 
gewährte Beihilfe betrug nahezu 1,52 llfill. ;t oder 1 s 11 d 
je Tonne Förderkohle. Die Ausfuhr stieg gegen den Vor-
monat um 630 000 t auf über 3,9 Mill. t. 

In den Ver. Staaten von Amerika hielt der 
Streik in den Pennsylvanischen Anthrazitgruben an. Er 
verursacht der amerikanischen Kohlenwirtschaft monatlich 
einen Ausfall von nahezu 8 Mill. t hochwertiger Kohle, 
dem man durch eine gesteigerte Förderung von Weich-
kohle zu begegnen sucht, die im Berichtsmonat eine Zu-
nahme von fast 20 vH gegenüber dem Monatsdurchschnitt 
des 1. Halbjahres zeigte. 

Yv ochendnrcbschnitt Weichkohle Hartkohle 
bzw. Woche 1000 sh. t. 

September 1925 (4 Wochen) • 
27. 9.- 3. 10 , •• , ••••• 
4. 10.-10. 10 , , •• , • , •• 

11. 10.-17. 10 ..... , .•. , 
18. 10. - 21. 10 •• , ••• , •• 

10 781 115 
11 008 14 
11 681 18 
11 770 17 
12 104 13 

Als Ersatz des Anthrazits ist die Weichkohle allerdings 
nicht für alle Verwendungszwecke geeignet. Der Streik 
nötigt daher zu einer vermehrten Verwendung von Heizöl, 
Gas und Elektrizität. · 

Marktverkehr mit Vieh im Oktober 192S. 
Im Auftrieb von Lebendvieh auf die Schlachtvieh-

märkte ist im Oktober 1925 nach den Berichten der 36 
,,,ichtigsten deutschen Marktorte an Rindern und 
Schweinen eine weitere geringe Zunahme (um 1,5 vH bzw. 
2,9 vH), an Kälbern und Schafen dagegen ein Rückgang 
(um 5,2 vH bzw. 4,7 vH) gegenüber dem Vormonat ein-
getreten. Die Zufuhren an geschlachteten Tieren haben 
sich durchweg bei allen Tiergattungen weiter erhöht, und 
zwar bei Kälbern, Schweinen und Schafen infolge ge-
steigerter inländischer Beschickung, bei Rindern durch 
eine stärkere Einfuhr aus dem Ausland. Von den Gesamt-
zufuhren (an lebenden und geschlachteten Tieren zu-
sammen) waren im Berichtsmonat 12 vH der Rinder, 
4,7 vH der Kälber, 5,4 vH der Schweine und 0,1 vH der 
Schafe ausländischer Herkunft. Im einzelnen wurden im 
Oktober 1925 auf die 36 Hauptmärkte Deutschlands 
gebracht: 

Rinder ... . 
Kalber ... . 
Scnweine, •• 
Schale .... 

Im 
ganzen 

136 554 
96561 

378 451 
131 786 

lebend (Stück) geschlachtet (Stuck) 
davon dem Schlachthof 

aus dem des Jew. Markt-
Ausland ortes zugeführt 

Im davon 
ganzen aus deßl 

Ausland 
5 922 71291 16 520 12 225 

814 82 639 10509 4 228 
5 399 282 923 22 389 16 227 

89 110948 12 896 63 

Gegen Oktober 1924 ergibt sich im Berichtsmonat 
einesteils ein geringerer Auftrieb an Rindern (um 2,3 vH) 
und Schafen (um 0,9 vH), andernteils eine stärkere Be-
schickung mit lebenden Kälbern (um 4,5 vH) und 
Schweinen (um 13,3 vH). An geschlachteten Tieren waren 
auch die Zufuhren bei Rindern größer, und zwar wie bei 
Kälbern und Schweinen hauptsächlich infolge der stark 
gesteigerten Einfuhr aus dem Auslande. An geschlachteten 
Schafen sind dagegen weniger auf die Märkte gebracht 
worden. 

Gegen Oktober 1913 ist die Beschickung der Schlacht-
viehmärkte mit Lebenuvieh im Oktober 1923 wieder 
nur an Schweinen (um 28 vH) zurückgeblieben. Bei 
allen anderen Tierarten war der Auftrieb wieder be. 
deutend größer, besonders an Rindern (um 10 vH) und 
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Schafen (um 40 vH). Eine verhältnismäßig noch stärkere 
Erhöhung ergibt sich in der Beschickung mit geschlachte-
ten Tieren, darunter auch mit Schweinen, die zum größten 
Teil auf die jetzt bedeutend größere Einfuhr von Aus-
landsfleisch zurückzuführen ist. 
Marktbeschiekung mit lebenden Tieren (Stück). 

Rinder Kälber Schweine Schafe 
davon davon davon davo1 

Insges. aus d. Insges. aus d. Insges. aus d. Insges. aus d, 
Ausf. Ausl. Ausl. Ausl. 

Okt. 1925 136 554 5 922 96 561 814 878 451 5 399 131 786 89 
Sept " 134546 7118 101822 636 367 689 3 46! 138 217 3 
Okt. 1924 139 723 3 877 92 381 636 334 146 30 068 133 019 110 
Mona!sdurchschn. 
Juli/Sept. 1925 123 925 11803 112 140 1641 847 704 4 264 133 228 93 
April/Juni „ 102 578 13 145 144 216 2512 370 083 4 765 86 251 271 
Juli/Sept. 1924 119 881 2 726 110 658 78 327 022 11 80! 104 918 168 

Beschaupflichtige Schlachtungen 
im 3. Vierteljahr 1925. 

Die seit Mitte dieses Jahres wieder einsetzende 
stärkere Abstoßung von Vieh zu Schlachtungen hat sich 
im 3. Vierteljahr 1925 bei den meisten für die Fleisch-
gewinnung wichtigen Tierarten noch weiter gesteigert 
und teilweise zu einer beträchtlichen Zunahme der 
Schlachtungen geführt. Im besonderen war dies bei den 
Jungrindern und Schafen der Fall, von denen im Be-
richtszeitraum (Juli/Oktober 1925) unter Vornahme der 
Schlachtvieh- und Fleischbeschau im ganzen rund 
56 600 Stück (25 vH) bezw. 315 600 Stück (79 vH) mehr 
geschlachtet wurden als während des 2. Vierteljahres 
1925. Außerdem ist die Zahl der beschauten Schlach-
tungen gegenüber dem 2. Vierteljahr gestiegen an 
Ochsen um rund 14 500 (15 vH), an Bullen um nahezu 
7000 (7 vH), an Kühen um 4400 (1,3 vH) und an Pferden 
um fast 4000 (15 vH). Bei den übrigen Tiergattungen 
ist ein Rückgang der Schlachtungen erfolgt, und zwar 
an Kälbern um rund 243 700 (20 vH), an Schweinen um 
103 000 (4 vH) und an Ziegen um 54 500 (64 vH). 

Im einzelnen sind während des 3. Vierteljahres 1925 
beschaupflichtige Schlachtungen vorgenommen worden: 

'fiergattun g Juli_, August Sep- 1usammen 
tember 3. Vj. 1025 

Ochsen .... 34482 37 869 39 793 112144 
Bullen •... 3J 070 35170 35 975 103 215 
Kühe .•.•. 110 879 113 098 117 466 341443 
Jungrinder . . 88 763 90545 100060 279 368 
Kalber .... 377 787 829138 297 607 1 001532 
Schweine ... 884 445 871465 963 778 2 719 688 
Schafe .... 225 833 245 805 2466% 717 823 
Ziegen .... 7 902 8516 13979 30 397 
Pferde .... 8832 9392 12181 30405 
Hunde .. 355 332 460 1147 

Verglichen mit den Nachweisen für den gleichen 
Zeitraum des Vorjahres (3. Vierteljahr 1924), war der 
Umfang der beschauten Schlachtungen im Berichtszeit-
raum bei allen Tiergattungen - mit Ausnahme der 
Bullen - größer, besonders an Schweinen und Schafen, 
bei denen im Berichtsvierteljahr rund 319 000 (13 vH) 
bezw. 138 000 (24 vH) beschaute Schlachtungen mehr als 
im 3. Vierteljahr 192-1 stattgefunden haben. Ferner sind 

gegenüber der gleichen Zeit des Vorja.hres mehr geschlachtet 
worden: an Ochsen rund 7500 Stück (7 vH), an Kühen 
44 200 Stück (15 vH), an Jungrindern 8500 Stück (3 vH), 
an Kälbern 33 300 Stück (3 vH), an Ziegen 7100 Stück 
(31 vH). Auch die Pferdeschlachtungen zeigen - wie 
die Hundeschlachtungen - gegenüber dem Vorjahr eine 
erhebliche Zunahme, und zwar um nahezu 8800 oder 
41 vH. 

Gegenüber der Vorkriegszeit ergibt sich im ganzen 
noch ein sehr starker Ausfall an Schweineschlachtungen 
(um 30 vH), sowie in geringerem Maße auch an 
Schlachtungen von Ochsen (um 11 vH), Bullen (um 
19 vH) und Kühen (um 6 vH). Hingegen fanden wieder 
in erheblich größerem Umfang als 1913 Schlachtungen 
an Jungrindern und Kälbern statt, und zwar um 
26 bezw. 14 vH mehr. Die Erhöhung der Schlachtungen 
an diesen Tierarten gegenüber der Vorkriegszeit bildet 
einerseits zwar einen Ausgleich zu der noch starken 
Minderung an Schweineschlachtungen, stellt aber 
andererseits einen bedenklichen Eingriff in · den Nach-
wuchs der Rindviehbestände dar, zumal diese noch nicht 
die Höhe des Vorkriegsumfangs erreicht haben. Außer 
den Schlachtungen an Jungrindern und Kälbern waren 
noch höher als in der Vorkriegszeit die Schlachtungen 
von Schafen (um rund 11 vH) und Ziegen (um rund 
3 vH) sowie in geringem Maße auch an Pferden 
(um 1 vH). 
Zu- ( +) bzw. Abnahme {-) der beschaupflichtigen Schlachtungen 

im 3. Vierteljahr 1925 gegen 

Tier- 12. Viertelj. 102513. Viertelj. rn24 \ S. Viertelj. 1913 
gattung 1000 Stück\ vII 1000 Stl\ck \ vH 1000 Stück\ vH 

Ochsen ..•. + 14,5 I+ u„1 I + 7,5 I+ 7,2 - 14,2 -11,2 
Bullen + 7,0 + 7,3 - 5,3 - 4,9 - 23,4 -18,5 
Kuhe .... + 4,4 + 1,31 + 44,2 +14,9 - 20,1 - 5,5 
J nngrinder . -f 56,6 +25,41 + 8,5 + 3,l + 57,4 +25,9 
Kalber .•. - 243,7 -19,5 + 33,3 + 3,4 + 120,4 +13,R 
Schweine, . - 103,0 + ts,8 - 1183,7 -30,8 
Schafe ... +23,9 + 70,4 +10,9 

- 3,71 + 319,0 + 315,6 +78,5 + 138,0 
Ziegen ... - 54,5 -64,21 + 7,1 +3J,7 + 0,81 + 2,6 
Pferde ... + 3,9 +11,8 + 8,8 +40,6 + 0,3 + 1,0 
Hunde ... - 0,06 - 4,7 + 0,3 +86,4 - 0,1 - 8,4 

Als durchschnittliche Schlachtgewichte wurden im 
Berichtsvierteljahr nach den Angaben der größeren 
deutschen Schlachthöfe festgestellt: 

für Ochsen. . . 3r,6 kg 
" Bullen . . . 274 ,, 

Kuhe . . . . 221 „ 
,, Jungrinder 173 ,, 

Kalber... 44 " 

für Sehweine . . 90 kg 
" Schafe . . . . 21 " 
,, Ziegen. . . . 17 ,, 
,, Pferde ...• 242 " 

Unter Zugrundelegung dieser Reichsdurchschnitts-
Schlachtgewichte errechnet sich aus den beschauten 
Schlachtungen für das 3. Vierteljahr 1925 eine Fleisch-
menge von insgesamt 4,99 Mill. dz, wovon rund 
1,87 Mill. dz auf Rindfleisch und 2,45 Mill. dz auf 
Schweinefleisch entfallen. 

Auf den Kopf der Bevölkerung ergibt sich aus den 
beschauten Schlachtungen im 3. Vierteljahr 1925 ins-
gesamt ein Fleischanteil von 7,98 kg gegenüber 7,31 kg 
in der gleichen Zeit des Vorjahres und 10,02 kg im 
3. Vierteljahr 1913. 

HANDEL UND VERKEHJl 
Die Entwicklung des internationalen Handels im September 1925. 
Im September ist in fast allen Lündcrn eine 

·,veitere Zunahme des Außenhandels eingetreten. 
Zum großen Teil ist diese Entwicklung unzweifPl-
haft auf den Brginn der Ernteverschiffungen zurück-
~uführen. Es scheint aber auch in der allgemeinen 
Wirtschaftslage eine Besserung eingetreten zu sein. 

Steigende Produktionszahlen in den wichtigsten 
Ländern und regere Ausfuhr von Fertigwaren in 
den meisten europäischen Staaten geben dafür einen 
Anhalt. Besonders stark hat die französische Aus-
fuhr zugenommen. Auch die deutsche Ausfuhr 
weist eine nicht unerhebliche Besserung auf, wäh-
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rend allerdings Großbritannien einen Rückschlag 
zu verzeichnen hat. 

Über die Entwicklung des Außenhandels der ein-
zelnen Länder ist folgendes zu berichten: 

Di;i Handelsbilanz G r o ß b r i t a n n i e n s schließt 
im September wieder mit einem erheblich größeren 
Einfuhrüberschuß als im Vormonat ab. Diese Entwick-
lung ist hauptsächlich auf eine Zunahme der Einfuhr 
zurückzuführen. Unter den einzelnen Einfuhrwaren zeigt 
sich eine Zunahme besonders bei Getreide, Eiern, Tee, 
Wein und Baumwolle. Im ganzen darf diese Entwicklung 
als Saisonerscheinung zu betrachten sein. 

Der Rückgang in der Ausfuhr entfällt zum über-
wiegenden Teil auf die Wieilerausfuhr ausländischer 
Waren, besonders Wolle und Baumwolle, In der Aus-
fuhr englischer Waren ist bei Kohle eine leichte Besse-
rung der Exportziffer festzustellen. Sie ist zum Teil 
auf die Maßnahmen der englischen Regierung zur Unter-
stützung der infolge der Valutaaufwertung notleidenden 
englischen Kohlenbergwerke zurückzuführen, die es er-
möglichten, den Kohlenpreis herabzusetzen. Auf dem 
europäischen Kontinent scheint jedoch die volle Kon-
kurrenzfähigkeit noch nicht wieder gewonnen zu sein. 
Nicht viel anders liegen die Verhältnisse in der eng-
lischen Eisen- und Maschinenindustrie. Besser verhält 
es sich dagegen in der Elektroindustrie. Im Export vcn 
Baumwollerzeugnissen zeigte sich im ganzen zwar ein 
Rückgang, Baumwollgewebe im Stück wiesen dagegen 
eine leichte Besserung auf, ohne daß allerdings aus 
dieser Entwicklung irgendwelche günstigen Schlüsse zu 
ziehen wären. 

Die stark rückläufige Entwicklung in der Ausfuhr 
nach China und Indien, die beide zu Englands be-
deutendsten Absatzmärkten für Baumwollerzeugnisse 
zahlen, dürfte vor allem durch die wachsende Kon-
kurrenz der einheimischen Protluktion beider Länder 
und auch Japans, bei China auch durch die unruhigen 
politischen Verhältnisse, verursacht sein. 

Englische Ausfuhr von Baumwollgeweben 
(im Stück) in Mill. Square Yards, 

Monat I ZU· 1 Davon nach 
sammen China l1 Britisch 

Indien 

Jan~~
2
r~, •• / 402,8127,81150,2 

Februar... 422,3 26,4 161,3 
März , , , . ·/ 4l6,6 l 17,71149,1 
April . . . . . 333,4 13,8 105,3 
Mai.,.... . 371,0 13,2 10~,1 

Monat 1 1U· 1 Davon nach 
sammen China [ Britisch 

Indien 

·11 Jun!~~~ ... 1338,0 1 lfi,6, 1 94,3 
1 Juli . . . . . . 370,8 10,8 116,7 
August ... 1344,31 8,61116,2 II September 3Ml,S S,5 10,,0 

Die Verteilung des englischen Außenhandels nach den 
wichtigsten Herkunfts- und Bestimmungsländern ver-
anschaulicht folgende Übersicht. Bei der Beurteilung der 
Zahlen ist zu berucksichtigen, daß Schwankungen von 
Vierteljahr zu Vierteljahr vielfach auf Saisoneinflüsse 
zurückzuführen sind. 

Länder 

Insgesamt ....... 
darunter aus bzw. nach 

Deutschland 
Ver. St. v. Amerika 
Argentinien . , . . . 
Frank1 eich . , , . . 
Ägypten. , , . , , . 
Brit. Dom. n. Besitz 

darunter: 
Brit. Indien .. 
Australien 
Neuseeland . 
Kanada,,. 

1 

Einfuhr I Ausfuhr 
1. Vj. 12, Vj. 13. Yj. 1 Vj. i 2. Vj. 13. Yj. 
1925 192;; 1925 1925 1 192:; 19~5 

Mill . .e 
351,9 325,6 287,9 248,6 221,5 222,0 

10,0 rn,3 10,1 20,5 18,2 15,8 
76,1 52,0 41,3 22,1 18,2 19,8 
20,1 16,0 16,4 7,7 7,1 7,6 
16,7 19,9 12,s 14,4 12,8 11,5 
13,5 6,5 3,0 4,3 4,1 4,3 

108,2 108,1 101,8 05,5 85,8 90,2 

24,0 15,2 17,0 25,4 20,0 21,0 
22,1 20,5 15,2 17,1 lo,2 16,4 
15,8 21,6 8,9 6,2 5,4 6,4 
12,3 15,1 21,5 7,o s,o 7,8 

AUSSENHANDEL WICHTIGEQ LÄNDER 
<.IANUAA 1924- SEPTEMBER 1925 

Mrd..9/.K 
2,S -r,rr,Trr-rn -

------: --

2,o 

W,u St.25 

Der f r an z ö s i s c h e Außenhandel weist sowohl in 
der Einfuhr wie in der Ausfuhr eine erhebliche Steige-
rung auf. In der Einfuhr fallen besonders die hohen 
Ziffern für Weizen auf, Zum großen Teil handelt es 
sich hier um Sendungen, die bereits vor dem 15. Juli 
unter Zollbefreiung auf Grund der Verordn. v. 30. Dez. 
1924 eingeführt worden sind, die aber erst nach-
träglich zur Anschreibung kommen konnten. Unter den 
Rohstoffen zeigen Seide, Wolle, Baumwolle und Kaut-
schuk die größte Zunahme gegenüber dem Vormonat, 
was auf eine erhöhte Beschäftigung der franzö-
sischen Industrie schließen läßt. Hierfür sprechen auch 
die steigenden Exportzjffern für Gewebe, Kleidung und 
Automobile. 

Gegenstand 
/ 

Mtsdscbn. l 
l. Halbj. 

1925 

Einfuhr von 
Rohseide .. . 
Wolle ..... . 
Baumwolle . .. . 
Kautschuk ... . 

Ans f n b r von 
Geweben aller Art .. 

1 

Kleitlnng und ,vasche 
Automobilen ..... . 

30,9 
63,7 
95,4 
13,7 

183,4 
69,0 
,(5,0 

Juli / August 
1925 rnt5 

Mill. Goldfr. 

30,0 
47,3 
45,7 
14,8 

154,5 
45,2 
42,0 

33,6 
34,3 
33,3 
21,2 

140,2 
40,9 
30,4 

1

1

september 
19:!5 

49,3 
50,3 
47,1 
S6,8 

157,4 
56,8 
51,5 

Die Verteilung des französischen Außenhandels nach 
den wichtigsten Herkunfts- und Bestimmungsländern 
zeigt folgende Übersicht. Es ist auch hier zu beachten, 

,j 

,,; 
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Länder 

1 

Einfuhr I Ausfuhr 
Mtsdschn. Mtsdschn, 

2. Vj. / Juli / Aug, I Sept. 2. Vj. / Juli I Aug.1 Sept. 
1925 1925 

Butter zurückzuführen. Sie dürfte zum Teil als Ersatz 
für ausgefallene polnische Lieferungen anzusehen sein. 
An der Steigerung der Einfuhr aus Großbritannien sind 
besonders Reis, Erdnüsse, Kopra und Rohrzucker be-
teiligt. 

Insgesamt . 782,2 738,71801,2 darunter aus 
bzw. nach 

Deutschland 44,0 37,0 57,4 
V. St. v Am. 110,4 95,4 81,0 
Oroßbrltanntan • 97,5 84,1 114,5 
Balg.- Luxemburg 60,4 58,4 59,4 
Argentinien 24,4 26,0 33,3 
Italien ... 30,9 25,2 33,0 
Schweiz .. 13,8 11,6 15,7 

Mill. Gold/r, 
1053,6 930,8 848,5 

53,3 67,3 60,7 
148,6 56,2 54,5 
116,4 216,2 1'15,5 

75,9 153,1 lH,6 
66,7 14,0 18,2 
42,9 52,5 31,1 
18,9 59,6 M,8 

791,8 939,4 

69,4 86,4 
58,1 61,3 

129,3 139,0 
142,8 181,8 

16,2 16,6 
36,8 45,0 
59,5 66,4 

Außenhandel der NiederPande nach Ländern. 

Länder 

darunter aus 
bzw. nach 

1 

Einfuhr I Ausfuhr 
3. Vj.11. Vj.12. Vj. J 8, Vj. 3. Vj.11. Vj, J 2, Vj, J 8, Vj. 
1924 1925 1925 1925 1924 1925 1925 1925 

Mill. hfl. 

daß Schwankungen der Zahlen vielfach durch Saison-
einflüsse bedingt sind. 

Insgesamt 561,2 611,31575,5 609,9 435,0 422,61419,2 513,2 

Deutschland 153,9 150,8 134,9 148,6 105,2 108,3 ltR,6 152,7 
Großbritannien • 67,9 90,9 100,3 102.8 104,3 110,9 103,3 115,5 
Belgien. • . 54,4 70,6 63,6 68,5 39,1 40,9 37,1 39,1 

Im Ausfuhrhandel der N i e d e r 1 a n d e hielt die 
günstige Entwicklung der beiden letzten Monate an. Es 
zeigte sich zwar ein nicht unerheblicher Rückgang in 
der Ausfuhr von Gemüsen, Blumenknollen und mine-
ralischen Rohstoffen, doch wurde dieser durch einen er-
höhten Export von pflanzlichen Ölen und lebenden 
Tieren ausgeglichen. Bei der Verteilung des Außen-
handels nach wichtigsten Herkunfts- und Bestimmungs-
ländern fällt eine besonders große Steigerung der Aus-
fuhr nach Deutschland gegenüber dem 2. Vierteljahr 1925 
auf. Diese ist hauptsächlich auf eine vermehrte Ausfuhr 
von Fleisch, Mehl, Blumenknollen, Tomaten, Käse und 

Ndl, Indien. 27,2 34,1 29,7 31,1 26,4 31,5 31,4 86,8 
V. St. v. Am. l 55,71 82,6 6!,61 66,4 21,5113,5 9,5, 28,5 

Frankreich • 20,3 30,5 ~4,4 25,9 29,6 21,2 20, l 21,3 

Bei der S c h w e i z ist die erhöhte Exportziffer im 
September vor allem auf eine gesteigerte Ausfuhr nach 
Deutschland zurückzuführen. Die wichtigste Ursache 
hierfür ist in der Einführung der deutschen Zoll-
erhöhungen (1. Oktober) zu erblicken. Die Steigerung 
des Schweizer Exports kommt darum auch vor allem 
in den von diesen Zollerhöhungen betroffenen Waren 
(Ba11mwollerzeugnissen, Uhren, Milch und Käse) zum 
Ausdluck. 

Ein - und Ausfuhrwerte wichtiger auswärtiger Staaten (Reiner Warenverkehr). 
In Mill. ;J/Jt.*) 

Zeitraum \ Einfuhr \ Ausfuhr \ +i'::fuh~;~ 1 Einfuhr \ Ausfuhr \ +:~n;,~t I Einfuhr \ Ausfuhr 1 +:~n~~tr-~ 1 Einfuhr I Ausfuhr 1 +:~n::ui~:• 
Dberschuß Dberschuß Dberschuß Dberschuß 

1924 Monatsdurchschnitt 
1925 1. Vierteljahr " 

n 2. " " .,, Juli. .... . 
,, August . .... . 
• September • • • , 

1924 Honatsdurchschnitt 
1925 1. Vierteljahr " 

" 2. ,, ,, 
n Juli . ..... . 
,, August . .... . 
,, September ... . 

1924 Monatsdurchschnitt 
1925 1. Vierteljahr " 

" 2. " " • Juli .•.•••• , • 
,, August . .... 
• September • • • • , 

1924 Monatsdurchschnitt 
1925 1. Vierteljahr " 

" 2. " ,, ,, Juli . .... . 
• August .•..•. 
• September . • • . 

1924 Monatsdurchschnitt 
1925 1. Vierteljahr " 

,, 2. ,, ,, 
,, Juli ........ . 
,, August ...... . 
n September .•••. 

1924 Monatsdurchschnitt 
1926 1. Vierteljahr " 

" 2. n n 
" Juli ••.••••.. 
" August .••.. 
1t September . . . . . 

Belgien-Luxemburg 
284,0 224,4 - 59,6 
303,2 243,2 - 60,0 
284,6 23S,6 - 46,0 
257,5 220,5 - 87,0 

Frankreich 
732,4 756,5 + 24,1 
731,1 812,7 + 81,6 
640,9 761,6 + 120,7 
606,7 696,9 + 90,2 
6!9,9 612,2 - 7,7 
855,6 763,0 - 92,6 

Niederlande 
815,7 221,8 - 93,9 
344,4 238,0 - 106,4 
323,5 235,6 - 87 ,9 
375,6 271,4 - 104,2 
325,1 284,1 - 31,0 
328,6 300,3 - 28,3 

Rußland 1) ') 

39,2 64,5 + 15,3 
95,5 80,8 - 14,7 

152,8 86,0 - 66,8 
144,3 77 ,9 - 66,4 

98,9 111,1 + 12,2 

81,4 
94,5 
88;1 
92,t 

104,2 

106,6 
136,6 

') 154,5 

Ägypten') 
107,8 + 
149,1 + 
67,7 -
37,7 -
41,8 -

Braslllen 

1

147,0 + 
146,9 + 

1)117,2 -

1 

26,4 
54,6 
20,4 
54,4 
62,4 

40,4 
10,3 
37,3 

Dänemark•) 
137,9 1 125,7 - 12,2 
149,1 134,2 - 14,9 
135,1 132,8 - 2,3 
171,0 1 160,9 - 10,1 
159,8 158,3 - 1,5 
150,5 153,1 + 2,6 

Oroflbrltannlen ') '! 
1977 ,9 '1445,8 - 532,1 
2351,9 1661,5 - 690,4 
2202,1 14~7 ,9 - 704,2 
2016,4 1556,1 - 460,3 
1871,4 1520,6 - 350,8 
1993,8 1450,9 - 542,9 

Norwegen•) 
75,5 51,9 - 23,6 
81,0 64,0 - 17,0 
81, 7 58,3 - 23,4 
98,3 59,6 - 38, 7 
94,5 69.0 - 25,5 

104,9 81,8 - 23,1 
Schweden 

130,0 116,1 - 13,9 
121,6 87,4 - 34,2 
132,3 128,1 - 4,2 
131,7 151,1 + 19,4 
134,t 143,~ + 9,1 
140,6 148,4 + 7,8 

Südafrlk. Union') 
92,1 117 ,2 1 + 25,1 
98,1 113,61 + 15,5 

107,9 119,3 + 11,4 
112,4 132, 7 + 20,3 

Kanada') 

:::~ 1 :::! 1 ! ~~'.~ 
294,8 349,61 + 54,8 
342,3 427,1 + 84,8 
344,3 1 467,9 + 12~,6 

Estland') 
8,71 8,5 
8,1 7,7 
9,7 7,8 
8,7 9,6 
9,1 II 11,0 

295,7 
373,7 
4rn,1 
283,8 
280,1 

ltallen 
218,4 
230,6 
2ii2,8 
218,4 
218,7 

Osterreich 

+ + 

0,2 
0,4 
1,9 
1,9 
0,9 

- 77,3 
-143,1 
- 187,3 
- 70,4 
- 61,4 

169,8 
120,2 
125,3 

97,1 - 72,7 
88,8 - 31,4 
91,3 - 34,0 

Schweiz•] 

~~::; 1 ~:::~ 1-=- !!:! 157,7 152,5 ö,2 
168,6 125,6 43,0 
172,8 1 124,9 J -_ 47,9 
186,1 146,8 39,8 

Brlt.-lndlen 1) 

272,1 1 427,0 + 154,9 
314,8 641,1 + 826,3 
271,51 503,7 + 232,2 
273,8 419,9 + 146,1 
290,0 436,6 + 146,6 

Ver. St. v. Amerika') 
1263,7 1 1606,5 1 + 342,8 
14"1,5 177~,1 + 287,6 
1401,811531,21 + 12~,4 
136~,2 1426,4 + 57,2 
1430,0 1595,4 + 165,4 
14n5,8 1772,4 + 306,6 

Finnland') 
41,6 1 43,9 1 + 
36,9 25,4 -

i~:i I ii:i I t 
57,2 74,3 + 

7,2 
8,5 
8,9 
9,6 

10,2 

Litauen 1) 

::: 1 !_ 
6,7 

8,0 1--8,6 

Polen 

2,3 
11,5 

1,2 
87,6 
25,S, 
17,1 

2,1 
0,4 
2,2 
1,6 
1,6 

99,8 1 85,4. 1 - 14,4 
137,6 89 4 - 48,2 

~t~;~ II ~~;: 1 : ::~ 
86,5 77,5 - 9,0 

Tschechoslowakei 

154,3 167 ,6 + 13,3 

163,9 1 175,9 + 12,0 
172,2 1 194,2 + 22,0 

117,9 182,7 + 64,8 
165,6 166,6 + 1,0 

Japan') 
354,31 261,0 
459,2 1 254,8 890,1 302,7 
296,ij 865,0 
328,7 892,8 

- 93,3 
-204,4 
- 87,4 + 69,0 + 64,1 

Austral. Bund 1) 

224,71 215,4 , - 9,3 
284,8 327,2 + 42,4 
268,4 236,21- 82,2 
249,3 1 141,4 -1~7,9 

*) Dte DarstPllung 1n g/J(, 1st erfolgt, um 1n den Außenhandelszahlen die Auswirkungen von Währungsachwankungen he1 Ländern 
mit nicht stabiler Valuta auszuschalten und die Bedeutung der einzelnen Länder für den Weltbanfü•l klare:r in Erscheinung treten zu 
lassen. - ') Gesamthandel. - 1) Seit April 1~23 ausschließlich des Irischen Freistaates. - •) 1923 u. 1924 Vorkriegswerte, seit 1925 Gegenwarts-
werte. - •) Einschließlich unbearbeiteten Edelmetalls. - ') Vom März 1925 ab vorläufige Zahlen. - ') Monatsdurchschnitt April/Mai. -
') Einschl. ungemünzten Silbers. 
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Gegenstand Juli August September 
1925 1925 1925 

Mill. frs. 
Gesamtau<:::fuhr . ....... 153,1 153,3 181,0 

davon: 
nach Deuts~hland . . . . . , 33,7 34,9 50,8 

darunter: 
Taschen- u. Armbanduhren 1,9 2,6 3,9 
Garne aus Baumwolle ... 4,8 4,2 6,2 
Gewebe aus Bitumwolle, 

glatt, geköpert .•••..• 3,7 4,2 9,0 
Milch, Kase ......... 5,4 5,0 11,2 

Die d ä n i s c h e Außenhandelsbilanz gestaltete sich 
im September wieder aktiv. Zwar ist auch die Ausfuhr 
zurückgegangen und die Entwicklung zur Aktivität nur 
durch noch stärkeres Sinken der Einfuhr herbeigeführt, 
aber es ist doch bemerkenswert, daß sich die Ausfuhr 
nur in geringem l\Iaße vermindert hat, und zwar des-
hal!J, weil gleichzeitig eine nicht unerhebliche Kurs-
steigerung der Währung erfolgte, die bei anderen Län-
dern, z. B. bei Großbritannien und der Tschecho-
slowakei, erhebliche Schwierigkeiten im Exportgeschäft 
zur Folge hatte. 

Die Ausfuhr No r weg e n s zeigt mengenmäßig eine 
erhebliche Steigerung, besonders an Fischen, vor allem 
Salzheringen, ferner an Holz und Pa,piermasse, Pappe 
und Papier. Unter den Einfuhrwaren weisen gegenüber 
dem Vormonat Getreide und Futtermittel einen be-
deutenden Rückgang auf, Textilwaren und Schiffe 
zeigten dagegen eine erhebliche Zunahme. 

Wie bei Norwegen, zeigte sich auch im Außenhandel 
S c h w e d e n s im September eine weitere Steigerung 
im Export von Holzmasse, Pappe und Papier, die auf 
günstige Absatzverhältnisse, besonders in Großbritannien 
und in den Vereinigten Staaten von Amerika, zurück-
zuJühren ist. Die Holzausfuhr ließ dagegen wieder nach. 
Da die höchsten Ziffern der Holzausfuhr jedoch regel-
mäßig in den Hochsommermonaten auftreten, ist diese 
Entwicklung nur als Saisonerscheinung zu betrachten. 
In der Eisenindustrie zeigte sich eine bemerkenswerte 
Besserung, die sich auch im Exportgeschi.tft auswirkte. 

Die günstigere wirtschaftliche Lage F i n n 1 a n d s 
in diesem Jahre gegenüber dem Vorjahr ist insbesondere 
auf die besseren Absatzverhältnisse seiner drei be-
deutendsten Ausfuhrwaren, Holz, Papiererzeugnisse und 
Butter, zurückzuführen. Die wirtschaftliche Erschließung 

Warenart 

Ausfuhr insgesamt . ... / 
darunter: 

Holz und Holzwaren , · 1 

Holzware, Pappe, Papier 
Butter . ......... , 

1 

__ s_e_pt_e~m_b_er __ l Januar/September 

__ rn_~_4_~_1_9_25_" rn24 1 rn20 

Mill. Fmk. 
511,5 702,0 3 407,8 4147,7 

346,1 441,4 1 875,6 2 222,1 
103,0 137,8 972,0 1137,3 
20,6~ __ 4_l,_8~ __ 2_14~,2-~_3_75~,o_-_ 

des Landes, insbesondere der ausgedehnten Wälder, hat 
erhebliche Fortschritte gemacht. Ein weiteres günstiges 
Zeichen für die wirtschaftliche Lage des Landes dürfte 
in der Tatsache liegen, daß sich der Einfuhrüber-
schuß der ersten neun Monate 1924 in Höhe von 
127,6 Mill. Fmk. in einen Ausfuhrüberschuß von 
396,2 l\Iill. Fmk. für die gleichen Monate dieses Jahres 
verwandelt hat. 

In der Entwicklung des p o 1 n i s c h e n Außen-
handels brachte der Monat September zwar zum ersten-
mal einen Ausfuhrüberschuß, erreicht wurde dieser aber 
fast ausschließlich durch eine weitere Drosselung der 
Einfuhr, wie dies in den zahlreichen Einfuhrverboten 
und Zollerhöhungen der letzten Monate zum Ausdruck 
kommt. In der Ausfuhr ist trotz erheblicher Steigerung 
bei Getreide nur ein geringes Mehr gegenüber dem Vor-
monat erreicht, die Ziffern ftir Textilien und Kohlen 
lagen dagegen unter den Augustziffern. Die wirtschaft-
liche Lage des Landes dürfte sich mithin trotz der 
aktiven Handelsbilanz kaum gebessert haben, vielmehr 
wird zu befürchten sein, daß die weitgehenden Er-
schwerungen der Einfuhr zu einer größeren Waren-
knappheit und darauffolgender allgemeiner Preis-
steigerung führen werden. 

Das besondere Kennzeichen in der Entwicklung des 
Außenhandels der Ver e in i g t e n Staaten v o n 
Amerika gegenüber dem Vorjahr sind die stark an-
steigenden Ziffern der Einfuhr, die ein deutliches Bild 
von der zunehmenden Kaufkraft des amerikanischen 
~Iarktes geben. Wie erwartet, hat die Ernte eine neue 
Belebung des inneren llfarktes nach der Ruhepause der 
letzten Monate mit sich gebracht. Eine solche Belebung 
ist vor allem in der Eisen- und Stahlindustrie festzu-
stallen; der Auftragsbestand der U. S. Steel Corporation 
sowie die Stahlerzeugung haben sich gegenüber dem 
Vormonat beträchtlich erhöht. Die Beschäftigung im 
Bauge,verbe liegt erheblich über dem Vorjahr. Im 
Automobilgewerbe lag die Produktion mit einem :Mehr 
von i:tber 70 000 '\Vagen um rund 30 vH über dem Vor-
monat. Auch in der Textilindustrie, vor allem in der 
Seidenindustrie, konnte von einer neuen Belebung ge-
sprochen werden. 

D,ar Außenhandel Japans schließt im September 
mit einem erheblich gestiegenen Ausfuhrüberschuß ab; 
dieser ist fast vollsüindig auf das Sinken der Ein-
fuhr von Rohbaumwolle und Reis zurückzuführen, die 
jedoch als Saisonerscheinung zu werten ist. In ver-
schiedenen anderen Einfuhrartikeln ist dagegen eine 
Zunahme festzustellen, so bei Eisen und Stahl, Ma-
schinen, \\'eizen, Holz, "rollgarn und Mineralölen. Die 
Ausfuhr weist einen Rückgang, vor allem bei Seiden-
waren und Rohseide, auf; gestiegen ist dagegen der Ex-
port von Baumwollgarnen und Porzellan. In der wirt-
schaftlichen Lage des Landes trat vielfach eine Erholung 
ein, die insbesondere durch den günstigen Stand der 
Landwirtschaft bedingt wurde. 

Die Schiffsunfälle im Jahre 1924. 
Im Jahre 1924 wurden insge,samt 288 Unfälle1) 

d e u t s c her S chi ff e gemeldet, d. h. fast eben-
soviel wie im Vorjahr2). Die Durchschnittsgröße der 
betroffenen Schiffe war, wie :mch die Durchschnitts-
größe der deutschen Schiffe überhaupt, zwar größer 
als 1923, aber noch erheblich kleiner al3 im Jahre 1913. 

Von den Ursachen der Unfälle waren wieder weit-
aus am häufigsten die Zusammenstöße, die in den 

1) Unfallf'I auf See und auf df'n von Seeschiffen befahrenen mit 
der See in Verbindung stehenden ,v-asserstraßen. - 2) Vgl.,, ,v. u. St."', 
4. Jg. 19241 Nr. 201 S. 630. 

ersten Nachkriegsjahren bis 1923 ständig zugenom-
men hatten, im Berichtsjahr jedoch einen Rück-
gang erfuhren. An zweiter Stelle standen von jeher 
die Strandungen; sie waren 1924 erheblich zahl-
reicher als 1923. Wie in den voraufgegangenen 
Jahren entfiel der größere Anteil aller Unfälle auf 
Fahrzeuge, die 15 Jahre und darüber alt waren, 
einschl. der Schiffe unbekannten Alters. 

Von den Sees chi ff e n erlitten 271 Unfälle, 
d. h. unwesentlich mehr als im Vorjahr. Auf 496 
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Reisen (einschließlich der Zwischenfahrten) kam 
1 Unfall; das Verhältnis war also bedeutend günsti-
ger als in den Vorjahren und als 1913, denn 1923 
kam bereits auf 358, 1922 auf 405, 1913 auf 355 
Reisen 1 Unfall. Von den 271 von Unfällen be-
troffenen deutschen Seeschiffen gingen 57 verloren, 
d. h. erheblich weniger als 1923 und als 1913. Auch 
bei Berücksichtigung des verlorengegangenen Raum-
gehalts muß 1924 als ein recht günstiges Jahr be-
zeichnet werden; im Verhältnis zum Schiffsbestand 
hat im Jahre 1924 unter den größeren Ländern 
Deutschland nächst den Ver. Staaten von Amerika 
die geringste Tonnage verloren. Als verschollen sind 
8 Schiffe (im Vorjahr 7) gemeldet worden. 

Die meisten Schiffe gingen in der außerdeutschen 
Ostsee verloren, an zweiter Stelle stanu im Berichts-
jahr der Atlantische Ozean, wo auch die größte Ton-
nage verloren ging. Die von Unfällen betroffenen 
Ballastschiffe hatten wieder die verhältnismäßig 
größere Verlustziffer aufzuweisen; Ladungen hatten 
rund % aller verlorengegangenen Schiffe, und zwar 
gerieten dem Raumgehalt nach vor allem die mit 
Kohlen, Stückgut, Salz und Düngemitteln sowie 
Holz beladenen Schiffe in Verlust. 

Die Menschenverluste betrugen insgesamt auf 
See- und Flußschiffen 129 Mannschaften und 
6 Reisende, Lotsen usw. gegen 212 Mannschaften 
und 5 Reisende im Vorjahr. Bei Schiffsverlusten 
kamen von 597 Mannschaften, die sich an Bord der 
verlorenen Schiffe befanden, 123 unu von 102 Rei-
senden 4 ums Leben. 

Ein recht günstiges Bild gewährt die Betrachtung 
der S chi ff s u n f ä 11 e a 11.e r F 1 a g gen an 
der deutschen Küste und in den deut-
schen Binnen g e wässern im Jahre 1924. Die 
Zahl der Unfälle ist von 185 im Vorjahr auf 141 ge-
sunken, verloren gingen 19 (im Vorjahr 22) Schiffe, 
ums Leben kamen 11 (45) Personen der Besatzung. 
Damit stellte sich das Ergebnis auch a.bsolut noch 
besser als 1920, dem bisher günstig·sten Jahr, obwohl 
der Seeverkehr der deutschen Häfen damals nicht 
halb so groß wie 1924 war. Wie stets bildeten die 
Zusammenstöße die Hauptursachen der Unfälle. 

Im Ostseegebiet ist die Zahl der Unfälle absolut 
und verhältnismäßig weniger als im Nordseegebiet 
zurückgegangen, die Verluste an Menschenleben 
waren in der Ostsee sogar größer als 1923, so daß 
der ganze Rückgang auf das Nordseegebiet entfiel. 
Hier war auch das Verhältnis der Verluste zu den 
Unfällen trotz einer Verschlechterung gegen das Vor-
jahr günstiger als in der Ostsee. Im Vergleich mit 
uer Größe des Verkehrs war die Zahl der Unfälle 
im Nordseegebiet um mehr als uie Hälfte größer 
als im Ostseegebiet, die Zahl der Schiffsveiluste da-
gegen ebenso groß. Im Verhältnis der Unfälle zur 
Küstenlänge steht das Ostseegebiet infolge seines 
geringen Verkehrs natürlich ungleich besser als das 
Nordseegebiet da. 

Von den 141 an der deutschen Küste und in 
deutschen Binnengewässern von Unfällen betroffenen 
Schiffen waren 23 vH (1923: 28 vH) fremde Fahr-
zeuge, auf die 31 vH (59 vH) des betroffenen Ge-
samtraumgehalts entfiel. Verloren ging nur 1 aus-
ländisches Schiff mit 80 N.-R.-T. gegen 4 Schiffe mit 

2494 N.-R.-T. im Jahr 1923. Der Rückgang an Un-
fällen und Verlusten war also bei der ausländischen 
Flagge besonders groß, was zum Teil auf den ge-
ringeren Verkehr der fremden Fahrzeuge in den 
deutschen Gewässern zurückzuführen ist. Denn im 
Verhältnis zum Verkehr war die Abnahme der Un-
fälle bei der deutschen Flagge größer als bei den 
ausländischen. Während bei den deutschen See-
schiffen durchschnittlich auf 1372 Fahrten 1 Unfall 
entfiel, ereignete sich bei den fremden Seeschiffen 
bei 1091 Fahrten bereits 1 Unfall gegenüber bei 786 
bzw. 703 im Jahr 1923. Im Jahre 1913 trat durch-
schnittlich bei 628 Fahrten unter deutscher und bei 
463 Fahrten unter ausländischer Flagge 1 Unfall ein. 

In den letzten Jahren hat sich das Verhältnis 
der Unfälle an der Küste zu denen in Flüssen, Häfen 
und sonstigen Binnengewässern ständig zugunsten 
der letzteren verschoben; es betrug im Berichtsjahr 
41: 100 gegen 35: 100 im Jahre 1923 und 25: 100 im 
Jahre 1922. 15 Unfälle ereigneten sich an der Ost-
see- und 26 an der Nordseeküste, 23 in den Binnen-
gewässern der Ostsee, 77 in denen der Nordsee. 

S c h i ff s u n f ä 11 e i m J a h r e 1924, 
a = Schiffe überhaupt, b == davon Dampfer. 

---

1 

Zusammen I davon 
gestrandet I zusammengestoßen 

Zahl I N.-R.-T, Zahl I N.-R.-T. Zahl I N.-R.-T. 
Jahr 

Unfälle deutscher Schiffe 
1923 ••••• a 2Dl 177 324 64 34 495 116 73 235 

b 162 148 338 29 26 769 79 67 488 
1924 .•••• a 288 208 135 74 57 50,5 107 86 570 

b 195 187 833 62 62142 60 83 686 
Dav. Serschiffe} 

von 200 cbm a rn.t 198 086 49 55 427 73 83 696 
Bruttoraumge- b 146 163 778 36 W661 68 81 l83 
halt u. darüber 

Davon in fremd~n Gewässern 
1923 ..... a 157 123 207 49 31754 33 28 2nfi 

b 9.9 101 260 27 21478 28 7 963 
1924 ••••• a 1m 139 101 61 44 604 49 47 473 

b 136 125 501 46 59803 43 46867 
Dav. Sceschifle} 

von 200 cbm a 136 135 652 43 43 147 33 45 985 
Bruttoranmge- b 1(2 122187 32 38 613 28 46 456 
halt u. darüber 

Insgesamt verlorene deutsche Schiffe 
1923 • •••• a 74 32 264 30 15 467 7 1 256 

b 24 18 515 10 8 935 3 894 
1924 • • ••• a 61 19 973 24 9 343 5 761 

b 22 9 074 10 4 944 1 99 
Dav. Seeschiffe} 

von 200 cbm a 28 16 76,1 12 8 607 2 808 
Brnttor!lnrnge- b 11 8149 4 4 []89 
halt u. darüber 

Unfri.lle deutscher und fremder Schiffe in dentschen Gewässern 
1923 ..... a 

b 
1924 ..... a 

v. Seeschifkl 
011 200 cbm 

Da 
V 

B 
ha 

1 uttoranmge- f 
1t u darüber 

b 

a 
b 

185 132 282 
105 1:'0 064 
1.tl 100 400 
E-5 93 676 

St 9-1478 
70 f2 735 

24 13 464 118 101 271 
6 11 5(;2 84 96 213 

13 12 901 78 59 617 
6 12 339 6:5 67 281 

6 12 280 58 58 166 
4 112 148 48 56 682 

1) Unfälle auf See und anf dPn von Seeschif!en befahrener. 
mit der See in Yerbindung stehenden ,vasserstraßen. 

Der Seeverkehr in den deutschen Häfen 
im Oktober 1925. 

Bei einem nur unbeträchtlichen Rückgang im Abgangs-
verkehr ist im Oktober gegen den Vormonat eine Steige-
rung im Ankunftsverkehr der 19 wichtigsten Häfen er-
folgt, mit der jedoch die Augustzahlen noch nicht wieder 
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Seeverkehr 1) nach Flaggen. 

deutsche 1 

Gebiet vH de! 
__ 

1 

__ britische 

In 1000 6esamt-
N.-R.-T. verkehrs 

di· 1 n!eder-1 norwe-l schwe-1 a~~~~ l 
nlsche 1

~~:~- glsche dlsche ~~~; 

Seeschiffe in 1000 N.-R.-T. 

son-
sllge 

-Ostsee. • 1 684,9155,61 54,81 
Nordsee. 2 221,3 46,8 1 011,0 

179,61 29,31 63,81178,11 - 1 41,4 
91,6 384,5 157,5, 105,6 316,1 464,0 

Okt. 1~;;·12 906,21 48,611 065,81 
.Sept. " 2 886,0 49,3 93i,4 

!71,21413,81221,31283,71316,11505,4 
293,8 1 U6,0 191,9 307,1 262,9 561,4 

1 ) Raumgehalt der in 9 Ostseehäfen und 10 Nordseehäfen an-
gekommenen und abgegangenen Seeschiffe. 

erreicht sind; insgesamt ist der Verkehr im Eingang wie 
im Ausgang dem Raumgehalt nach etwas stärker als im 
Oktober vorigen Jahres, in dem ilie Getreideeinfuhr 
besonders umfangreich war. Die Zunahme der britischen 
und der nordamerikanischen Flagge - die deutsche 
Flagge ist in ihrem Anteil von 49,3 vH im September auf 
48,6 zurückgegangen - trug zur Vergrößerung des Raum-
gehalts bei; der durchschnittliche Raumgehalt hat zu-
genommen. Etwa-s ungünstiger als im Vormonat ist der 
Anteil der mit Ladung angekommenen Schiffe. 

Die Verkehrszunahme entfällt lediglich auf den Nord-
seeverkehr, während der Ostseeverkehr, der unter 
schweren Stürmen zu leiden hatte, zurückgegangen ist; 
von den aufgeführten Ostseehäfen wies nur Königsberg 
-0ine Verkehrssteigerung auf. Der gestiegene Verkehr 
Danzigs bleibt noch hinter dem Stettins zurück. 

Die Steigerung der Verkehrstonnage in den Nordsee-
häfen ist wesentlich stärker im Ankunfts- als im Abgangs-
verkehr. Sie erstTeckt sich auf die meisten Häfen; nur 
Emden und Cuxhaven zeigen einen Rückgang in beiden 
Richtungen, Wesermiinde und Brake einen verringerten 
Abgangsverkehr. 

Der Seeverkehr in 19 deutschen Häfen 
im O k t o b er 19 2 5. 

Seeschil!e überhaupt Hiervon N.-R -T. 

Häfen angekommen! abgegangen ganz od. zum 1 1 Teil beladen Küsten- Ausl.- 1
) 

Zahll !OOO / Zahl! """"föoo angek. 1 abgeg. 1 Verkehr N.-R.-T. N.-R.-T. 

14061 
vH vH vH vH 

Ostsee 1332 594,4 637,5 92,1 65,0 15,8 84,2 
Königsberg. 109 60,t 1421 72,9 lM,O 52,6 20,3 79,7 
.SwlnemDnde ••• 33 7,5 34 7,5 76,7 86,5 80,7 19,3 
Stettin') •••• 287 146,7 3371 181,5 90,2 44,4 15,0 85,0 
Stolzenhag.3) 58 39,3 491 29,8 86,2 20,4 24,8 75,2 
Saßnitz ') .•• 107 112,1 107 112,2 96,8 99,9 3,0 97,0 
Rostock')'). 226 113,8 1 240 114,2 92,3 96,3 4,4 95,6 
LUbeck •••• 242 58,0 2521 62,6 86,3 54,4 27,8 7'!,2 
Kiel. ....... rn5/ 47,6 180 46,2 91,2 47,0 32,9 67,l 
Flensburg •• 75 9,3 65 I 10,6 87,3 23,3 37,9 62,1 

Nordsee 2852 2358,7 3112, 2392,9 90,1 73,0 13,4 83,7 
·Cuxhaven .. 2591 58,4 2581 57,7 100,0 67,0 4,7 *64,3 
Hamburg ... 122711412,1 1457 1432,4 92,0 76,7 8,8 *90,8 
Altona ..... 323 70,1 273 63,6 98,l 10,9 5,7 *73,0 
Harburg .... \J8 76,8 133 U,2 80,8 19,8 0,3 99,7 
llremerhaven ... 98 20l,2 112 192,7 89,0 85,3 19,3 *78,3 
Wesermünde . .. 235 21,9 210 21,9 101,0 5,4 5,1 *14,9 
Bremen .... 32, 347,6 351 369,0 89,2 87,6 22,3 77,7 
Brake ...... 21 13,6 25 11,8 97,8 31,8 16,0 *76,7 
Nordenham. 54 9,2 63 14,-t 99,7 37,8 30,0 *37,4 
Emden .•.•• 208 1-!6,8 218 155,2 69,7 58,l 40,6 *56,4 

Zus. 4184: 2953,1 451813030,4 90,5 71,3 • 13,9 83,8 
Septbr. 1925 431012818,6 4678 3034,9 91,2 71,2 13,7 83,8 
Zu·(+)} nahme -3 +5') -3 -06) +4') +O') +3') +2') Ab-(-) vK 

1) Hierzu tritt bei den mit * versehenen Häfen noch der Hoch-
seefisehereiverkehr. - 2) Umfaßt die Oderbafen von Frauendorf an 
stromaufwarts. - 3) Umfaßt die Oderhafen von Scholwin bis Gotzlow.-
") Hauptsaehlich Fahrverkehr. - 5) Einschl. Warnemünde. - a) Be-
cechnet für die absoluten Zahlen des Gesarntraumgehalts. 

Der Schiffsverkehr im Kaiser-Wilhelm-Kanal 
im Oktober 1925. 

Der Kaiser-Wilhelm-Kanal wurde im Oktober 1925 von 
3576 Schiffen mit 1397000 N.-R.-T. (davon 1129000 
N.-R.-T. beladen) befahren. Der Verkehr weist bei einem 
Rückgang der Schiffszahl im Raumgehalt eine kleine 
Steigerung gegenüber dem Vormonat auf. 

In der Gesamtsteigerung des Raumgehalts wie in der 
Zunahme der durchschnittlichen Größe der Schiffe 
(391 N.-R.-T.) gegenüber dem Vormonat (371 N.-R.-T.) 
kommt die erhöhte Zahl von Dampfern zum Ausdruck. 
Der Anteil der deutschen Flagge ist annähernd der gleiche 
wie im September. Der Anteil des beladenen Schiffsraums 
h.at sich erhöht. 

Die Zunahme des Verkehrs in der Ostrichtung ent-
spricht der Zunahme im Kohlenverkehr. Trotz Rückgangs 
im Holzverkehr ist auch der Verkehr in der Westrichtung 
infolge stärkerer Beförderung voti Getreide und Stück-
gütern gestiegen. 

Die Gesamteinnahmen betrugen 585 922 .7l.Al gegenüber 
503 385 .J'l.Al im Vormonat, je N.-R.-T. 0,42 .Jl.At gegenüber 
0,37 .7l.Ai im September. 

Seefrachten im Oktober 1925. 
Das Seefrachtgeschäft erstreckte sich im Oktober vor-

herrschend auf die Getreidemärkte Nordamerikas. Bei 
einer um etwa 70 vH gegenüber 1924 größeren Weizen-
ernte in Kanada war dieses d:is Hauptausfuhrland. Ein 
großer Teil ladungsuchender Tramptonnage fand hier 
wegen des bevorstehenden Schiffahrtschlusses auf dem 
St.-Lorenzstrom Beschäftigung, und die Frachten besser-

}<' r acht sät z e im Oktober 1925. 

Von - nach 

1 

Güter- \ Währung \FrachtsatzeOkt.1925\~m· 
art u. Menge niedr. / höchst- ! Durch· = 

schnl11 100 

La Plata•J-Engl.,übr.Nordseehät. Getreide I sh je 1 113/6 
Chile- " " Salpeter " 21/-
Mon\real-Nordseehäten • • . Se1relde cls j.1001bs 13,oo 
Ver.Staaten(Atl.-H.)-England.. " 1 sh Je qtr 2/7~ 

" ,. ,. übr.Nordseehäf. " ctsJ.IOOlbs 11,00 
Galveston-Bremen ..• Baumwolle 45,00 
Golfhäfen-Engl., übr.Nordseehäl. Petroleum sh Je t 15/-
Cuba- ., ., Zucker " 15/-
Südafrlka- ., ,, Mals " 21/-
Bombay- ,, ,. Schwe1gut " 22/6 
Calcutta-Bremen ••• Baumwolle ,sh Je40cb1. 18/6 
Südruss.Häl.-Engl. üb, Nordseeh. Gelrelde sh Je 1 12 /3 

" " n " Petroleum „ 12/6 
Donau- ,, ,, Getreide " 15/-
Huel rn-Rotter<lam. Erz " 5/4t 
Card1f!-Las Palmas Kohlen " 8/6 

,, -Westitalien ,, ,, 8/3 
" -Port Said . " " 7/3 
" -La Plata . . . ,, " 16/6 

Rotterdam-We~titaUen ,, ,, 7/-
" -La PJata. . " 16/-

Nordseehäfen-Buenos Aires . . Papier " 25/-
" -Rio Grande do Sul Eisenkon- " 40/-

slruktlons-
teile 

-Sanfos . . . . Zement " 
-Ver.Staal.(Atl. H.J Kalnll // Je 1 
-China 'J, Japan • Maschinen- sh Jet 

1 teile 

17/6 
3,00 

65/-

,, ·Brlt. Indien •. ·/Metall war. " 50/-
Tynefluß-Hamlmrg • • Kohlen " 3/7! 

" -Lübeck .•. / " " 6/-
" -Stettin .... j " 5/6 

Dtsch. Nordseehäfen-Kopenhagen Eisenwaren d. Kr: je 1 tn,50 
" ,, -Liverpool • Zucker sh Je t 10/-
,, ,. -Hull .•. Kalisalz 7/-

England, Ostküste-Königsberg • He1lnge sh ,; faß 1/7 
Narvlk· Emden, Rofferdam • . Erz s. Kr. !e t 3,60 
Liibeck-Sudschweden. Steinsalz 5,00 
Königsberg-Bremen. Getreide &ftt"Je t 7,00 

" · Niederlande Holz hll Je std 20,00 
Riga-Stettin . . . . . Lelnsaat 51/ll je t 8,oo 
Finnland-LUheck .. : 1 Holz .Jlfl Je std 36,00 

1) Oberer Flußlauf. - 'J Außer Schanghai. 

17/6 15/1! 
24/6 22/2 
15,50 14,54 
3/4\ 3/-

15,50 13,3, 
45,00 45,00 
22/- 17/10! 
17/6 16/6 
23/6 22/2 
24/- 23/5 
18/6 lR/6 
13/9 13/1~ 
19/6 14/9! 
17 /3 15/8} 
6/- 5/10 
9/6 8/11 
9/6 9/-

10/5 9/5 
19/6 17/10 
8/9 8/1 

17/- 16/7 
25/- 25/-
40/- 40/-

17/6 17/6 
4,00 3,50 

73/- 70/-

50/- 50/-
4/4) 3/10) 
6/-16/-
6/6 6/} 

1~,50 Hl,50 
10/-110/-7/- 7/-

1/7 1/7 

t·ig 1 ~·~t 
1:501 1:2:; 20,00 20,00 
8,25 8.13 

3800 37,00 

·3 

98 
!)8 

114 
106 
12:; 
100 
100 
103 

OB 
100 
100 
101 

94 
06 

100 
104 
114 
120 
101 
104 
101 
100 
100 

100 
117 
100 

100 
97 

107 
103 
100 
100 
100 

95 
101 
ll8 
104 
103 
nn 

106 
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ten sich nach England und dem nordwesteuropäischen 
Festland um 14 vH. Verhältnismäßig geringere Mengen 
von Brotgetr,eiLle und Mehl kamen auf den Atlantik-
märkten der Vereinigten Staaten zum Abschluß; nach 
Rotterdam und Hamburg erfolgte nach einer Abwärts-
bewegung im September eine durchschnittliche Steigerung 
der Frachten um 25 vH gegenüber dem Vormonat. 

Am La Plata bestand im Oktober nur geringe über-
seeische Nachfrage nach Getreide infolge der guten Ernte-
ergebnisse Europa~. Die Frachten nach der Nordsee uml 
oem Mittelmeer konnten sich bei einem ourchschnittlich 
wenig unter ocm September liegenden Stande in der 
zweiten Hälfte des Berichtsmonats festigen. 

Die Märkte Indiens und des fernen Ostens lagen vor-
wiegend ruhig; auch die Mai&verschiffungen Südafrikas 
blieben bei erneut zurückgegangenen Frachten gering. 

Im Mittelmeer uml der Bai von Biscaya hat sich das 
Erzgeschäft zeitweise gehoben. Es wurden von Huelva 
nach Rotterdam um 9, von Bilbao nach Cardiff um 6 vH 
gebcsse,rte Sätze erzielt. Für algerische Erze waren die 
Frachten nach Rotterdam sogar um 33 vH höher. 

In Caroiff war uas Kohlenfrachtgeschiift größtenteils 
lebhafter als im September. Infolge kna.ppen Schiffs-
rvumangebots stiegen die Frachtsiitze teihYeise beträcht-
lich, nach Westitalien bei,;pielsweise um U, nach Port 
Saifl um 20 vH gegenüber dem Vormonat. Von den 
Hiifen der Ostküste Englands besserten sich die Sätze 
für Kohlen und Koks nach baltischen und skanuinavischen 
I'latzen sowie nach Stettin ullll Lübeck. - Die Ruhr-

kohlenfrachten erfuhren Steigerungen ab Rotterdam nach 
Genua und deutschen Ostseehäfen um 4 bzw. 8 vH gegen-
über dem Vormonat. 

Auch von den Holzausfuhrgebieten der Ostsee und des 
Weißen Meeres waren wegen der vorgeschrittenen Jahres-
zeit und zufolge vereinzelter Eismeldungen Nordfinnlands 
und Nordschwedens höhere Frachtsätze erhältlich. 

Die skandina,vischen Erzraten hielten sich im all-
gemeinen auf der Höhe des Vormonats; nur von Luleä 
stiegen sie wegen des bevorstehenden Schiffahrt-
schlusses bei gesteigerter Verladetätigkeit um 7 vH 
gegenüber September. 

Im Bereiche der deutschen Ostseehäfen verbesserten 
sich die Salzfrachten von Lübeck nach Schweden, Finn-
land unu den Randstaaten um 12 bis 18 vH sowie die 
Frachtsätze für Holz und Getreide von Königsberg nach 
Hamburg und Bremen um 7 bzw. 4 vH. Herabgesetzt 
wurden die Seefrachten für alle Warengattungen von 
Stettin nach Kopenhagen um etwa 4-10 vH im Vergleich 
mit dem Vormonat. 

Die drn Dienst mit außereuropäischen Ländern ver-
seheIHle Linienschiffahrt von deutschen Nordseehäfen er-
höhte u. a. die Sätze nach llfexiko unu Kuba um durch-
schnittlich 8 vH. 

Der Gesamtfrachtenindex des „Economist" (1913 = 100} 
ist von 98,2 im September auf 99,5 im Oktober gestiegen; 
damit setzte sich im Oktober die Aufwärtsbewegung der 
Seefrachten, die seit dem Tiefstand im Juni mit 91,7 
anhielt, weiter fort. 

Der gegenwärtige Stand der Eisenbahnfrachtsätze 
im In- und Ausland (Schluß). 

5. Getreide, Mehl, Kartoffeln, Zucker.1) 

G e t r e i d e , M e h 1 u n u K a r t o f f e 1 n werden 
in ,len Tarifen aller Lämlrr aus wirtschaftlichen Grunden 
stark begünstig-t. Im Binnenverkehr besteht in 
Dcntschlaml seit der Wie,lercinfuhrung der Golumark-

sonst üblichen abweicht und dadurch die Verbilligung 
noch erhöht. Italien heföruert Getreide aller Art und 
·w eizen- sowie Maismehl in einer billigen, anderes Getreide-
mehl dagegen in einer teureren Tarifklasse. Die Schweiz 
hat für Getreide und Mehl bis etwa 150 km die gleichen 

rcclmung im Nowmher 19:?3 
für Getreille unu Muhlen-
erzeugnisse ein Nottarif, 
d0ssen Sätze um 10 vH nie-
driger sind al:l die der N or-
rnalklasse C, in die Getreide 
urnl Mühlenerzengnisse einge-
n·iht sind. Außerdem be-
st,·hen einige Ausnahmetarife 
für überseeisches Gctreicle 
mtch bestimmten Bezirken mit 
noch niedrigeren Frachtsätzen, 
z. B. von '.Va&serumschlag-
plätzen des Mittel- uml Ober-
rheins zur Durchftthr nach der 
Schweiz, von iVeserhäfon bis 
auf 250 km Entfernung. Die 
Niederlande beföruern G c-
treide nach einem verbilligten 
AuRnahmetarif, Mehl jedod1 
nach der Normalklasse. Fur 
Getreiue von Übersee besteht 
außerdem ein besonders bil-
liger Einfuhrtarif. BP!gien 
fahrt Getreiue und Mehl in 
der niedrigsten Normalklasse, 
Frankreich zu einer l,illigcn 
Tarifklasse, deren Frnchtbe-
r,0chnung zur Zeit von uer 

zo EISENBAHNFRACHTEN FÜR GEiREIOE UNP MEHL 

1) Vgl. ",v. u. St.", 5 Jg. 1925, 
Nr. 13, S. 431, Nr. 14, S. 468, Nr. 16, 
S. 531, Nr. 20, S. 664. 
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Eisenbahnfrachtsätze für Getreide, Mehl, Kartoffeln und Zucker 
i n RP(. j e tkm*) 

(beim Vereand in Wagenladungen der Hauptklasse des betreffenden Landes oder bei Ausnutzung 
des Ladegewichts des verwendeten Wagens). a nach Normal-, b = nach Ausna.b.metarifen. 

Deutsches Reich b 
Niederlande b 

a 
b 

Belgien .... a 
}..,rankreich a 
Italien, ... , a 

" ..... 1 
a 

Sch\'1-·eiz ..•. b 

Öst;rrei~h:: 
a 
a 

::~7;~~'.0

:'I 
" b 
b 
b 

Belgien .... b 
}..,rankreich . b . b 
Italien ..... b 

"" · 1 
b 

..... b 
b 

Deutsches Reich I b 
Niederlande 
Belgien .... 
Frankreich . 
Italien..... a. 
Schweiz , . . b 

h 
a 
a 

.. " b 
Osterreich. . a. 
Tschechoslowakel a 
Polen...... b 

...... 1 b 

Geltungsbereich 
Anwendungsbedingungen 

1 
Entfernungen .•.•• km 

50 i 100 1 150 1 200 1 350 i 500 ! SGO 11200 

A. Getreide und Mehl. 
I. Im Binnenverkehr. 

7 ,59 6 57 5,98' 4,, 7 3,48 
4,56 s;91 
5,66 4,88 

Getreide u. Mehl, allg. z. lolands,·erbr.'J 10,20' 8,64 1

1 
7,91 

Getreide im allgemeinen Verkehr. . . . 9,14 6,09

1

5,07 
Mehl ,, ,, " .... 11,16 7,61 6,31 
Getreide i. d. Einf. v. Seehäf. z. Inlands-

verbrauch . . . . . • . . . . . . . . . . • 7,10 4,74 4,06 3,63 3,0~ 
Getreide u. Mehl i. allgem. Verkehr . . . f,06 4,7213,53' 2,83 1,94 

" " • • • • b. 20 t 6,o4 5,56 4,51 3,99 2,95 2,ss, 1,s1 1,36 
Getreide, ,veizen- u. llfaismehl i. allgem. 4,74 3,82 3,35 3,11 2,57 2,3112,0l 1,81 

A~::::hi•it;eid'e,',.;hie' i. ~lig: Ve
0

rkeh1\ 6,321 5,1014,47 4,15 3,42!' 3,08f

1

2,68'12,42 
Getreide 21,1s'19,5ß 17,27 14,01 8,87 6,65 - -
l\fehl " ., 21,18119,56117,49 15,57 10,85 ~,57 - -
Getreide u. J\Iel,I 5,5614,5014,221 4,14 3,60 S,2812,99! 2,84 

" • " " " 9,08 7,f>9 6,6416,1615,481 5,2314,9914,87 Im Wasserumschlagverkehr'). 7,28

1

5,61 4,65 4,31 3,84 3,66 3,50 3,41 
Getreide i. allgem. Verkehr . 7,42 6,31 5,ß9 5,39 4,631 4,17 3,85

1
3,81 

Mehl • '). 8,92 7,80 1 7,331 7,06 6,471 6,02 5,71, 5,6ti 

II. Zui· Aus- und Durchfuhr, 
Allgem. Durchfuhrtarif v. u. n. Seehafen') 5,481 3,941 2,85: 2,741 2,74' -f-
Getreide z. Aus- u. Durchfuhr. , .... 5,52 5,to 4,1·11 3,6312,681 2,22 1,63 1,23 
Mehl z. Ausfuh1 ') ............. 5,08 4,72 3,8113,35 2,47 1,99 1,5111,13 
Inland. Getreide zur Ausfuhr über best. 

Seehäfen .. , ........... , . 4,50 3,4.4 2,85 2,33, 1,93 ,.,, ,,.1. 
s,so/ 3,ul 2,571 

Inlilnd. J\Iehl zur Ausfuhr über best, 
Seehafen. . . . . . . . . . . . . . . . 6,00 4,59 2,46 2,46 . 

Getreide z Durchfuhr ......... 4,14 3,34 2.~01 2,821 2,36 2,101 1,85 1,65 
lllehl . . ........ 5,52 4,45 3,99 3,77 3,141 2,801 2,47 2,20 

B. K a r t o f f e l n. 
I. Im Binnenverkehr. 

Allgem. z. Inla.ndsverbrauch'1 'J t). . 1 3,80i 3,0012,73! 
Im allgem. Verkehr. . . . 9,1! 6,0~ 5,~71 

,. . 6,06: 4,72 3,u31 „ b. 20 t . . . . . . 6,041 5,f>6 4,51 
• • . . • . . . . . 4,14, 3,34 2,871 

" " " .•.•.. , .. , .. 12,12 11,08 9,781 
Vom 15 Sept.-15. Nov. 1. allg. Verkehr 

1

10,151 9,02 7,fl,91 
Im allgem. Verkehr. , • . . . . . . . . . 4,501 3,70 3,271 
" ,, ,, • • . • • . • • . . . • 7 ,5~

1 
5,24 4,2±1 

,, ,, ,, u. z. Au~fuhr. . . . 4146! 3,3·!' 2,871 
Vom 15. Sept.-15. Nov.•). . . . . . • . . , . 1 2,72

1 

II. Zur Ausfuhr. 

2,501 ?,141 1,92: 1,52( 1,12 
4,56 3,911 -1-1-2,8311,94 - - -
3,9nl 2,9?I 2,4~

1
1,s1 1,36 

2,8! 2,20 2,03 1,sol 1,62 
8,601 5,961 4,681- -
7,05 4,891 . - -
3,08'', 2,45 2,12 1,83, 1,68 
s,74: 2,so1 2,03 2,1~; 1,~? 
2,60 2, tO, 1,81 1,6"[ 1,ua 
2,421 1,s1I 1,5ti; 1,si> 1,21 

Italien .... , I b I Inland.Erzeugn. z. Ausf. u. best.Seehäfen 1 3,941 3,011 2,44) 1,981 1,841 1,811 . 1 • 

C. Z u c k er ( R o h • u n d Y e r b r a u c h s z u c k e r ). 

Deutsches Reich a 

" Niederlande a 
Belgien . . . . a 

" a 

I. Im Binnenverkehr. 
Rollzucker•, im allgem. \'erkehr .... , ll,40( ü,60

1 
8,80' 8,331 7,3116,60, 5,30' 3,86 

Verbrauchszucker im allgem. Verkehr .. 13,60 11,60 10,60110,lOI 8,94 s_=,08

1

6 ___ '_50 ~=,73 
Roh- u. Verbrauchszucker i allg Verkehr 15,22

1
'12,35'

1

11,38,10,40I 8,12 
Rohzucker 1m allgem. Verkehr ... , . 7,M 6,03 4,7713,96 1 2,91 
,~erliraucbszucker im allgem Verkehr., 9,2217,9917 ,~LJ 6,63: 5,08 
Rohzucker " ,. ,, . . 7,32 6,77 5,53 4,89j 3,57 3,0!j 2,39 l,99 „ a Verbrauchszucker ,, •1 n • • 9,30 1 7,fl8 61911 6,40 ö,37 4,36 1 3,41 2,87 

Italien . . . • . a Rohzuck<>r " " ,, . . 8,541 6,88I 6,0"11 5,62[1 4,63 4,13
1 

3,571 3,15 

}.,raukreich . a 

n a Verbrauchszucker 11 ,-1 .., •• 1 8,60: 7 ,H) 6,331 5,DO 4,85j 4,29 1 3,76 1 3 39 
Schweiz.... a Roh- u. Ver~rauchszuckeri. allg.Verkehr 29,82'

1
27,30 124,34l21,60'15,0!

1
1t,861- 1 .'... 

Österreich.. a Rohzucker 1m allgem. Verkehr. . . . . . 8,16 7,10

1 

6,7! 6,7115,791 5,18 4,59l 4 27 
a Verbrauchswcker im allgem.Verkehr .. 12,42

1
10,5~ 10,01110,02 9,361 8,28 7,28 s:73 

Tschech;slowakel a Rohz<1cker v. best. Station, an Raffinerien 111,32 9,591 8,67 8,22 7 ,35 6,631 5196: 5,59 

" Polen ..... . 

a Verbrauchszucker i. allgem. Verkehr ... U,76 12,54 11,47

1

10,93: ~,76i 8,1!217,8617,26 
b " im Wasserum<chlagverkehr') 11,so: 10,031 9,18 8,7517,811 7,14 6,29 5,82 
a Rohzucker im allgem. Verkehr .•... · 111,88 10,491 9,65 9,29 8,27

1 
7,43j 6,871 6,81 

a Verbrauchszucker im allgem. Verkehr .. ,13,36111,88 111,U,10,77 9,55, 8,611 7,qs; 7,92 

Frankreich . b 
b 

Schweiz . . b 
Italien . .. .. b 

b 

II. Zur Aus- und D11rchfubr. 
Rohzucker z. Aus- u. Dllrchftlhr .... · 16,U' 6,181 5,0314,4413,231' 
Verbrauchszucker z. Aus- u. l>,irchluhr 7,32

1

1 6,7715,53 4,89 3,57 
Roh. und Verbrauchszucker z. Aus~ und 

Durchfuhr ....•............ 

1

21,18

1

19,56,17,49
1
,15,57110,85

1 Rohzucker z. Aus- u. Durchfuhr. . . • . 8,12 6,191 5,13 4,22 3,481 
Verbrauchszucker z, Aus- u. Durchfuhr 8,18, 6,47 5,38

1 
4,42 3,64 

2,75f 2,16 
3,0412,39 

8,57 -
3,1012,67 
3,221 2,82 

1,80 
1,99 

2,54 

*) Die Umrechnung in RPf. erfolgte über Durchschnittskurs Berlin im August 1925. - t) Gültig 
a.b 1. 10. 2fi. - 1) Nottarif 10 vH Ermäßigung gegenüber d. S&tz. der Norma}klasse. - 2) Nur zur 
menschl. Ernährung. - 1) Nur nach Holeschowitz und Jailelnik. - ') 10 vH Ermaßig. b. Versand 
nach Warschau, Krakau, Lemberg u. PoJn.-Obersrhles. - ,,,... Anwendbar für alle Gti.terart., fa1ls die 
entsprechenden Binnentarife höher sind. - 1 ) Gilt auch für Uberseeisehes Einfuhrgetreide beim 
Versand an Miihlen znr He, stellung von Ausfuhrmeh1. - 7) Gilt nicht iur Kartoffeln zu Indu'd.trie-
zwecken, wenn als Eß-, Futtei'- oder Saatkartoffeln noch geeignet. - 8) Nur nach Poln.-01Jer. 
schlesien. - 9) Rubenzucker, zum unmittelbaren Verbrauch ungeeignet. 

• 

Sätze, auf weitere Entfer-
nungen wird Getreide nach 
einem niedrigeren Ausnahme-
tarif befördert. Die Tschecho-
slowakei berechnet für den, 
Transport von Getreide und, 
Mehl mittlere Norma1sätze, 
Österreich erheblich niedri-
gere; besondere Tarifbegünsti-
gungen, abgesehen von zeit-
lichen Ermäßigungen in be--
stimmten Verkehrsbeziehun-
gen, die meistens nur örtliche-
Bedeutung besitzen, haben sie 
jedoch nicht eingeführt. Wie· 
in den Ausführungen bei den. 
Baustoffen1 ) bereits dargelegt, 
gilt die besondere Begünsti--
gung im Wasserumschlag-
verkehr der Häfen Holescho-
witz und Melnik auch für Ge-
treide und Mehl. Polen unter-
stützt den Inlandsverbrauch 
von Getreide uncl Mehl durch 
den Normalklassen gegenüber 
verbilligte Ausnuhmetarife, ge-
währt außerdem eine Ermäßi-
gung um 10 vH auf den Tarif 
für Mehl beim Versand nach 
dem polnisch-oberschlesischen 
Industriegebiet und em1gen 
größeren Städten. Die höch-
sten Frachtsätze unter den 
aufgeführten Ländern hat die 
Schweiz; bis etwa 400 km 
Entfernung ist dann Deutsch-
land teurer als die übrige1t 
Länder, wird aber mit zu-
nehmender Entfernung, zumal 
bei den Mehlfrachten, von 
Polen übertroffen, bei 
1100 km und darüber hinan& 
auch von der Tschecho-
slowakei. Belgien, Frankreich 
und Italien zeichnen sich in-
folge der Geldentwertung 
durch sehr billige Sätze 
aus. 

Außerdem sind in Frank-
reich, Belgien und Italien 
Sondertarife für Getreide und 
Mehl zur A u s - u n d 
D u r c h f u h r eingeführt, die 
gegenüber den Satzen im 
Binnenverkehr eine erhebliche 
Verbilligung aufweisen. Auch 
in den übrigen Ländern siwl 
Ausnahmetarife vorhanden, 
die jedoch nur Stations-
frachtsätze in bestimmtm 
Verkehrsbeziehuugen auf-
weisen uml teils die Ausfuhr, 
teils die Durchfuhr be-
günstigen. Bei der Fracht-
berechnung im Rahmen de1 · 
zwischen einzelnen Ländern 
bestehenden V rrhandsfarife 
wird hauptsächlich die Durch-
fuhr begünstigt. 

Die Frachten für K a r -
11 Vgl. "W. u. St., 5. J'g. 1925, 

Nr. 20, 8. 664. 
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nahmetarif zur Ausfuhr über 
bestimmte Seehäfen, dessen 

12 EISENBAHNFRACHTEN FÜR KARTOFFELN 
Sätze angewendet werden, 
falls sich nach dem ent-
sprechenden Binnentarif nicht 

10 

2s 50 75100 1so 200 250 ,eo ,so ,eo -so 500 
Wv$t2S 

IM BINNENVERKEHR 
in Rei<hspfenrng je tkm 

600 

DEUTSCHLAND 
NIEDERLANOE 
BELGIEN 
FAANKREJCH 
!TAUEN 
SCHY..E!.l 
0STERRElCH 
TSCHECHOSLOWAr El 
POLEN 

?00 800 

t o ff e 1 n im B i n n e n v e r k e h r sind zum Teil ebenso 
hoch wie die für Getreide, zum Teil niedriger. In Deutsch-
land ist die Begünstigung besonders groß, hier sind die 
Kartoffeln einer Tarifklasse zugeteilt, nach der sonst 
Roh,stoffe niadrigen Wertes gefahren werden, und ge-
nießen außerdem noch die Vergünstigung des oben er-
wähnten Nottarifs; mit Wirkung vom 1. Oktober 1925 
sind die Satze für Kartoffeln zur Unterstützung der Preis-
senkungsbestrebungen um weitere 10 vH ermäßigt. Die 
deutschen Frachtsätze sind deshalb, besonders auf weiten 
Entfernungen, niedriger als die der meisten aufgeführten 
Länder. In Belgien und den Niederlanden werden 
Kartoffeln zu den gleichen, in Frankreich zu annähernd 
den gleichen Sätzen wie Getreide gefahren. Bei kurzen 
und mittleren Entfernungen 
kommen die polnischen Satze 
ilen deutschen sehr nahe. Ein 
auf die Erntezeit vom 
15. September bis 15. No-
vember beschränkter Sonder-
tarif, der nur für das polni~ch-
oberschlesische In<lustriegebiet 
gilt, hat die nie<lrigsten 
Frachtsätze aller Berichts-
länder. Die Schweiz hat 
gleichfalls einen für dieselbe 
Zeit gültigen, billigeren Aus-
nahmetarif eingeftihrt. 
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eine niedrigere Fracht ergibt. 
Für Z u c k e r wird in 

keinem der aufgeführten 
Staaten eine auch nur an-
nähernd so starke Begünsti-
gung wie für Getreide, Mehl 
und Kartoffeln gewährt. In 
Ländern mit einer nennens-
werten Zuckererzeugung ist 
dem Rübenrohzucker, der, 
zum unmittelbaren Verbrauch 
noch ungeeignet, an Zucker-
raffinierien gesandt wird, eine 
niedrigere Tarifklasse zuge-
billigt. Als Verbrauchszucker 
wird gereinigter Zucker so-
wohl aus Zuckerrüben als 
auch aus Zuckerrohr gleich-

artig tarifiert. Die Frachtsätze sind wiederum in der Schweiz 
am höchsten, die nächsthöheren für Verbrauchszucker hat 
die Tschechoslowakei, dann folgen in mäßigen Abständen 
für Entfernungen bis etwa 400 km Polen, die Nieder-
lande, Österreich und Deutschland. Mit zunehmender Ent-
fernung werden die deutschen Sätze erheblich billiger als 
die der angeführten Länder. Die billigsten Sätze für Roh-
und Verbrauchszucker besitzen durchschnittlich Italien, 
Frankreich und Belgien. Zur Aus - und Durchfuhr 
bestehen in einigen Ländern besondere Ausnahmetarife. 
Recht billig befördert hier Frankreich. Die italienischen 
Sätze sind im Rahmen des bei Kartoffeln erwähnten 
Ausfuhrtarifes etwas niedriger als die Binnensätze. Auch 
die Schweiz hat einen, dem Normaltarif gegenüber erheb-

EISEN BAHNFRACHTEN 
ROH-uNoVERBRAUCHSZUCKER 

IM BINNENVERKEHR 
fr, Refchspfennig Je tkm. 

R011ZUCKE'R 
VER.Bfi:AUCHS-

ZUCK!!R 
OE.UTSCHLAND 
NIEOERLAHOE. 
BELGIEN 
FR.ANKR.t:.ICH 

- - -·-·-·-·-·-- - SCHWEIZ 
............. ~ ÖSTE:.RRE!Cl-1 
0-0-0-0, ~ TSCHECHOSL.OWAKE.I 

-POLEN 

-~ ........ , .. 

--- --+----- { 

Da die Binnentarife für 
Kartoffeln in fast allen 
Ländern an sich schon sehr 
niedrig liegen, sind für üie 
Aus- und Durchfuhr 
nur in Frankreich, Italien tmcl 
Polen besondere Ausnahme-
tarife erstellt; die französi-
schen Ausfuhrsätze für Kar-
toffeln sind fast durchweg 
dieselben wie für Getreide. 
Die polnischen Ausfuhrsätze 
sind die gleichen wie die im 
allgemeinen Binnenverkehr, 
beim Versand über Danzig 
wird auch clie Strecke <lurch 
das Danziger Gebiet nach 
diesen Sätzen durchgerechnet, 
was infolge des Staffeltarifs 
eine Ermäßigung berleutet. In 
Italien gilt auch für Kar-
toffeln der allgemeine Aus-

0 25SO '151CO 150 :.V0 250 300 3&) 400 ~50 500 6".;0 ,CO eoo 900 1000 1'00 1ZOO km 

WuSt25. 
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lieh ermäßigten Aus- und Durchfuhrtarif für Zucker ein-
geführt. Die Tscl)echoslowakei hat im Verbandstarif mit 
Italien beim Versand nach Triest sehr billige Sätze. So 
beträgt z. B. die Fracht von Troppau nach Triest nur 
4,04 :llPf. je tkm. Ebenso sind in der Tschechoslowakei 
Z6itlich begrenzte Ermäßigungen für Zucker von be-

stimmten Stationen nach einigen deutsch-tschechischen 
Grenzstationen eingeführt. Auch Deutschland gewährt 
besondere Vergünstigungen bei der Durchfuhr von 
tschechischen Grenzstationen nach Wasserumschlagplätzen 
der Oder zur Ausfuhr über See und zur Beförderung von 
einigen süddeutschen Stationen nach der Schweiz. 

PREISE UND LÖHNE 
Großhandelspreise Mitte November 1925. 

Seit Anfang des Jahres ist, mit Ausnahme einer 
Unterbrechung im Juli, eine im Durchschnitt fort-
gesetzt rückläufige Preisbewegung der Industrie-
rohstoffe und Halbwaren festzustellen. Diese Ent-
wicklung ist der Ausdruck für die seit dem Kon-
junkturumschlag zunehmende Kapital- und Kredit-
knappheit, die zwangsläufig zu einer Anpassung der 
schnell gesteigerten ·warenerzeugung an den nirht 
in gleichem Maße gestiegenen Verbrauch führt. Die 
gegenwärtige Krise auf den vom Kredit- und 
Kapitalmarkt finanzierten Rohstoffmärkten zeigt 
sich vor allem auch darin, daß die im Herbst ge-
wöhnlich zu erwartende Belebung nicht eingetreten 
ist. Seit Anfang des Jahres ist die Indexziffer der 
Industriestoffe von 140 auf 135 im Juni und weiter 
seit Juli von 136 auf 133 am 17. November zurück-
gegangen. Die rückgängige Preisbewegung von 
Januar bis Juni lag in der Richtung der fü.i· die Zeit 
von 1900/13 festgestellten mittleren saisonmäßigen 
Bewegung, die im Juli den 'tiefsten Stand der Index-
ziffer für Industriestoffe verzeichnet. Von August 
bis zum Oktober tritt dann gewöhnlich eine saison-
mäßige Preissteigerung ein, die im Oktober den 
Höhepunkt des Herbstgeschäfts kennzeichnet. 
Wichtiger als die Abweichungen im übrigen gleich-
gerichteter saisonmäßiger und tatsächlicher Preis-
bewegungen ist die Tatsache, daß in diesem Herbst 
sich eine dem saisonmäßigen Verlauf entgegen-
gesetzte, drei Monate anhaltende, Abwärtsbewegung 
der Preise durchsetzen konnt,e. vVohl wurden auch 
in der Vorkriegszeit in den Jahren rückläufiger 
Konjunktur die saisonmäßigen Einflüsse durch die 
in großem Zuge abwärts gerichtete Preisbewegung 
in einzelnen Monaten überkompensiert, jedoch ist ein 
nach Dauer und Ausmaß gleicher Preisrückgang in 
keinem der Jahre von 1900 bis 1913 zu verzeichnen. 
An dieser bei rler zusammenfassenden Indexziffer für 
Industriestoffe zu beobachtenden Bewegung sind die 
einzelnen Märkte, die durch die Gruppen Häute Ufül 
Leder, Metalle uncl Mineralöle, Kohle uncl Eisen dar-
gestellt werden, in gleicher Weise lJeteiligt. Die 
Preise der Textilien hauen ihren saisonmäßigen 
Höchststand im ,Juli uncl zeigen in den letzten 
Monaten infolge der starken Schwankungen auf ein-
zelnen Rohstoffmärkten (Jute, Baumwolle) eine un-
regelmäßige Bewegung. Von den Agrarerzeugnissen 
haben die Preise der Vegetabilien (Getreide und 
Kartoffeln), die am 11. November mit 96,0 ihren 
tiefsten Stand erreicht hatten, einen Umschlag er-
fahren. Sie haben hiermit etwas später als gewöhn-
lich die saisonmäßig bedingte Richtung einge-
schlagen (vgl. Darstellung S. 668), während die 
Preise der animalischen Erzeugnbse (repräsentirrt 

SAISONSCHWANKUNGEN UND PREISBEWEGUNG 
DER INDUSTRIELLEN ROH- UND HALBSTOFFE 

( Gruppe lndustrle'2>toffe, sowie Gruppe Tl u,E der 6roßhandels\ndexzrffer) 
JANUAR 192.4 -OKTOBER 1925 

( 1913•100) 
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Deuts c_b e Groß band e I sind ex z i ff er 
(1913 = 100). 

November 
Warengruppen 4. 11. 1 17. 25. 

1. Getreide u. Kartoffeln .. 97,8 96,0 98,2 102,6 
2. Fette, Zucker, Fleisch 

und Fisch ......... 142,0 142,8 143,4 142,3 
3. Kolonialwaren, Hopfen .. 179,7 181,3 181,3 181,3 
4. Häute und Leder . . . . . 120,3 119,9 120,1 118,5 
5. Textilien . . . • • . . . • . 191,4 188,1 188,0 188,4 
6. Metalle und Mineralöle .. 131,0 130,4 130,0 129,3 
7. Kohle und Eisen ..... 119,8 119,8 119,8 119,8 
Agrarerzeugnisse . . . • • . . 113,8 112,8 114,5 117,3 
Industriestoffe .....••.. 133,7 133,1 133,0 132,9 
Inlandswaren . • . . . . • • • 111,8 111,0 112,3 114,5 
Einfuhrwaren • , , , , , . • • 165,3 164,3 164,2 164,0 
Gesamtindex • • . • • • • . . 120,7 119,9 121,0 122,7 
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Grollhandehpreise wichtiger Waren in flU(., 

Waren 
1 

Handels- 1 11913 1 1925 
Ort bedingung Menge .M. Sept. 1 Okt. 

1. Lebens., Futter- und G enull m I tt el. 
Roggen, märk.. • • Barlla BDrsenprall 1 t 
Weizen, märk.. • . • 
Gerste, Sommer· 11 11 „ 
Hafer, märk.. • • 11 n " 
Roggenmehl. • • 11 1 dz 
Weizenmehl. • • " " n 
Hopfen. • • • • • NDrnbarg Haltertauar o. s. " 
Mals • • • • • • • Hamburg frei Kalwaggon 1 t 
Reis, speise!. • • 11 mltll, Art u. GQle l dz 
Erbsen, Viktoria- . Berlin BDrsenprel1 ~ 
Bohnen, Speise-, , weiße 50 kg 
Kartoffeln, rote , . ab märk. Sial. " 
Rapskuchen . , , . Börsenpreis l dz 
Roggenstroh. , . drahlgepreßt 50 kg 
Wiesenheu , • • . 11 handelsübliches 
Rinder, Ochsen • • vollfl., ungeJocbt " 
Schweine , , • • . 11 11 V, 80-100 kg n 
Rindfleisch • . • Ochsenfl. b. Qual. " 
Schweinefleisch. 11 (bis 225 Pfd,) n 
Schellfische • • • Wesermde. mittel 1 kg 
Kabeljau. • • • • 11 mittel und klein n 
Heringe, Salz-. . Sleltln Norweg. Sloel 924 1 Faß 
Butter . . . • • • Berlin la. Qualität 50 kg 
Margarine . . • • .. 2. Handelsmarke '/,kg 
Schmalz , . . , , . ,. Pure lard In Kisten 50 kg 
Leinöl • • • • • • . Hamburg m. Faß, ab Fab. 1 dz 
Sesamöl • . • • • . München o.Faß,a.sildd.Fabr, " 
zucker,gem.Melis. Magdeburg ab Mgdb.u.Umg.'J 

1

50 kg 
Kaffee, ungeröstet. Berlin superlor " 

" geröstet • 11 mllfl. Qualität " 
Tee •••...••. 

1 
11 verzolll, ab Lager " 

Tabak, brasil. , , . Bremen , 1 kg 
2. Indus t r I es toffe, 

162,50 162,621148,76 
195,20 !13,lfi 211,57 
183,00 223,901216,30 
166,80 178,92 179,20 
20,85 24,57 22,61 
26,90 31,30 28.99 

312,60 1100,00 1050,00 
116,00 194,85 186,15 
22,30 31,80 30,60 
28,00 28,71 28,63 
16,öO 16,75 16,69 
2,71 1,82 1,79 

12,00 15,85 14,95 
1,60 0,991 l ,08 
3,10 3,17 3,33 

51,85 58,28 53,22 
57,30 90,28 87,56 
82,54 98,33 91,44 
71,98 120,111117,11 
0,59 0,681 0,70 
0,21 0,20, 0,29 

23,00 11,14 1 J 23,37 
125,84 203,001214,86 

0,56 0,66 0,66 
64,50 9D,74• 93,38 
63,00 88,921 SIJ,3! 
84,75 124,201113,90 
11,70 20,84 16,08 

100,00 205,001 200,00 
140,00 270,00 270,00 
130,00 385,001 385,00 

1,40 1,69 1,76 

Wolle, deutsche. ·1 Leipzig I A/AA voflsch. 11kg 6,25i'l 10,00
1

1) 10,10 
Kammzug, austral. . 11 A/AAHandelsfleec. ff 6,65 '! 10,85 '! 11,31 
Fettabfälle, sort .• , M.-Sladb. , ff 0,50 0,76 0,67 
Baumwoll,, amerlk, . Bremen loco, mlddl. unlv. " 1,295 2,45 2,21 
Baumwollgarn . , I M.-Gladb. Waier Kellg.Nr.121 ff 1,74 3,91 3,78 
Cretonnes, 88 cm, I Augsburg 16/16a. 20/206. 1 m 0,304 0,72 · 0,73 
Rohseide. • . • • . Cralald Br!ge 12/14 1 kg 43,75 74,20 73,27 
Kunstseide .•. , 11 90 den Schuß 14,00 18,00 17,00 
Hanf, roh, 1. Marken FDssen ab Italien 0,82 1,61 1,46 
lelnengarn,Flachsg.Ho.30l'Landesh./S. la mech. Kelle n 2,556 4,76 4,73 
Rohjute, Blitzgruppe . Hamburg ctt Hamburg 0.53 o,89 1, 10 
Jutegarn, 3,6 S. Schuß,. ., }trel Bahnst. d. 0,815 1,32 1,45 
Jutegewb.,Hasslan320 „ l!efd. Firma 1,11 1,63 1,77 
Jutesäcke, Hass. 335. 11 65 X 135 cm 1 säck o, 704 1,06 1,18 
Rindshäute, gesalzen Frank1.a.M, deutsch '/,kg 0,60 0,80 0,70 
Kalbfelle . . • • . ges. versch. Hark. 1 kg 2,10 3,00 3,oo 
Ziegen!. u. Haberl.. . trockene 1 Stck. 6,251 5,GO 4,80 
Sohlleder . . • • • gem. Gerbung 1 kg 2,40 4,50 4,50 
Boxcalf, farbig , . 1oFuB 1,26 1,90 1,90 
Ohevreaux, schwarz. " 1,008 1,30 J ,30 
Kautsch.,Massal . Ha~burg clt Hamburg 1kg 6,93 10J 5,61 '°J 6,73 
lllntermauerungsslelne. . Berlin ab Werk 1000 SI 17,50 30,15 2~12j 
Kalksandsteine . . 

10
• t 17,00 26,75 2o,63 

Stuckenkalk,Rüdersd. ,, ,, 170,00 245,00 24.5,00 
Zement ...... f.D, O.Relch ab Werk,ohn.Verp. " 315,00 395,00 390,25 
Balken. . . . . . . Berlin Handpr.Berl.a.Lg. 1 cbm 58,00 85,00 85,00 
Schalbretter, , . . 11 " " 41,00 62,00 62,00 
Zeitgsdruckpapier D. Reich Ire! Emptangsstal. 1 dz ')21,00 34,00 34,50 
Elsen, 61eBerel-, Roh III. Essen Dschn.-Verkt.-Pr. 1 t 74,50 88,00 86,00 
Stabeisen . • • • . ab Oberhausen " 108,50'')l30,10 11)130,80 
Stahl, Werkzeug- . ab Werk 1. Qual. nichl leg. 1 kg 1,20 1,65 1,65 
Schrott, Kern- .• , Essen tr.rh.w.Verbrwerk. 1 t 50,00 52,00 48,88 
Blei,Orig.-, Weich- Berlin ablg.l.Deutschl. 1 dz 38,95 77,03 77,25 
Kupfer, Raffinade. 99/99,30/0 ff 130,00 123,06 122,43 
Zink, Drlg.-HDtlenroh-. Pr. Im tr. Verkehr 46,00 74,98 70,07 
Zinn, Banka-, mlnd.99 '/, Hamb'urg ab Lg. l, Deulschl, 427,40 525,09 553,40 
Alumin., 98/99°/o. • Berlin Blöcke, Barren 170,00 237,50, 237,39 
Relnnick., 98/99 •/,. ablg. l. Oeutsohl. 325,00 345,00

1 
345,00 

Antimon-Regulus . 11 62,50 127,291 134,68 
Petroleum , • , . . los.verz., tr,Berlln 20,00 24,25 24,25 
Benzin, ausl., ca. 0,740 "ab Lag. Berlin 36,00 36,501 35,50 
Gasöl, miner., aus!. 11 l.vollverz.,ab Br. " 15,95 17,971 16,53 
Masch.-01.mltll.Vlsk. Wllhbg. lose,zollfr,,abW. 26,00 30,50 29,47 
Kainit 12°/o Sa.Jz. . Berlin ab Werk 1,20 1,08 1,08 
Schwefls. Amm.'). ,, gedarrlu.gemahl. 1 kg 1,35 1,00

1 

1,015 
Stein-{ FetttGrderkohle } R h ab zeche 1 t 

1

1)12,00 15,00 14,92 
koh- Sasstilckkohle k uh{" " ')14,00 20,00 ') 19,90 
len: Magornußk, 1. 0 8 " 1)17,50 'J 28 oo 27,86 
Braun { Briketts .. } Ostelb. 11 " I•) 9,60 11;55 11,49 

lr.ohlen·· FOrderkoh'e Braunk.-1 11 " 1 2,20 3,00 2,98 
· Slebkohle . Syndikat 11 " • 3,75 3,73 

Tori, Maschinen- • Brandenbg, Ir. Wagg. Yersdsl. 50 kg 0,55 0,80 0,90 
Brennholz, Kiefern-. Berlin Kloben 1 rm 10,00 16,00 16,00 

Anm. 1) Bei Lieferung innerh. 10 Tg.; ohne Steuer (1913 = 7 .«, ab 
1923 = 10,50 i!IJC) u. Sack. - 'J 15. d. lllts. - 8) Juli 1914. - ') t kg Stick-
stoff. - 1) Durchschnitt 1913/14. - 8J 1925er. - 1 ) Freier Marktpreis. -
•J Gasstückkohle I. - ') Berichtigt. - 1•) Ende d. Mts. - ll) Vorl. Zahl. 

durch die Gruppe Fette, Zucker, Fleisch, Fisch) ihre 
saisonmäßige Abwärtsbewegung unter Schwan-
kungen fortsetzten. Das Preisverhältnis zwischen 
Agrarerzeugnissen und Industriestoffen, auf der 
Basis 1909/13 (=100) berechnet, stand Mitte Novem-
lJer auf 77. Die Preisschere ist also wieder ebenso 
stark geöffnet wie im September 1924, wobei aber 
zu berücksichtigen ist, daß infolge der besseren 
Ernte die Lage nicht ganz so ungünstig ist, wie sie 
sich nach dem Preisvergleich darstellt. 

Auf den Getreiuemiirkten zogen unter uem Einfluß 
der noruamerikanischen Preissteigerungen die Weizen-
preise weiter an, wahrencl dio Roggenpreise in Berlin 
mit 133,50 ,'Jl.Jl je t am 9. November ihren tiefsten 
Stand erreichten. Seitdem sind auch die Roggenpreise 
der Bewegung der ·weizenpreise gefolgt. In Deutschland 
wurde die Preissteigerung des Roggens ausgelöst durch 
uie Genirhte ilber eine Stützung der Roggenpreise un,l 
verstärkt durch die fast gleichzeitig eintretende Auf-
wärtsbewegung der nordamerikanischen Notierungen. 
:\ritte November betrug der Berliner Roggenpreis 
143,50 .'llcll je Tonne. Gegenilber den Chicagoer Notie-
rungen lagen die (Kassa-)Preise Mitte November für 
\\'eizrn nm 6 vH nieüriger uml fur Roggen um 2 vH 
hoher. Damit bleiben auch jetzt noch die deutschen 
Preise weit unter den Cifpreisen für nordamerikanisches 
Getreiue, flas, nachüem clic polnische und russische Aus-
fuhr erheblich nachgelassen hat, clic Preisbildung auf 
dem europäischen J\Iarkt wieuer stärker beeinflußt. Die 
nieürigen Prc,ise der Berliner Burse repräsentieren gegen-
wärtig stilrker als sonst vorwiegend die ostdeutschen 
Yerhaltnisse. Während in Berlin und Breslau die Roggen-
preise mit etwa 138 (JcJI( je t (Woche vom 9. bis 14. No-
vember) notiert· wurden, lagen die Preise in der Provinz 
Sachsen bereits auf 1-!8 (Jl,A( (~fagLlebg.) und erreichten 
nach \Vesten an,teigend in Siiudeutschland mehr als 
180 J'l.Al. Ebenso waren dio Preise an d0r Küste infolge 
der für die Ausfuhr günstigeren Yerkehrs!age höher als 
in Berlin und Schlesien, dem augcnhfüklich frachten-
ungünstigsten Gebiet. Ähnlich, aber nicht ganz so stark, 
sincl die Preisunterschiede für_ Weizen. Die Kartoffel-
preise sind bei geringem Umsatz außProruentlich ge-
drückt. In Berlin wuruen für rote Speisekartoffeln 
1,60 Jl,Al je Ztr. notiert gegen 1,90 ,Jl.Al im Novem-
ber 1913. Abgesehen uiivon, daß 1913 eine Rekord-
ernte erzielt wurde, vermag die diesjahrige gute Ernte 
keinen Ersatz fiir die geringen Preise zn bieten, da die 
Aufnahmefähigkeit der Ftädtischen Bevölkerung ver-
hältni~mäßig begrenzt ist, so daß für uie überschüssigen 
Kartoffelmengen nur die Yerwendung als Viehfutter in 
Frage kommt. 

Getreidepreise in deutschen Wirtschafts-
gebieten und im Reichsdurchschnitt. 

Oktober 1925 (in fllft für 50 kg). 

Ware / 
Ost- 1 MIiie!- 1 West- lsod, SQdw.-1 Reichsdurchschnitt 

Deutschland 

Oktober 1925 1913 1 Sept. 25 1 Okt. 25 

Roggen · 1 7 ,60 1 8,121 8,981 8,66 

1 

8,27 

1 

8,81 

1 

8,34 
Weizen . 10,24 10,75 11,29 10,87 9,79 11,12 10,79 
Gerste. . 10,06 11,43 10,64 11,49 8,61 11,56 10,91 
Hafer . . 8,71 tl,88 9,15 9,38 8,23 9,46 9,28 

Auf clen Nah r u n g s mit t e 1 m ä r kt e n haben die 
Preise für Butter weiter nachgegeben (Berlin 200 .Jl,,/l 
je ltr. ah Station ohne Faß). Der Magclelrnrger Zucker-
prnis hat um 2 JU( je Ztr. angezogen, BO daß er sich 
uach der seit ,lern 16. Noyemher einschließlich Steuer 
(10,50 :Tl.Al) unu S::ick (0.50 ,'JlJ/l) erfolgenuen Notierung 
auf 27,50 ,Jl"fl stellte. Die Yiehpreiae haben sich auf der 
llfohrzahl der :\farkte leieht gehoben. 
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Schlachtviehpreise in deutschen Städten 
nach Lebendgewicht. 

(* flir 50 kg) 

Zeit \ Breslau \ Bernn \Hamburg\ Kfiln \ Manchen \Mannheim 

Ochsen, vollfieischige, ausgemästete 1) 

1913 
Oktober 1925 

19.-24. Okt. 1925 . 
26.-31. " 
2.- 7. Nov. 
9.-14. • 

16.-21. ,, 

45,20 51,85')1 50,60 55,70 
48,63 49,70 54,60 60,44 
47,75 48,00 53,00 61,50 
45,25 47.88 53,00 57,25 
43,75 50,25 54,00 60,75 
43,75 49,88 53,50 60,75 
43,75 49,00 54,00 58,75 

53,46 
63,75 
63,50 
59,50 
59,00 
60,00 
57,00 

Schweine im Gewicht von 80 bis 100 kg') 
1913 j 55,09 57,30 j 56,35 59,68 1 59,18 

Oktober 1925 . . • . si,75 87,56 84,28 85,75 8~,13 
19.-24. Okt. 1925 . 87,00 88,50 SG,30 &6,50 87,00 
26.-31, " 86,00 91,25 86.~5 86,50 83,50 
2.- 7. Nov. • si,oo 89,75 88,50 90.00 86.00 
9.-14. • M,00 88,75 88,50 87,50 83,0J 

16.-21. " 86,50 89,50 87 ,50 86,00 86,50 

51,SO 
6l,OO 
52,00 
50,00 
52,00 
51,25 
49,50 

61,06 
85,25 
82,00 
83,00 
85,00 
86,00 
87,50 

1) Für Hamburg Ochsen höchsten Schlachtwerts. - ') Höchsten 
Schlachtwerts. - 'J München ab Oktober 1925 Ladenschweine bis 
75 kg. 

Bezeichnend für die Lage der E i s e n in du s tri e 
ist der auf dem rheinisch-westfälischen und Berliner 
:Markt anhaltende Rückgang der Schrottpreise. Stahl uncl 
Kernschrott ko~tcten in E~sen 48,50 gegen 49,50 &dll 
und in Berlin 34 gegen 3ß .71.M im Anfang des :Monats. 
Damit haben die Schrottpreise seit der Währungsstabili-
sierung ihren tiefsten Stand erreicht, der noch unter dem-
jenigen von Mitte 1924 liegt. Mit Rücksicht auf den 
W cttbewerb des Auslandes hat die Rohstahlgemeinsclwft 
die im Dezember zu gewährenden Ausfuhrrilckvergütungen 
für eine Reihe von Erzeugnissen erhöht. Auf dem deut-
schen Markt ist die Preisbildung der Walzwerkfertig-
erzeugnisse noch immer stark durch Vorverbanus-
abschlüsse beeinflußt. Die in clcr Übersicht angegebenen 
freien Preise für Form-, Stab- und Banueisen, Grobbleche 

F r e i e l\I a r k t p r e i s e f ii r ,Y a 1 z w e r k e r z e n g-
n i s s e i n fllft j e t. 

llfai bis November 1925 '). 

l'orm- 1 1 G b 1 1 Fejnbleche Walz-
""" su>- n .. ,. ,,'", . .,,.,_ · r "" .. I "" ,, .. rheln.-Zeit (Trä- eisen I eisen b ! bleche , unter 

a 1 1 unter weslf. gcr) 1 Essrn 3 mm 1 mm 

ab Oberhausen ab Siegen 
Werk 

1913 .. , . 113,81 108,5 117,5')1 120,1 127,01 132,4 
1 

126,3 
1925 

Mai .... 132,1 130,0 161,1 142,6 166,9 189,6 201,0 142,5 
Juni., .. 1:ll,7 13:l,7 ljfl,6 140,8 163,t 18l,6 189,1 139,1 
Juli .... 131,1 129,0 J5t,3 139,7 156,4 172,2 181,7 136,5 
August ... 132,0 134,1 155,0 148,4 155,5 168,4 177,1 140,0 
September . 132,0 130,1 154,3 147,3 153,2 162,5 171,3 138,t 
Oktober 130,5 130,81 150,8 

1~,öl 
151,6 

1~,71 
170,7 137,2 

4.Nov .. 130,7 131,0 - l !9,8 - rn8,4 
11. . 130,7 131,1 - 149,8 - 138,6 

Anm.: Ermittelt aus 10 Einzelangaben. - l.) Yergl. n,Y. u, St.u. 
5. Jg, Heft H, Seite 471. - 'J Januar IB14. 

Verbandspreise für Halbzeug und ,valz-
e t s e n i n r;Jl,I(, j e t. 

Zeit 

1 

Ab Werk 
Rohblöcke 

*) ') 1 

Ab Oberhausen I Ab Werk I Ab Essen 
Formeisen \ Stabeisen \ Bandeisen Walzdrabt Grobbleche 

') ') ') ') ') 'J ") . ') 
1925 

1 Mai 105,00 132,00 
Juni 105,00 132,00 

1 -Juli 105,00 132,00 - 138,00 ")145,00 
August 105,00 132,00 135,00 i"J 155,üO 140,00 ")150,00 
September 1 105,00 132,00 135,00 155,00 H0,00 150,00 
Oktober 1'> 104,25 131,25 134,30 i") 154,20 1 140,00 149.25 
November 104,25 131,25 134,30 154,20 11) 139,30 149,25 

*) Yorblucke 7 ,50 Jlf{,, Knüppel 15,00 [111(,, Platinen 20 <iJl/(, teurer. -

Siemens- vom · · 18 • • - ) '• 
1

) Aufpreis für} 1 5 h' 20 8 25 - 7 50 :JlH 
Martin-Güte • 21. 8· = 5 " 

') Aufpreis für S.-M. Güte ab 21, 8. 25 = 5 
') " " !. 8. 25 = 5 
') • • 1, 10. 25 = 7,50 • 
') ,, " ,, Güte 7,50 ;)/ff,, ab 7. 11. 25 = 5 [Jlf(.. 
') Grundpreis für Lieferungen m Tbomas-Handelsgute wie in 

S.-111. Handelsgote. 
') Ab Türkismlihle 122 Eli!(,. 
8) " " 125 " 
'J Frachtgrundlage Dortmund hzw. Rnbrort 

10) Homburg/Saar = 145 :Jl/{. 
11) ,, Oberhausen (ab Augu<,,t\. 
"1 Ab 7. August 1925. - 13) Ab 7. November 1925. 
"J Ab 26. Juli 1925. - 15) Ab 15. August 1925. 

und Walzdraht liegen zum Teil wes<:ntlich niedriger als 
die Verbandspreise, uml zwar Stab- uml Bandeisen sowie 
Grobbleche um etwa 3 (lldf( je t, wahrenu Formeisen und 
W nlzclraht clie V erbanclspreise ungefähr erreichen. 

Die Preise cler Nichte i s e n m c t a 11 e haben mit 
Ausnahme von Kupfer unu Antimon nachgegeben. Anti-
mon zog seit Anfang September von 126 .'.lldll je 100 kg 
auf 130 .'.llA( im Anfang Oktober und auf 1ß0 .'.llAl Mitte 
November an. Die Preise für Aluminium, die infolge 
verbandlicher Maßnahmen auf 245 .Jl.M für 100 kg (99 vH) 
gestiegen waren, haben wieder auf 240 .:llAl nachgegeben. 
Abgesehen von einer erneuten Aufwärtsbewegung der 
.Jutepreise waren auf clen Textilmärkten keine wesent-
lichen Veränderungen zu verzeichnen. Die Preise fur 
\Volle hielten sich unverändert und betragen gegenwärtig 
das Fünffache gegen das bisher Vierfache der Baumwoll-
preise. Bei cler nachlae.sen,len Bautätigkeit haben uie 
Preise für Kalksandstein und Kalk sowie für Holz 
nachgegeben. 

Indexziffern zur Preisbewegung der künst-
lichen Dtingemittel und technischen 

Chemikalien (1913=100). 

Monat 

September rn25 I 
Oktober•) " 

4. November') " 

lall 

95,5 
95,5 
95,6 

Düngemittel I Technische 

1 1 1 
ßesaml- Chemikalien 

Phosphor StlckStoff lndexzlffer und Farben 

1

120,0 1 79,8 II 94,5 1 125,4 
119,4 80,6 94,7 124,9 
119,4 81,8 95,0 

*) FU.r Dbng~mittel am 21. und 28. Oktober unveraudert. -
1) Am 11. und 17. November wie am 4. November. 

Wirtschaftsverlauf und Preisverhältnis von Rohstoffen und Halbwaren. 
Der "\Virtschaftsverlauf wird in hohem Grade ge-

kennzeichnet uurch uie Preisbewegung. Im Wechsel 
der Konjunkturen bedeuten steigenue Preise im all-
gemeinen zunehmenden Verbrauch und Anreiz zur 
Produktion, während sinkende Preise ue1· Ausdruck 
für mangelnuen Absatz und Stagnation in der 
Warenerzeugung sincl. Die uen Wirtschaftsverlauf 
im allgemeinen begleitende Preisbewegung vollzieht 
sich jedoch nicht in einem g·leichmäßigen Ansteigen 

oder Sinken aller Preise, sondern ist auf den ein-
zelnen Märkten sowohl zeitlich wie hinsichtlich der 
Intensität der Bmvegung verschieden. Diese Tat-
sache trat während der Inflation besonders deutlich 
hervor, indem manche Preise dem schwankenden 
äußeren Geldwert früher und Rchärfer folgten als 
andere. Verschiedene Grade der Empfindlichkeit der 
Preise, die sich vom Rohstoff bis zur Fertigware ab-
schwächt, bestehen auch bei festen Währungsverhält-
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nissen, bei denen die allgemeinen Prei~bewegungen 
vorwiegend durch den Konjunkturverlauf bedingt 
sind. 

Konjunkturempfindlich sind in erster Linie die 
Preise der auf dem freien Markt gehandelten 
industriellen Rohstoffe. Sie sind der Spekulation am 
meisten ausgesetzt, deren wirtschaftliche Funktion 
- Überwindung der zeitlichen Güterknappheit -
es ist, die künftige Marktentwicklung vorweg-
zunehmen, und deren Verhalten damit einen ge-
wissen Anhalt für den weiteren Wirtschaftsverlauf 
gewährt. 

Die Bewegung der Rohstoffpreise hat gewisse 
Grenzen in der Bewegungsfähigkeit der Preise der 
Halbwaren, die nicht mehr der mit Kredit arbeiten-
den Spekulation ausgesetzt sind, sondern vorwiegend 
durch den tatsächlichen, an das Betriebseinkommen 
gebundenen, Bedarf der verarbeitenden Industrien 
bestimmt werden. Der Abstand zwischen den Roh-
stoff- und Halbwarenpreisen ist hinsichtlich der sich 
im Verarbeitungsprozeß vollziehenden technischen 
Umgestaltungen nur langsamen Veränderungen aus-
gesetzt. Die in dem Preisverhältnis zwischen Roh-
stoff und Halbware auftretenden Schwankungen 
bedeuten deshalb in der Hauptsache Zerrungen in 
der Kaufkraftfühlung zwischen Spekulation, Ver-
arbeitung und letztem Verbrauch, wobei die Ver-
arbeitungskosten das Arbeitseinkommen repräsen-
tieren, aus dem letzten Endes die Preise für die 
aus der Halbware hergestellten Fertigwaren bezahlt 
werden müssen. Wenn bei einem Steigen der Roh-
stoffpreise das Preisniveau der Halbware sich z.B. 
nur um die absolute Höhe der Rohstoffverteuerung 
hebt, so muß die Aufwärtsbewegung der Rohstoffe 
mit Sicherheit eine Grenze, an dem sich in der 
konstanten Verarbeitungsspanne äußernden Zurück-
1.Jleiben der Verbrauchskraft finden. Umgekehrt 
wird ein Sinken der Rohstoffpreise bei nicht ebenso 
starkem relativen Rückgang der Halbwarenpreise 
in der hierdurch bedingten Steigerung der Ver-
brauchskraft eine Grenze finden. Die Wendepunkte 
in den Schwankungen des Preisverhältnisses 
zwischen Rohstoff und Halbware treten jedoch 
nicht erst bei den Wendepunkten der Rohstoff-
preise, sondern bereits dann ein, wenn die Be-
wegung der Rohstoffpreise sich gegenüber der-
jenigen der nachrückenden Halbwarenpreise ver-
langsamt. Darin, daß die Spekulation der Bewegung 
der Halbwarenpreise nicht mehr in dem gleichen 
Maße wie vorher vorauszugreifen wagt, und die zu-
nehmende Verengung oder Erweiterung der Preis-
spanne damit eine Umkehr erfährt, deutet sich 
trotz der in der gleichen Richtung noch fort-
schreitenden Preisbewegung der bevorstehende Um-
schwung an. 

In den Heften 6-91) sind an vier Beispielen die 
Schwankungen des Preisverhältnisses') zwischen 

1 ) Vgl. nW, u St.", 5. Jg. 1925, Nr. 6, S.191; Nr. 7, S. 229; Nr. 8, 
S. 261; Nr 9, S. 299. 

1 ) Als „normales" Preisverhältnis dient der nach WochPnzahlen 
für 1924 berechnete Durchschnittsantf>il des Rohstoffpreises am Halb~ 
warenpreis, Da die (-hOße der Abweichun1?en von diPsem durch· 
schnittlichen PreisvPrbaltnis bei dPn vier V{aren nach rler Natur des 
dazwischt>nliegenden Verarbeitungsprozesses verschieden ist, wurde 
die Zusammenfassung der vier Rl"ihen nach der relativen HOhe der 
jeweiligen Abweichung (gemessen an der mittleren Veningerung 
oder Ausdehnung des Preisabstandes = 100) vorgenommen. 

Rohstoff und Halbware im einzelnen dargestellt 
worden, wobei sich eine weitgehende Überein-
stimmung der Bewegungen auf den verschiedenen 
Märkten zeigte. Die Berechnungen bezogen sich 
auf je zwei vorwiegend für die Produktionsmittel-
und zwei vorwiegend für die Konsumgüterindu-
strien in Frage kommende Waren, und zwar auf 

Schrott und Stabeisen (Stabeisen= 100), 
Kupfer " Kupferschalen (Kupferachalen=100), 
Häute " Leder (Leder = 100), 

Baumwollgewebe „ Baumwollgarn(Baumwollgarn=lOO). 
Während in den drei erstgenannten Fällen 

jeweils die Preise der Halbwaren = 100 gesetzt 
wurden, sind die Preise der Baumwollwaren in der 
umgekehrten Relation in die Berechnung eingestellt 
worden, da der Konjunkturverlauf der deutschen 
Wirtschaft in den Preisen der Baumwollgewebe 
schärfer zum Ausdruck kommt als in den durch 
den ausländischen Baumwollpreis stärker beein-
flußten Garnpreisen. 
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Die Darstellung des Verlaufs der Rohstoff- und 
Halbwarenpreise im Durchschnitt der vier Waren 
bringt die schärferen Schwankungen der Rohstoff-
preise deutlich zum Ausdruck. Sie überschritten 
während der Aufschwungsperiode im Frühjahr und 
Herbst 1924 die Bewegung der Halbwarenpreise 
beträchtlich. Aber im Frühjahr 1924 stiegen infolge 
des inflationistischen Charakters der Preisbewegung 
gleichzeitig aud1 die Halbwarenpreise. Die „nor-
male" Preisrelation wurde um 6,5 vH überschritten, 
indes erfuhr der absolute Preisabstand zwischen Roh-
stoff und Halbwaren nur eine verhältnismäßig geringe 
Verengung, die aber schon etwa, vier Wochen vor dem 
am 14. April zutage tretenden Rückgang der Roh-
stoffpreise die Überwindung der größten Annähe-
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rung zwischen Rohstoff_ und Halbwarenpreisen 
andeutete. Daß die Preissteigerung sich verhältnis-
mäßig ungehemmt in allen Fabrikationsstadien 
durchsetzte, nahm der Rohstoffpreissteigerung zum 
Teil ihren konjunkturmäßigen Charakter, wenn-
gleich ihre relative Verlangsamung vor der Kredit-
restriktion die Unsicherheit der Spekulation hin-
sichtlich der künftigen Entwicklung auch hier an-
deutet. Nach der Kreditbeschränkung vom 7. April 
brachen dann die Rohstoffpreise schärfer zusammen 
als die der Halbwaren. Bereits am 17. Juni erreichte 
die Spanne zwischen Halbwaren- und Rohstoff-
preisen ihre größte Ausdehnung. 

Das Nachrücken der Halbwarenpreise leitete die 
Wiederherstellung der normalen PreisrelatJon ein und 
kennzeichnete damit das bevorstehende Ende der 
Rohstoffpreissenkung, das am 22. Juli eintrat. 

Die im Einklang mit den Auslandsmärkten im 
Herbst 1924 einsetzende Belebung wurde für 
Deutschland durch die nach Abschluß des Londoner 
Abkommens hereinfließenden Auslandskredite zu 
einer ausgesprochenen Rohstoffkonjunktur ver-
stärkt. Die Halbwarenpreise folgten trotz steigen-
der Verarbeitungskosten nur langsam. Besonders 
hierin zeigt sich der Unterschied zu der inflationisti-
schen Preissteigerung im Frühjahr 1924, die sich in 
allen Verarbeitungsstadien durchzusetzen vermochte. 
Die Verengung des Preisabstandes erreichte nach 
einer kleineren Schwankung im September/Oktober 
Ende Dezember 1924 bei einer Preisrelation von 
110,4 den Höhepunkt, während die reagiblen Roh-
stoffpreise noch bis Mitte Januar weiter stiegen. 

Seit Anfang der Jahres haben die Halbwaren-
preise im Durchschnitt der vier Waren nur wenig 
geschwankt. Dagegen gaben die Rohstoffpreise un-
unterbrochen bis Mitte März erheblich nach. Daß 
der Rückgang der Rohstoffpreise verhältnismäßig 
früh zum Stillstand kam und das Preisverhältnis 
zur Halbware eine der Verengung folgende Er-
weiterung des Preisabstandes nicht erfuhr, läßt den 
Rückgang der Rohstoffpreise zunächst als Korrektur 
ihrer Sonderbewegung erkennen. Neben der Aus-
wirkung des Anfang Januar auch in den Vereinigten 

Staaten von Amerika eingetretenen Preisumschwungs 
dürfte in Deutschland die relative Stabilität der 
Halbwarenpreise, d. h. der Kaufkra.ft, wesentlich zu 
dem Abbruch der Rohstoffpreissteigerung bei-
getragen haben. Danach trat im April und Juli eine 
geringe Belebung der Rohstoffpreise ein. Mit der 
Verschärfung der innerwirtschaftlichen Schwierig-
keiten sind die Rohstoffpreise jedoch seit Mitte Juli 
weiter zurückgegangen. Bemerkenswert ist der 
ziemlich hohe Stand der H:übwarenpreise, die gegen-
wärtig wieder relativ (1!)24 = 100) höher als die-
jenigen der Rohstoffe liegen. J\Iit dieser über-
sclmeidung der Inclexreihen deutet sich ein ähnlich 
krisenhafter Zustand an, w_ie er Mitte 1924 bestand. 
Jedoch haben die Halbwarenpreise der Konsumgüter-
industrien (Baumwollgewebe und Leder) sieh der 
rückläufigen Bewegung der Rohstoffe nicht h1 
gleichem Maße angeschlossen, so daß ein Stillstand 
im Rückgang der Preisrelation mit dem Tiefpunkt 
von 98,5 Anfang August eingetreten ist, der auf 
eine mögliche Umkehr der Bewegung hindeuten 
könnte. 

Die Bewegung des Preisverhältnisses und 
der Preise von Rohstoffen und Halbwaren 

(1924 = 100). 

1 Preisverhaltnis / Indexziffern der Preise zwurnben 
Stichtage Rohstoffen und für 

Halbwaren Rohstoffe 1 Halbwaren 

4. 3. 24 H. 106,5 
1 

110,1 103.6 
8. 4. 24 105,8 H. 116,6 110,0 

17. 6. 24 T. 90,3 88,2 97,0 
22. 7. 24 93,8 T. 85,9 9271 

2. 9. 24 H. 103.3 99,l 94,9 
9. 9. 2-1, 102,0 H. 99,2 95,7 

23. 9. 24 T. 96,6 93,5 95,7 
14.10. 24 97,2 T. 92,7 94,l 
30 12. 24 H. 110,4 112,l 100,5 
14. 1. 25 109,9 H. 114,3 102,6 
11. 3. 25 T. 102,0 T. 106,3 102,4 

8. 4. 2:; H. 103,5 107,9 100,7 
2~. 4. ~5 103,3 H. 108,1 101,3 
12. 8. 25 T. 98,5 100,7 103,8 
17.11. 25 100,9 95,4 98,9 

Anm.: H. = jeweil. Hochpunkt, T. = je weil. Tiefpunkt des Preis-
verhaltnisses bzw. der Rohstoffpreise. 

Großhandelspreise im Ausland, Oktober 1925. 
Auf dem W e 1 t g e t r e i d e m a r kt brachte der 

Oktober einen Umschwung in cler Preisentwicklung. Die 
durch den günstigen Ausfall der europäischen und 
kanadischen , Ernten bedingte monatelange Abwärts-
bewegung uer Getreidepreise kam Anfang des Monats 
zum Stillstand; sowohl in Chicago als auch auf den meisten 
europäischen Märkten konnten dann die Preise im Yer-
lauf des Monats nicht unerheblich anziehen. Dieser Um-
sc~wung dürfte im wesentlichen durch die Schwierig-
keiten, denen Rußlanrl. in der, Ausführung seines Ausfuhr-
programms begegnet und durch die, wahrscheinlieh 
spekulatiYe, Zurückhaltung Kanadas verursacht sein. 
Kieht ohne Einfluß blieben wohl auch die Nachrichten 
über eine Verschlechterung der indischen Ernteaussichten, 
die durch Getreiuekäufe Indiens in Australien gestützt 
wurden. Auch die :mstralischen Ernteschätzungen 
lauteten infolge zeitweiliger Trockenheit etwas niedriger, 
wogegen die Aussichten Argentiniens äußerst günstig 
blieben. Eine Sonderbewegung zeigten die französischen 
Getreidepreise, die auch im Oktober weiter fielen und 

dadurch die im September verlorene Fühlung mit den 
Weltmarktpreisen wieder anstreben. Besonders stark war 
die Senkung des französischen Roggen preis es, der von 
Ende September bis Ende Oktober um 34 :Rott je t nach-
gab. Die italienisehen Getreidepreise lagen nach wie vor 
internationa,J am höchsten. Sie waren nach der Inkraft-
setzung der Einfuhrzölle um den vollen Zollbetrag ge-
stiegen und folgten auf diesem Niveau im allgemeinen 
der Bewegung der Weltmarktpreise. Dagegen haben die 
deutschen Getreidepreise mit den Weltmarktpreisen nicht 
nur in der Bewegung, sondern auch in der Höhe Fühlung 
behalten. Der Berliner Preis für Weizen betrug im 
Oktober 19:!4 100,4 vH des Chicagoer PrciRes, im Ok-
tober 1925 96,0 vH; für Roggen lauten die ,entsprechenden 
Zahlen 105,1 und 111,2 vH. Die Spanne zwischen dem 
Höchststand der GetrPidepreise Ende Januar und rlcm 
eben verlassenen niedrigsten Stand Anfang Oktober ist 
überaus groß. In Chicago betragt der Preisrückgang 
bei Roggen 168 .JtAl je t oder 57 vH, bei Weizen 102 .7?..AL 
oder 33 vH. Ähnlich liegen die Verhältnisse in den 
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Minderbewertung von Roggen gegenüber Weizen im 
Januar in Chicago nur 5 vH betrug, erweiterte sie sich 
bis Anfang Oktober stetig bis auf 39 vH, in Berlin ver-
größerte sich die Differenz von 0,7 vH auf 28 vH • 

Auf <lern Meta 11 m a r kt lag uer Kupferpreis im 
Okto!Jer unter leichten Schwankungen fast unverändert. 
Trotz zufriedenstellender Nachfrage in Europa und den 
Vereinigten Staaten machte Kupfer die teilweise kräftige 
Steigerung üer übrigen Metalle nicht mit. Zinn und Zink 
zeigten im Oktober stark anziehrnue Preise. Schon An-
fang des Monats konnten die Preise beider :Metalle den 
Höchststand des Jahres YOn Januar überschreiten. Die 
Bleipreise, die seit Mitte September unverändert waren, 
zogen in London Enuc Oktober leicht an. Die Be-
endigung des australi~chen Schiffahrtsstreiks nach un-
gefähr sechswöchiger Dauer ist für die Entwicklung des 
Bleimarktes von großer Bedeutung. Da!Jei ist zu berück-
sichtigen, daß J,is zur Ankunft des australischen Bleis in 
England 6-7 Y'.'ochen nrgehen. 

meisten andern Ländern. In Berlin beträgt die Spanne 
bei Roggen 120 .Jldll ouer 45 vH, bei Weizen 66 .1/dll 
oder 25 vH. Auffallenu ist die aus den angegebenen 
Zahlen ersichtliche Yerschiedenartigkeit der Preis-
bewegung von Roggen und Weizen. Währcnu die 

Die Bewegung der Tc x t i I p reis e wa,r im Oktober 
nicht einheitlich. Da uie amtliche Schätzung der nord-
amerikanischen Baumwollernte von 13,91 Mill. Ballen für 
den 15. Septemher auf 14,76 für d~n 1. Oktober und auf 
15,23 für dm 15. Oktober stieg, sind die Baumwollpreise 
seit Ende September stark gesunken. Die ManGhester 
Notierung ging von 13,63 u je lb am 18. September auf 
10,68 tl am 30. Oktober oder um 22 vH zurück. Damit 
sintl die Baumwollpreise nach einer langen Dauer ver-

G r o ß h a n d e I s p r e i s e i m A u s I a n d. 
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Ware 

1. Landwirtschaft.liehe Erzeugnisse, Lebens- und Genußmittel. 
Weizen London 112 7 4'/, 11 71/,' 10 71 / 4:iParls 100 28,G2l 127,19l 127,901 N. Y. red wint. cts. 60 lbsl 104,021164,16160,45 

280 „ 28 6 46 3 1 40 9 1
1

1 „ 100 ,. ~5,12] 157,00I U.H,4o'J „ spring pat. $ 196 „ 4,;,8 8,11'1 7,98 Weizenmehl 
Roggen 
Gerste 
Hafer 
Mals 
Kartoffeln 
Rlndflelsch 
Hammelfr. 
Sehweinei!. 
Schmalz 
Talg 
Butter 
Lelnsaat 
Leinöl 
Raps 
Rüböl 
Zucker 
Kaffee 
Tee 
Kakao 
Alkohol 
Tabak 

,, eRgl. 

:: La Plata 
,. engt. 
,, 1. Qual. 

. , " 100 11 10,Jo !!H,75 9o,no II Nr. 2 cts. 56 11 G6 oo 94,2ö 8!\60 
112" 7 7'/, 14 5 12 7 \/Land. Durchschn. 100 „ 20,s1

1
104,87/ 101,R~ [" Braug. ,. 48" ü3,9G 89,75 87,20 

112 „ 6 10 9 81 1, 9 4 I Paris 100 „ 23,?o, ~5,50 91,4?1 „ Hr. 3, weiß „ 32,, !.t,~3, 47,9~ 46,80 
480 „ 24 3 37 41,, 34 91/, ,. 100 „ 20,001 91,881 88,7a 1 " Nr. 2, gelb „ 56,, ,0,63 112,6üj 99,53 

8 „ 4 7'/, 6 1 5 10'18 Paris, 1, Qual. 1 „ l,81 9,81 9,3;,,I „ mess „ 1 bbl W,33 . • 
2240 " 79 3 123 9 124 6 \1 Le Havre 100 „ 9,50

1 

38,33! 50,001 .. ,'/220,5 „ 2,21 4,ool 5,05 

8 „ 5 2 7 6 7 01/,'i ., .1 „ 2,701 11,25[ 11,0öi! . . 
,, ,, 8 „ 4 9 7 3'/, 7 10'18 : ,. ., 1 „ 1,96

1 

9,53I U,32,, Chicago, mess „ 1 „ 22,35

1 

39,oo
1 

ss,oo 
" amer. 112 „ 57 0'/, 92 10'/, 87 111,

1 
„ amer. 100 „ 132,00 ; • . . _ :

1 
N. Y. Mld. W. cts. 1 lb ll.17 17,701 16,27 „ Hammel- 112 „ 34 11'/,i 50 6 1 49 10'/, ,, elnh. 100 ., . ,13,,n0\;149,"0 " ,, 1 " 6,7., 9,63

1 

9,98 
„ dän.Molker.-112 „ 121 o 1 221 6 1 227 4'/,il „ Molkerei- 1 „ 3,29\ . . 11 „ Molkerei-. 1 „ 32,30 47.,56 51.,00 
,, La Plata 2240 „ 

1

19 8 9 18 9 6 ,
1 

Marseille 100 ,, . . . 
" roh 2240 " 24 13 6 40 12 6 39 9 O j " tndustr. 100" G2,00( 477,501482,0011 " roh 7 „ 50,15 106,251101,85 
„ Torla 2240 " 13 5 0') 21 15 3'/, 20 14 0 11 Ch!I. s. S, 100 ,. . 227,50 225,00

1 „ raff. 2240 „ 30 o o 52 5 O 50 16 O ii Paris 100 ,, ,2,25\ 510,00

1

51G,OO „ raff. 7 „ GG,58 
„ Br.W.J.krlst.112 „ 16 1', 25 3'/8 24 51 /8 ,Parls, weiß 100,, . 227,00 rno,d1 „ centrlf. 1 „ 4,27 3,85 
„ Santus 112 " 57 6'/,1 113 0 110 2'/,' Le Havre, Santos 50 " 5G,50

1 

. 627,751„ Santos 1 „ 10,89 23,m 23,03 
"Ceylon 1 „ 

80 
8
0
'/, 

100
1 1'/, 1 3'/8'1 Marseille, Ceylon 1 „ 2,02 17,00 11,00

1
" Formosa 1 „ 21,00 21,40 

112 „ O 100 O l'I Le Havre, Venezuela 50 ,, . 363,7.5

1

375,00, ,, Jamaica „ 1 ,, [ 
, BG!deaux, Langued. 1 hl . . 1 „ 190 prl. 11 7 „ 2,49 4,95 4,95 

„ Virginia 1 " 11'/., 1 9 :1 L'ville,Burl.med cts 1 „ 13,201 22,-00, 22,00 
[II. Roh- und Betrie!Jsstoffe. 

Häute \London, Ochsenh. 1 „ 7'!,1 81 /2 1 8'/,'; Paris, Ochsenh. 100 kgl 1;;7,561 • 1 . :: Ch:cago,Nr.1 pa. cts 1 „ 
Leder „ geg. Sohtenl. 1" 111'),I 3 0 2 9 II . . . . i1N.Y.geg.Soblenl . ., 1 „ 
Baumwolle 1Manch.,futl. mid. am.1 „ 7,01 II 13, 12, 11,68

11

, Le Havre, gew. 50 „ 78,f>O, G4!t,oo1 622,40II " Mlddt. Upl. " 1 " 
il:~il, 
12,83 
2~,50 

l7,50f 17,40 
50,00 50,00 
23,731 21,76 
53,001 53,20 Wolle London, Mer. 1. Schw. 1 1 O'/, 2 3 J 2 4 1 „ Buen. Air. !in. 100 „ 

1

:J19,5,o~
1

1~97,50\ 1576,001 Boston, Oh.u.P.11 „ 1 „ 
Seide „ Japan 1 „ 16 0 29 5'/8 30 5'/, Lyon, Gräg. Cev. 1 „ JU,4nl 308,13 371,oo

11

N. Y., Japan $ 1 „ 
Jute „ 1. Qual. 2240 " 33 14 91/, 45 18 11/ 21 56 10 0 [I LIiie, China 100 „ i'JH,85 ~~~.OOl 438,331 „ cts. 1 " 
Hanf „ Manila 2240 " 1 31 3 6 142 18 9 / 4! 7 0 „ Manila 100,, . aaG,88 523,33/ ,, ,, 1 „ 
Flachs " Riga 2240 " i 33 3 9 83 12 6 77 8 0 I' ,, weiß, !. Qu. 1,, • 25,00

1 

25,001( " N. z. ,, 1 „ 
Kautschuk \ " Para 1 „ 8'/, 3 011,I 3 4'/, ', Paris, Para 1 „ 7,8:il 31,33 35,00

1 
„ rlver flne $ 1 " 

Elsen „ Clev. 3 2240 " 59 1'/,i 68 o \ 66 7'/,'I „ P. L. 3 1000 „ s2,oo 345,00I, 345,oo\,. Gle8.Roh,Ph $2240„ 
Kupfer I " Elektro!. 2240 „ 73 4 6'/,' 67 16101/, 67 11 6 1 „ Barren 100 „ lf,ß,OO 749,88 7ll7,20,1 „ Elektro!. cts.1 „ 
Zink " G. O. B, 2240 " 22 18 11'/, 37 1

6 
6
3
'/,:

2
3
78
9 3 6 „ extra rein 100 „ 1;3,75[ 450,1:i, r,11.00

1
, " " 1 „ 

3,70 
fi,691 

?8f 
0,7Ji 

16,53, 11,,MI 
5,'i7 

4-190, 
4:"1:o 1 Zinn \"Barren 2240 „ 201 15 O 

1

259 1 16 6 11" Banca 100„ 392,001 2948,50

1

3356,201,, ,, 1" 1 

::~le ,N;~::s:;e, 2240 „ 20 2 6 41 3 9 40 9 O / " m. ord. 100" 55,00

1

440,75 46!1,4.\ ,, ,, 1 " 

1 Horthumberl. 2240 „ 10 11 13 7'/, 13 II' .. För.derk. 1000 „ 21,co 84,20 84,60;: ,. Falrm. $ 2000 „ 1,18 
Petroleum >London, wasserw. 8 „ 93/, 1 1 J 1 , ,. we1ss 1 hl 2650 121,r,01121,ool „ raff. cts, 6,5,, [ 12,30 
S_a_lp_et_er __ l_,, _____ 22_4_0_,_, _1_1_1_7_4_'_/4_1_1_2_17_6 __ 1_2_1_7 ___ ,_, ____ 100kg 25,75, 127,00, 130,00!,, ,, 1 „ 2,:J9 

') Durchschnittspreis 1913. - ') 30. Juni 1914. 

6,70, 6,83 
10,38 1112,63 
rn,81 19,75 
9,501 9,00 

1 0,721 0,85 
21,88122,56 
1±,63 14,50 
8,0~ 8,60 

58,001 62,33 
9,491 9,50 

1,67 1,80 

2,50 2,51 
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hältnismäßiger Stabilität von dem etwa 1,9fachen des 
Vorkriegsstandes auf das 1,5fache der Vorkriegshöhe 
zurückgegangen. Sie liegen noch um 17 vH unter dem 
niedrigsten Preis des Vorjahres und haben den tiefsten 
Punkt seit Mai 1922 erreicht. Auch die Preise für 
ägyptische Baumwolle gingen bei günstig fortschreitender 
Ernte stark zurück. Sakellaridis sank von 29,00 (l je lb 
am 18. September auf 22,85 d :un 30. Oktober. Dabei 
blieb das Verhaltnis der ägyptischen Baumwolle zut· 
amerikanischen völlig unverän<lert. Nach wie vor lag 
der Preis für ägypti,che Baumwolle auf dem 2,1fachen 
des amerikanischen Preises. Die Wollmärkte zAigten 
im Oktober bei lebhaften Umsätzen steigende Preise. 
Wieder trat Frankreich als Käufer besonders hervor. 
Auch die weiterver:1rbeitende Industrie in Bradfonl 
und Roubaix-Tourcoing erfuhr eine starke Gesehltfts-
belebung. Die Hausse auf dem Jutemarkt, die A\1-
fang September begann, setzte sich im Oktolrnr ver-
stiirkt fort. Yon Ende August bis Ende Oktober stieg 
der Londoner Preis für Jute I. Qual. um fast 50 v H, 
vo_n 43/10 :€ je lt auf 61/0. Mit dem 2,2fachen der Vor-
kriegshöhe ist ein Höchststand erreicht, Ller seit Sep-
tember 1919 nicht mehr zu verzeichnen war. 1Yährend 
Jute im Juli mit dem 1,45fachen (1913 = 100) von allen 
Textilrohstoffen die geringste Preissteigerung anfwiPs, 
hat sie Ende Oktober Hanf, Sei<le und Baumwolle ilher-
fliigelt und sich Wolle und Flachs stark geniihert. Schon 
seit Mitte Juli gehen die Hanfpreise unter Schwankungen 
kngsam abwärts. Die Flachsprei$e lagen im Oktober 
nach dem scl1arfen Rückgang im September im wesent-
lichen unverändert. Erst gegen Ende des Monats trat 
eine neue Abschwächung ein. Die leichte Steigerung der 
Seidenpreise des Vormonats setzte sich Anfang Oktober 
bei lebhaften Umsätzen fort. Der erreichte Stand wttrde 
dann bis Ende des Monats behauptet. 

Auf dem K o 1 o n i a 1 w a r e n m a r k t zogen dio 
Kaffeepreise im Oktober nach anfänglicher Schwäche 
gegen Ende des Monats wieder leicht an. Die Teepreise 
setzten die schon im September begonnene Aufwärts-
bewegung fort. Pekko-Souchong stieg von 1/0'h sh je lb 
Anfang September auf 1/4 sh l\Iitte Oktober. Auf den 
Londoner Auktionen lagen Ende Oktober die Preise für 
Ceylon-Tee auf der Höhe des Vorjahres, währ•md 
indisd1er Tee noch ungefähr 3 d unter dem vorjährigen 
Preis notierte. Die Kakaopreise waren im Oktober un-
verändert. Sie zeigen schon seit Januar eine auffallende 
Stabilität. Ceylon-Kakao notierte in London im Durch-
schnitt J:\.Jluar 103/9Yz sh je 112 lbs, im Durchschnitt Ok-
tober 100/- sh und zeigte in tler Zwischenzeit nnr 
.Schwankungen von hlich&tens 5 vif. Die schon seit 
Jahresbeginn dauernde, nur vorübergehend unterbrochene 
Abwärtsbewegung Mr internationalen Zuckerpreise setzte 
,ich l\Iitte September verschärft fort. Die New York.er 
Notierung für Rohzucker ging von 2,53 cts je lb Mitte 
September auf 1,95 gegen Ende Oktoher zurück, der 
Londoner Preis für granulated in ,ler gleichen Zeit von 
30/7Yz sh je 112 lbs auf 27/71/2 sh. Verursacht wurde 
diese Senkung dureh das Bekanntwerden neuer Rekord-
~chätzungen. Kuba erwartet eine Ernte von 5,1 Mill. t 
g;egen 4,1 l\Iill. t im Vorjahre bei gleichzeitiger Zunahme 
<ler europäischen Ernten von 7,1 auf 7,6 :mll. t, so daß 
:rnch bei anhaltender Konsumsteigerung die Zucker-
,·ersorgung für das nächste Jahr reichlich sein dürfte. 
:'\eit Anfang Oktober habPn die Kaut~chukpreise nach 
einer achtwöchigen Ruhe eine erneute Aufwärtsbewegung 
zu verzrichnen. Ende Oktober betrng- der Londonn 
Preis für greifbare Ware 4 sh je lb. Gemäß dem 
Stevenson-Schema wird das zulässige Exporiquantnm ab 
1. K oveml1er von 75 auf 85 vH der Standardproduktion 
erhöht. 

Indexziffern von Warenpreisen im Oroßhandel. 
Die Angaben beziehen sich für jedes Land auf den Preisstand der Vorkriegszeit; sie 

sind untereinander nur in ihrer Bewegung v_e_rgc..l_e_ie_h_b_a_r. ______ _ 

Länder 1 /!a1~o) 1 Sep
1ti2~kt. l Juni! Jul~Y!ug. \ Sept.\ Okt. 

peutschesReich I Stat. R. A.1) 'J 1913 1 121\ .1311 1341 135) 1321 126! 124 
Österreich . . • Stat. Nachr.') *) Januar-Juni 1914!19 373

1

20086,2036419 68518 817

1

18 3JOi18305 
Ver, St. v. Am. Bur. o. Lab.1 ) 1918 149 1521 1571 1601

1 

160 160

1 

. 
n n n n Fed. Res. B.1) • 156 lonl 1631 165 lM, 165 . 

n n • Bradstreet') 141 145 150, 155 1531154 la5 
" " " " Dun's Rev.'J • 158 1601 162i 164 162 1611 1G3 

Grollbritannlen Board of Tr. 1) 167 1101 158
1 

158 lM 1;,6
1 1

1J~~ 
• Statist') • **) 166 1721 154

1 
158 158 1561 -

• Economist•) • "'*) 175 180

1

162 lG.; 165 164, 1G1 
" Time,•) " 173 177 156 158 159 159: 155 

Kanada. Dom. Bur. of Stat. 154 157 159: 158 160 1581 157 
Frankreich. • • Stat. Gen.•) • **) 486 497 543, 5;;8 559 556 572 
Belgien. • • • • Min. d, l'lnd. et du Trav.'l April 1914 550 555

1 

552/ 550 567 5771 575 
Italien • • • • Bachi') 1913**) f>80 602 683 707 73! 7tl 716 

" Handelsk. Mailand') • 547 563 634: 668 685 6761 672 
Spanien. • • • • Inst. 6eogr. y Estadlsl.'J " 18! 186 187, 188 184 185 
Schweiz • • • • Loreni•) Juli 1914 169 16nl 161! 160

1 

159\ 159 159 
Niederlande • • Cen1r. Bur. v. d. S1al. 1) 1918 158 1611 153 155 155· 155

1

154 
Dänemark ••• Finanstid 'J Jull1912-Junl1914 231 231 2061 189

1 
')168 1G3 158 

Schweden Handelstidn.') Jull1913-Junl1914 153 162 159 160 154 151 1.18 „ Komm, Koll. 1) entspr. Monal 1913 163 167 161! !Gl 159 157 154 
Norwegen ~/at. CentralbVrA ') 1913 272 273 260 254 249 • 2371 223 

Ok. Rev.') Januar-Juni 1914 27.'i 276 258; 254 245 231 221 
Finnland . . Stat. CentralbyrAn 1913 1117 1114 1129 1118 1142

1

1133 1121 
T•chechoslow.. Stat. Staatsamt') Juli 1914 999 1 013 1009: 993 996 9891' 
Bulgarien •••. Dir.Gen. d. l. S1a1.1) 1913 2848 2988 3225 3041 . . 

~~~I~~d : : : : t'::s!\:1::r/) Jan~;~rH ~~! m ~~t t;g ~~:I !~l 128 

Japan ..••• • 1 Bank v. Jap.1 ) • **) 206 213 200
1

1 

199 2001 2011 210 
China (Shanghal). Finanzminist.8) 1 Febr.1913 149 153 157 1631 1601 160

1

1 159 
Brit. Ind. (Bombay) Lab. Gaz. Juli 1914 181 181 1

1
6
7
0
01 

1
1
5
70
8

1 
1
1

G
7
o
0

,, 
17

-
01 Australien ••• B.o.Cens.a.Stat.') 1913**) 170 171 , 

*) 1. Halbjahr 1914 = 1. - **) Von der anders lautenden Originalbasis auf 1913 um-
gerechnet. - 1) Monatsdurehsehnitt. - '; Die an! Monatsanfang berechnete Zi!Ter ist hier 
zur besseren Vergleichbarkeit jeweils als Zi!Ter des Vormonats eingesetzt. - 8 ) Monats-
ende. - ') Monatsmitte. - •) 2. Hälfte des Monats. - ') In Tscherwonez. - ') In fflf{,. -
1) In Zloty. - ') Berichtigte Zahl, 

INTERNATIONALE INDEXZIFFERN 
DER GROSSHANDELSPREISE 
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Die Lebenshaltungskosten im Ausland. 
Nach der Aufwärtsbewegung der Ernährungs-

und Lebenshaltungskosten, die in den meisten a,us-
ländischen Staaten im Juni des Jahres eingesetzt 
und sich in den heiden folgenden Monaten fortge-
setzt hatte, war im September die Tendenz im großen 
und ganzen wieder abwärts gerichtet. Eine Aus-
nahme machen England und die Länder mit in-
flationistischer Währung (Frankreich, Belgien, 
Lux<Jmburg und Italien). wo die Ernährungs- und 
Lebenshaltungskosten auch im Berichtsmonat 
weiter gestiegen sind. Bestimmend für diese Be-
wegung war der im Vergleich zu den übrigen Län-
dern nur geringe Rückgang der Getreidepreise; in 
Italien haben sich diese nach Inkrafttreten der Ge-
treideeinfuhrzölle sogar nicht unbedeutend erhöht 
und demzufolge zu einer Steigerung der Brot- und 
Mehlpreise geführt. 

In E n g l an d erhöhten i'ir h im September infolge der 
saisonmäßigen Steigerungen für Milch, Molkereiprodukte 
und Eier, denen nnr eine geringe, Verbilligung von Kar-
toffeln, Brot und Mehl gegenüberstand, die Ernährungs-
kosten um 1,1 vH. Die Aufwärtsbewegung der Er-
nährungskosten einer vierköpfigen Arbeiterfamilie in 
:Frank r e i c h (Paris) nahm, allerdings in geringerem 
Maße, auch im Oktober ihren Fortgang. In Italien 
haben sich nahezu alle in die Ernährungsration einbe-
zogenen Nahrungsmittel, darunter auch Brot und Mehl, 

im September, trotzdem die Lira eine wesentliche Höher-
bewertung (11 vH) erfuhr, weiter verteuert. Jn der 
S c h w e i z hatte die in den meisten Gemeinden am 
1. Oktober in Kraft gesetzte Senkung der Brot- und 
Mehlpreise, der nur geringe saisonmäßige Steigerungen 
der Butter- und Eierpreise gegenüberstanden, eine Er-
mäßigung der Ernährungs- und Lebenshaltungskosten 
um 1,2 bzw. 1,1 vH im Oktober gegenüber dem Vormonat 
zur Folge. Auch in Sc h w e den und F in n 1 an d war 
die Bewegung auf dem Lebensmittelmarkt im September 
und Oktober die gleiche wie in der Schweiz: weiteres 
Anziehen der Butter- und Eierpreise neben überwiegendem 
Rückgang der Kartoffel-, Brot- und Mehlpreise, so daß 
<J.ie Ernährungskosten im September und Oktober sich um 
je 1,2 vH jeweils gegenüber dem Vormonat ermäßigten. 
Dagegen hat sich in P o 1 e n nach vorübergehender 
Senkung im September eine neue Steigerung im Oktober 
durchgesetzt, deren Ursache in dem Niedergang des Zloty 
zu suchen ist. Die schwankende Haltung der Klein-
handelspreise führte zu einer Steigerung der Ernährungs-
ko,sten einer 4köpfigen Familie in W;nschan um 1,7 vH 
im Oktober gegenüber dem Vormonat. Von den übrigen 
in die Erhebung einbezogenen Lebensbedürfnissen er-
höhten sich im gleichen Zeitraum die Kosten für Heizung 
und Beleuchtung nm 2,7 vH und die Wohnungsmiete um 
rund 10 vH. Für die Gesamtlebenshaltungskosten ergab 
sich eine Steigerung um 2,0 vH. In der T ,s c h e c h o -
s 1 o w a k e i haben sich eine Reihe wichtiger Lebens-
mittel, vor allem Brot, Knrtoffeln, Mrhl und Butter -

Internationale Indexziffern der Lebenshaltungskosten (Vorkriegszeit= 100). 
Die Angaben beziehen sich für jedes Land anf den Preisstand der Vorkriegszeit; sie sind 

untereinander nur in der Bewegung vergleichbar. 

1 

Ausgangs- , i Juli /August[ Sept I Okt. , Goldniveau**) 
Länder zeitpnnkt Lebens- 1 · 

( 100 lz1) bedürfnisse*) 1925 2. Vj. 3. VJ, 
- gese 1925 1925 

Deutsches 1918/14 { Ernährung 153,8 154,4 153,2 150,5 143,8 1 153,7 
Reich E. W.H.B.S. 143,3 145,0 144,9 143,5 136,7 144,3 

Ungarn•) 1913 { Ernährung 1901 1796 1787 133,3 128,4 
E.W.H.B. 1613 1535 1525 112,7 109,4 

Bulgarien 1914 Ernährung 3014 2839 119,3 
Polen Jan,1914 { Ernährung 174 173 171 174 169,8 162,0 

(Warschau) E. W.H.B. S. 152 151 152 155 147,6 142,3 
Tschechoslow. Juli 1914 Ernährung 916 891, 884 875 131,9 131,2 

Finnland Jnli 1914 { Ernährung 1107 1182 1149 1129 140,2 149,9 
E. W.H.B.S. 1135 1185 1161 1147 144,4 151,7 

Schweden Juli1914 E.H. 169 170 168 166 169,3 169,2 

Norwegen Jnli 1914 { Ernährung 260 254 241 228 166,0 180,8 
E. W.H.B.S. 248 164,4') 193,9') 

Niederlande 1913 Ernahrung 152 
(Amsterdam) 

156 152 150,8 153,2 

Großbritannien•) Juli 1914 { Ernährung 168 170 172 172 165,8 169,7 
E. W.H.B.S. 173 174 176 176 171,7 174,0 ----Frankreich 3. Vj. 1914 Ernährung 451 113,5 109,8 

Frankreich { Juli 1914 Ernährung 421 1 423 1 431 433 108,6 103,5 
(Paris) I.Hj.1914 E. W. H. B. S. --401 101,8 97,6 

Luxemburg Juni 1914 E.H.B, 515 519 527 533 129,0 121,7 

Schweiz Juni 1914 { Ernährung 167 165 165 163 166,5 166,3 
E.H.B. 169 167 167 165 168,5 168,3 

Italien 1. Hj.1914 { Ernährung 629 649 654 127,2 126,6 
(Florenz) E. W.H.B.S. 530 51,2 M5 107,6 105,9 

Span. (Madrid) 1914 E.H. 190 190 190 141,9 142,1 

Ver. St. v. A. 1913 { Ernährung 160 160 159 152,7 159,7 
E. W. H. B. S. 174,0') 

Kanada Juli 1914 { Ernährung 142 146 146 147 141,3 144,7 
E. W.H,B. 147 149 149 149 146,3 148,4 

Indien Jull 1914 { Ernährung 152 147 146 148 168,9 168,l 
(Bombay) E.W.H.B. 157 152 151 153 174,5 173,8 

*) E = Ernährung; W = Wohnung; H = Heizung und Beleuchtung; B = Bekleidung. 
S = Sonstiges. - **) Umgerechn•t über den Kurs der betr. Landeswährung in New York. -
') Indexziffern in Tausend. - 1) Die auf Monatsanfang berechnete Indexziffer ist hi•r znr 
besseren Vergleichbarkeit jeweils als Zifler des Vormonats eingesetzt. - ') Juni 1925. 
- ') September 1925. 

INTERNATl9NALE INDEXZIFFERN 
DER ERNAHRUNGS·KOSTEN 
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nur die Eierpreise sind wie -in den anderen Ländern er-
heblich gestiegen - auch im Oktober weiter verbilligt. 

Das u n gar i s c h e Preisniveau hat im September 
nach dem nicht unerheblichen Rückgang im August keine 
wesentliche Veränderung erfahren. Steigende Eierpreise 
wur<len durch den weiteren Rückgang des Brotpreises 
ausgeglichen. Für B u l g a r i e n liegen erst die Be-
richte für Llen Mona.t August vor. Ähnlich wie in 
Ungarn im gleichen Monat ging infolge stark gewichener 
Getreidepreise der Brotpreis um 15,0 vH zurück. Die 
Ernährungskosten senkten sich grgenüber Juli um 
5,8 vH. 

In den V e r e i n i g t e n S t a a t e n v o n A m e r i k a 
trat im Sept('mber auf dem Lebensmittelmarkt eine leichte 
Entspannung ein. Nach der vorangegangenen Steigerung 
hielten sich die Ernährungs- und Lebenshaltungskosten 
in K an a d a im September unverändert auf der Höhe· 
des Vormonats. In Indien (Bombay) setzte sich die 
Abwärtsbewegung auch im September fort. 

Das Goldniveau der internationalen Ernährungs-
kosten im 3. Vierteljahr 1925. 

Die auf Goldbasis berechneten Indexziffern für 
die Ernähnmgskosten zeligen in den Ländern mit 
stabiler Wähnmg, deren P1,eisveränderung also aus-
schließlich „von der Warenseite her" beeinflußt ist, 
während des 3. Vierteljahres 1925 zum 

In die Rei!he der Länder, deren Währung in der 
Berichts~eit eine sinkende Bewertung erfahren hat, 
ist zu denen des 2. Vierteljahres (Frankreich, Italien, 
Belgien-Luxemburg) neuerdings auch Polen getreten. 
Ausoo.hmslos ist hier mit dem Sinken der Währung 
eine Preisaufwärtshewegung verbunden, die jedoch 
durchgängig mit der Währungsvernchlechterung nicht 
Schritt hält. Das sich daraus ergebende Zurückgehen 
des Goldstandes der Ernährungsindexziffer hält sich 
zwischen 3 und 6 vH. Eine Ausnahme macht die 
Indexziffer von Florenz, deren Steigerung dem 
Sinken <ler Lira annähernd entspricht, so daß der 
Rückgang des Goldniveaus der Ernährungskosten 
hier nur 1;{i vH beträgt. 

Die entgegengesetzt,e Entwicklungstendenz zeigt 
Norwegen, wo sich die Währung im 3. Vierteljahr 
1925 gegenüber dem 2. Vierteljahr (gemessen an der 
Kursnotierung in Ne,w York) um mehr als 15 vH ver-
Les,sert hat. Beim Preisniveau führte diese Bewegung 
naturgemäß zu lebhaftem Rückga.ng (um fast G vH), 
ohne daß auch hier das Ausmaß der Währungs-
veränderung erreicht wurde, ,so daß sich das Gold-
niveau beträchtlich (um fast 9 vH) erhöhte. 

überwiegenden Teile, namentlich im Deut-
schen Reich, in England, den Nieder-
landen und Amerika, eine Aufwärtsbewe-
gung des Preisniveaus. Diese trägt im 
allgemeinen jahreszeitlichen Charakter. 
Die Erntezeit bringt regelmäßig einen 
erhöhten Selbstbedarf der Landwirtschaft 
und somit verringertes Angebot an Vieh 
und J\Iolker,eierzeugnissen mit sich, wo-
durch eine gewis~e Preissteigerung auf 
diesem Teil des Lebensmittelmarktes aus-
gelöst wird. Auch bei rlen Erzeugnissen 
des Gemüsebaues se1 zt hlinfig in Jen Som-
mermonaten infolge Trockenheit eine Ver-
knappm1g des Angebots und dmnit ein 
Anziehen der PreiHe ein. Die Aufwärts-
bewegung der Indexziffer L1er Ernäln~nngs-
kosten hält sid1 gegenüller dem Yorviertel-
jahr durd1weg untl"r 5 vH. Nklit nnbe-
träcl1tlichgehtüllerdiroen B.ahm\"11 diP <lent-
~che Reichsi1111exziffer für die Erniilmmgs-
kosten mit einor Steigerung von fa~t 7 vH 
hinaus, eine Folge des unverhii!tnismäf.lig 
~tarken Anziehens der Fleischprebe. 

INTERNATIONALE INDEXZIFFERN DER ERNÄHRUNGSKOSTEN 
IN GOLD 1,-3, Vierteljahr 1925 180 
(V0Al-<R1E6SZE1"f - 100) 

160 160 

140 140 

120 

1 100 

120 

100 

:] 
1 

80 

60 

1 
40+ 40 

20 20 

0 0 , 3 1 3 1 3 1 3 1. 3 1, .3 1 3. 1 3 1 3 , 3. , a. ,. 3 1 3 1 3 1 3 1 a. 
2. ;::! 2 2 2, 2 2 :' 2 2 2 2 2 2 2 2 

V,erteiJ'ahr 1925 W,uSt.'25 

Tariflöhne im Oktober 1925. 
Dn ll<'ri,·htsmonat wi,·s Pine RPilw von Lolm-

Lewegung-en u. a. in der Metal!iwlu~trie, d0r chemi-
schen In"1u~trie. ,1t>m Baugewerbe, der Textilimlustrie. 
<1er Brnuirnlwtrio uml (kr Süß-, Ba,ck- un,l T~ig--
warenin1ln,trie auf, do~h wnnfo t1Pr LohnRtanc1 da-
ünrcli im g·anzen nur wenig· g-<';l111krt. Jm g·ewogcnen 
Dmchsdmitt für alle PrfaLltC'n Gewerbe i,t der tarif-
mäßige Rtnrn1enlolm gpg·en llrn Yormonat um 0.4 vH 
a;;f 9:l..-l ,1?Pf für Ur lernte u11<1 um 0.3 v II auf 
64.5 :RP/ für Dllg·elernte, g1•stipgcn (in dn g·Jpi\-Jirn 
Z,0 it 1Jes Vorjahr,es brtrnrten <1ic Steigcrnngs,litze lA 
lizw. :'.O vH). In {len Prot1uk1.ionRmittclimlu~trien. 

rlie den Oesamtclnrd1öehnitt infolge ihrer großen 
Arheiterzahl J,,.,orn1<'rs Rtark herinflus,en, erga.ben 
~ich dio gkidit>n SteigPnmg·,,füze YOn 0,-1 hzw. 
0,ß vH. in den Y<'rl1ra11~l1,p;titnin11nstri<'n warl'lt sie 
<lageg('n mit ü.!J l1z11". 0.7 YH mehr ab doppdt so 
!1orh. 

Das gf'ringl' ]\faß ,lrr Lohrnirnlenmgcn im Oktober Hl2il 
i~t !1auptsachlkh auf 11ic m1g-iin,tigo wirtschaftliche Lap;o 
,ler Pro tl u kt i o n :s lll i t t c l in ,J 11 s tri r u zurüekzn-
fuhreu, difl ci<-h u. a. in der yom Rohstahl v,•rhan,l 
!10,chlos,rrn·u Produktionsc·insehraHknug nm 3ii YH 
,rnßerte. 
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Lo·b n änd erungen 
in den Pro du.kt i o n s mit t e 1 in du ß t.r i e n. 

Gewerbe und Tag d.Lohn· 
TarlfmäJl. Stundenlohn*) in RP/ für 

Gelernte Ungelernte 
ßeTichtsort itHl8!Ung bish. neu % Steig. bish. neu % steig. 

Metallindustrie 
3,5 Hamburg .. 5.10, 25 71 74 4,2 57 59 

61 Karlsruhe 6.10, " 71 74 4,2 58 5,2 
Halle . . , : : : : , 1 11.10. " 65 69 6,2 52 56 7,7 
Magdeburg. , ... J 
Chemische In d. 

10,6 Breslau ...... 1. 10. " 58,5 65 11,1 47 52 
Berlin . . . . . . . 7. 10. " 86 93 8,1 66 71,5 8,3 

Baugewerbe 
129 1/3 107 107 Hamburg 15. 10. ff 127 

Kiel .... 15.10. " 106 108 J,9 93 94 1,1 

{ 15.10. " 110 112 1,8 100 100 Bremen .. 29.10. ff 112 114 1,8 10) 101 1,0 
Königsberg. 19.10, " 93 96 3,2 79 82 3,8 

Holzgewerbe 
Königsberg. . • . . SO 10. 85 88 3,5 73 75 2,7 
P.apiererz. Ind. 

Schlesien ...... 28. 9. " 49,5 55 11,l 45 50 11,l 
*) Der höchsten tarifmäßigen Altersstufe ausschl. Sozialz~lag~n 

und Akkord•uschlag (Metallindustrie). In der ehern, Industrie !ur 
Ungelernte Sätze der Betriebsarbeiter. 

Die Steigerungssätze in den Produktionsmittelindustrien 
liegen hiernach meist unter 5 vH. Der verhaltnismaßig 
hohe Steigerungssatz von rund 11 vH in der chemischen 
Industrie Breslaus urnl in der papiererzeugenden Industrie 
Schlesiens erklärt sich darnus, daß die alten Sätze hier 
unverändert seit 17. bzw. 20. April 1925 galten, in der 
schlesischen Papierindutitrie außerdem mit der Erhöhung-
des Grundlohnes f>ine Herabsetzung der Sozialzulage von 
2 auf 1 .'llPf je Kopf und Stunde verbunden wurde. 

Tarifmäßige Stunden- und Wochenlöhne 1) 
gelernter und ungelernter Arbeiter 

im September und Oktober 1925. 
Ge 1 ernte 1) Ungelernte 

Wochenlohn bei Wochenlohn bei 
Stundenlohn regelmiBlger Stundenlebn regelmiBlger 

Gewerbezweig Arbeitszelt•) Arbellsze1t•) 
Sept. l Okt. Sept.l Okt. Sept./ Okt. Sept.l Okt. 
RPf RPf S!/4& f/tlt RPf RP{ tl/,1(; ffl,Jf, 

Produktionsmittelindustrien 
Bergbau*)'). , . • 1 95,9 95,9 46,02 46,02 55,3 55,3 32,82 32,82 
Metallindustrie*) , 91,6 02,2 45,70 45,99 60,8 61,0 30,34 30,47 
Chem. Industrie*)') 82,1 84,4 39,55 40,51 69,7 71,3 33,46 34,~2 
Baugewerlle , . , · 1 ll 5,4 115,7 55,14 55,28 9.J.,5 B4,6 45,14 45,19 
Hol•gewerbe . . , 98,1 98,1 46,63 4,,65 85,3 85,4 40,58 40,5() 
Papiererz. Ind. *) . 67 ,3 67,8 32,30 

1 
3 l,54 60,6 61,0 29,09 29,28 

Durchschn. (gew.) 1 94,0 1 94,4 [ 45,82 l 46,0l 1 6S,ü ( 64,1 [ 33,15 I 33,25 

Textilind. männl.') 1 
,, weibl. 

Brauindustrie*) .. 
snss-,Back· u. Telgw,-lnd. 
Buchdruckgew .•• , 
Karlonnag.· lnd. männl. 

,. welbl. 
Durchschn. (gew ) 1 

Reichsbahn*)') . -1 
6es.-Durchschn. (gew.) .1 

Verbrauchsgüterindustrien 
61,7162,1129,62129,81 51,5 l 52,l 124,7212:i,01 
49,2 49,9 23,62 23,95 38,3 38,7 18,38 18,58 
96,1 99,5 46,12147,76 84,6 87,4 40,62 41,93 
82,0 85,4 1 39,36 40,99 71,0 73,7134,08 \ 35,38 
95,9195,9146,05146,05 83,7183,7 40,16140,16 
76,5 80,0 36,24 38,40 64,2 67,9 80,~2 32,59 
50,l 52,8 24,05 25,34 41,4 43,6 19,87 20,93 

79,8 I 80,5 [ 38,31 l 38,63 I 68,5 1 69,0 132,87 1 33,10 
Verkehrsgewerbe 

79,8 1 79,8 1 43,0ü l 43,09 I 61,6 \ 61,6 \ 33,26 I 33,26 
91,8 I 92,2144,81 [ 45,o4 I 6<1,3 1 64,5 [ 33,12 I 33,24 

*) Einschl, der sozialen Zulagen für die Ehefrau und 2 Kinder, 
soweit sie in den Berichtsorten gezahlt wurden. - 1) Gewogener 
Durchschnitt aus den im Berichtsmonat gültigen Tariflohnsätzen 
für Vollarbeiter df\r höchsten tarifmaßigen Altersstufe in den Haupt. 
sitzen der einzelnen Gewerbezweige. - 1) Im Bergbau, in der 
Metall- u. Textil-Industrie sind tarifm. Akkordlöhne bei durch-
schnittlicher Arbeitsleistung oder Zeitlöhne einschl. Akkordausgleich 
eingestellt. - ') Meist 48 Stunden, bei dem Baugewerbe in Hamburg, 
Dresden, Chemnitz je 47,5, in Leipzig 46,5, bei dem Holzgewerbe 
in Berlin 46, bei der Metallindustrie in Hamburg und Köln je 54, 
in den 5 Stadien der nordwestlichen Gruppe je 56, bei der Reichs-
bahn 54 und im Steinkohlenbergbau für Übertagearbeiter 60 Stunden. 
- •) Gelernte: Kohlen- u. Gesteinshauer (ausschl. Schlepper); 
Ungelernte: Übertagearbeiter (ausschl. Handwerker). - ') Ungelernte: 
Satze der Betriebsarbeiter. - 6 ) Reine Zeitlohnsatze einschl. Ort8· 
lohnzulagen, ausseht Akkord- und Leistungszulagen. 

Wesentlich höhere Steigerungssätze, meist von 8 bis 
10 vH, weisen die Verb r a•u c h s g ü t er in du f! tri e n 
auf. 

Lohnänderungen 
i n d e n V e r b r a u c h s g ü t e r i n d u s t r i e n. 

Gewerbe und Tag d.Loln- Tarifmä.ß. Stundenlohn*) in RP{ für 
Berichtsort jnderung Gelernte Ungelernte 

bish. neu • t ,S!elg. bish. neu •10stetg. 
Textilindustrie 
Plauen 

Spitzen- } männl. 3. 10. 25 6,i,5 , 71,0 10,1 48 ,53 10,4 
weher weibl . " " " 33,5 37,0 10,4 

Augsburg 
8,1 Baumw.-} männl. 4.10. " 61,8 66,8 8,1 49,5 5S,5 

s1iinner weibl. ff " " 45,3 48,9 7,9 36,3 39,0 7,4 
Baumw.- : mhnnl. " ff • 59,4 64,2 8,1 

weher weibl. " " . 54,6 58,8 7,7 
Brauindustrie 

Berlin 1.10. " 89,6 97,9 9,3 76,0 83,3 9,1; 
Leipzig ...... 1. " " 87,5 97,9 11,9 78,8 88,1 11,8 
Dresden 2. " " 84,4 94,8 12,3 75,9 85,3 12,4 
München ..... 2. " ff 92,7 93,8 1,2 79,8 80,6 1,0 
Nlirnberg-}'lirth . 2. ff . 92,7 93,8 1,2 79,8 80,6 1,0 
Erfurt ....... 2. " ff 78,1 87,5 12,0 70,3 78,8 12,1 
Magdeburg .... 2~. " ff 81,3 88,5 8,9 70,8 77,3 9,2 

*) Der höchsten tari fmä.ß i gen Altersstufe einschJ. des tarif. 
mäßigen A kkord•uschlags für gelernte Textilarbeiter. Sozial-
1.ulagen werden in den genannten Gewerben und Orten nicht gezahlt~ 

Die besonders hohen Steigerungssätze von rund 12 vH 
in der Brauindustrie von Leipzig, Dresden und Erfurt 
beruhen darauf, daß die bisherigen Sätze hier seit 1. April 
bzw. 1. :Mai 1925 nicht geändert worden sind. 

Bei der Rechnung nach Tariflöhnen im :Monatsdurch-
schnitt weist die B r it u in du s tri e in 20 Berichtsorten 
gegen den Vormonat eine durchschnittliche Steigerung 
der ,,~ochenlöhne mn 3,6 vH atif 47, 76 .11,Jl für Brauer und 
um 3,3 vH auf 41,93 .'ll.Al für Hilfsa.r!Jeiter auf. In Köln, 
Dortmund und Bremen ist infolge Herabsetzung des in 
den Lohn eiugerechueten Haustrunks ein Lohnrückgang 
zu verzeichnen. 
Tarifmäßige Durchschnittsstunden- und 
·wo c h e n I ö h n e ') d Pr Ar l.J e i t er in der Brau -
industrie im September uncl Oktober 1925. 

0 r t e 

Berlin ... , 
Bambmg .. 
Köln') .... 
Mimclten 
Leipzig .. . 
Dresden .. . 

1 Brauer 

1 
Wochenlohn 

1 

Stunden- bei regelmäßiger 
lohn I Arbellmlt ') 

1 
Sept.! Okt. /1 Sept I Okt. 
RPf RPf f/11(, fJ/f, 

96,3 104,61 46,20 1 50,20 
100,0 100,0 48,00 148,00 
lOH, l 103,1 / 50,% 49,47 

92, 7 ll3, 7 1 44,50 44,98 
92,8 103,3 44,56 49,56 
!)2,4 102,4 44,34 49,15 

Breslau 
Frankfurt a. M. 
Hannover ... 
Ntirnberg-Ftlrtlt 

02,1 92,l 44,20 44,20 
103,8 103,8 49,84 49,84 
91,7 91,7 41,00 44,00 
92,7 93,7 44,50 44,98 

Stuttgart .•. 
Dortmuud') . 
Magdeburg 
Bremen 
Stettin ... 
Mannheim. 
Kiel 
Karlsruhe . 
Erfurt , . 
Rosto<·k .. 

120,0 120,0 57,60 57,60 
106,4 l 103,2 51,07 4?,'\5 

87,9 ·1 88,7 42,20 42,59 
102,8 100,l 49,34 48,06 

92,81 92,8 1144,56 44,561 . l 100,0 100,0 48,00148,00 
· 195,5 95,5 45,84 45,84 
. 99,11100,0 47,58 48,00 
. 86,l 95,11 41,34 45,671 
. 82,9 82,9 39,81 39,81 

Hilfsarbeiter 

Stund n- 1 Wochenlohn 
loh: bei regelmllßlger 

Arbellml\'J 
Sept.! Okt. l Sept, 1 Okt. 
RP( RP( JIU, &/.lt 

81,4 
91,7 
s:14/t 
79,8 
84,1 
83,9 
80,9 
97,7 
83,3 
79,8 

108,0 
95,0 
74,8 
93,4 
81,4 
95,8 
89,3 
87,2 
78,3 
76,7 

87,3 39,06141,92 
91,7 44,00 44,00 
92,5 45,56 44,41 
80,6 38,30 38,69 
93,5 40,36 44,86 
93,0 40,29 4!,62 
80,9 38,81 38,81 
97 ,7 46,90 46,90 
83,3 40,00 40,( 0 
80,6 38,30 38,69 

108,0 51,85 51,85 
92,6 45,61 44,47 
75,5 35,92 36,26 
90,8 44,84 43,56 
81,41 39,06 39,06 
95,8 46,00 46,00 
89,3142,84 42,84 
88,0 41,87 42,25 
86,4 37,59141,49 
76,7 36,81 36,81 

Durchschn. (gewogen) 1 96,01 99,ö 1 46,101 47,76 j 84,6 I 87,41 40,61141,93 
') Gewogener Durchschnitt aus den in den Berichtsmonaten 

gültigen Tariflohnsät.eu !ur Vollarbeiter. - '! 48 Stunden. - ') Ein. 
schließlich Hausstandsgeld. 

In der S ü ß -, B a c k - u. T e i g w a r e n in d n s t r i e 
sind dio reirhstariflkh geregclt{'n Löhne ab 7. Oktober iu 
sämtlichen Ortsklassen um 5 vH für Facharbeiter und um 
4,\i vH für Hilfsarbeiter erhöht worden. Im J\Ionats-
durchschnitt Oktober ergibt sieh gegen den Vormonat in 
18 Hauptsitzen die,;cs Gewerbes eine durchschnittliche 
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Lohnsteigerung um 4,1 vH für Facharbeiter und um 3,8 vH 
für Hilfuarbeiter der höchsten tarifmäßigen Altersstufe 
(über 23 Jahre). Auch diese Steigerungssätze eines 
wichtigen Zweiges der Verbrauchsgüterindustrien gehen 
wesentlich uber den Gesamtdurchschnitt hinaus. 

Tarifmäßige Durchschnittsstundenlöhne 
tl er Arbeiter 1 ) in der S U ß., Back- und Teig-

w a r e n i n d n s t r i e. 
Facharbeiter Hilfsarbeiter 

0 rte ab [ Durch sehn. [ ab ab [ Ourchschn. [ ab 
1. Aug. Oktober 7. Okt. 1. Aug. Oktober 7. Okt. 

1925 1 9 2 5 

Berlin ........ 86,0 
1 

89,7 90,5 
1 

a,5 77.4 
1 

78,0 
Hamburg ..... 86,0 SH,7 90,5 7!,5 77,4 78,0 
Köln ......... 84,5 87,8 88,5 73,0 75,9 76,5 
München ..... 7f',5 82,8 83,5 69,0 7 J,4 72,0 
Dresden ...... 81,0 81,3 85,0 70,5 72,9 73,5 
Breslau ...... 67,0 69,9 70,5 57,0 59,9 60,5 
Essen ........ 79,5 82,8 83,5 69,0 7J,4 72,0 
Frankfurt a. M. 8!,5 87,8 88,5 73,0 75,9 76,5 
Hannover .... 79,5 82,8 83,6 69,0 71,4 72,0 
Nürnberg ..... 1 79,5 82,8 83,5 t9,0 71,4 7:1,0 
Chemnitz .... · J 79,5 82,8 83,5 69,0 71,4 72,0 
Magdeburg ... 72,0 74,9 75,5 61,5 63,9 64,5 
Bremen ..... · J 81,0 84,3 85,0 70,.J 72,9 73,ö 
Stettin ........ 77,5 80,8 81,5 67,0 69,9 70,5 
:Mannheim .... , 84,5 87,8 88,5 73,0 75,9 76,5 
Halle a.d S ... I 79,5 82,8 83,5 69,0 

1 

71,4 12,0 
Erfurt. ...... , 77,5 80,8 81,5 67,0 6n,9 70,5 
Wiesbaden .•. 84,5 87 ,8 8~,5 73,0 75,n 76,5 
Durchschn. (gewog.)I 82,0 1 85,4 1 86,1 1 71,0 1 73,7 1 74,3 

1) Gewogener Durchschnitt aus den in den Bericht•monaten 
gültigen Tariflohnsätzen der hüchsten Altersstufe (über 23 Jahre). 

Auf uem Arbeits m a ~kt e zeigt die Entwick-
lung ebenfalls bemerkenswerte Unterschiede zwbchen 
den beiden Hauptindustriegruppen. In den Pro-
(1uktionsmittelinclustrien ist die Arbeitslosigkeit von 
Ende September bis Ende Oktober von 5,0 auf 6,!3 vH 
der erfaßten Mitglieder und die Kurzarbeit gleich-
zeitig von 9,0 auf 13,3 vH derselben gestiegen (dar-
unter in der :Metallintlnstrie die Arbeitslosigkeit von 
5,1 auf 7,3 vH unü die Kurzarbeit von 16,8 aul' 
24,5 vH). In dPn Yerbrauchsg·üterindustrien liegt 
dagegen allgemein der~elbe tstaml der Arbeitslosig-
keit von 3,1 vH uncl der Kurzarbeit von 8,1 vH wie 
Ende September vor. In Ü('J' 'l\\xtilindustrie ergab 
sich sogar ein Rückgang der Arbeitslosigkeit von 2.8 
auf 2,7 vH und der Kurzarbeit von 12,8 auf 12,2 vH. 

Arbeitslosigk~it und K:ur;za;rbeit in größm-en 
Fachverbänden am 31. Oktober 1925. 

Verband') Kurzarbeiter Zttsammen 
ln liOO VH In woo . vH 

Prodnktionsmittelindustrien 
Metallarbeiter 745,2 54,8 7,3 182,3 24,5 237,1 31,8 
Fabrikarbeiter 338,3 21,0 6,2 26,3 7,8 47,3 14,0 
Bauarbeiter'/ 431,5 29,4 6,8 29,4 6,8 
Holzarbeiter 301,2 19,6 6.5 33,3 11,0 52,9 17,5 

Zusammen 
am 31. Okt. 1925 1816,2 124,8 6,9 241,9 13,8 366,7 20,2 

n 30. Sept. " 1856,t 92,4 5,0 166,2 ~,o 258,6 14,0 
Verbrauchsgüterindustrien 

Textilarbeiter 310,5 
Lebensmittel- u. 

8,3 2,7 37,8 12,2 46,1 14,9 

Getränkearb. 68,2 
Nahrungs- u. Ge-

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

nußmittelarb. 54,3 3,9 7,0 2,0 3,7 5,9 10,7 
Buchdrucker 73,6 1,3 1,8 0,1 O,l 1,4 1,9 
Buchbinder 54,9 ~,2 3,9 5,4 9,8 7,6 18,7 

Zusammen 
am Sl, Okt. 1925 562,t 17,7 3,1 45,6 8,1 63,3 11,2 

" 30. Sept. " 561,4 17,6 3,1 45,ö 8,1 63,1 11,2 

Verkehrsgewerbe 
Verkehrsa,beiter 
am 31. Okt. 1925 241,5 12,7 6,3 2,1 0,9 14,8 6.2 
" so. Sept. " 236,\l 11,i 4,8 119 0,8 13,3 5,6 
Insgesamt 

am 31, Okt. 1925 2619,8 155,2 5,9 289,6 11,1 444,8 17/1 

" 30. Sept " 2654,5 121,4 4,6 213,6 8,0 335,0 12,6 
1) Freigewerkscha!tlich Organisierte. - '/ Einschl. Zimmerer. 

Insgesamt ist in sämtlichen Fachverbänden gegen 
Ende des Vormonats eine Erhöhung ,der Arbeits-
losigkeit von 4,5 auf 5,8 vH und der Kurzarbeit bei 
Bezugnahme auf die gleiche l\fügliederzahl von 7,"J 
auf 10,9 vH eingetreten. Die Za.hl der Vollbeschäf-
tigten hat sich demnach von 88,3 auf 83,3 vH er-
mäßigt. 

Auch die Znhl der unterstützten Erwerbslosen ist 
vom 1. Oktober bis 1. November 1925 um mehr als 
eiu Drittel gestiegen, und zwar die Zahl der Haupt-
u11ter„tützu11g11empfänger um 37 vH auf 3G3 784 und 
die Za.111 der Zuschlagsempfänger um 35 vH auf 
43!3 47!3. Bei den Arbeitsnachweisen kamen im 
Oktober auf je 100 offene Stellen 255 Arbeitsgesuche 
gegen :lOß im Y ormonat uml 163 im Oktober 1!313. 

GELD/ UND Ff NANZWESEN . 
Die Statistik der Stimmrechts- und Vorzugsaktien. 

(Vorläufiges Ergebnis.) 
Die Yorliegenr1e Statistik maeht Ür•n Yrrsneh, ein Bil,1 

L1arüber zu geben, in weldirm Ausmaß naeh der Gol,1-
umstellung Aktirn mit beyorzugtem Stimmrrcht vor-
han<len waren. Die !'itatistik beschriinkt sieh üabei anf 
solche Gesdhehaften, dir an einer der deutschen Börsen 
amtlieh notiert wen1en. Als Quelle ,1ieuten der Brarhdtnng 
vor allem die Umstellm1gsprospektc. die auf Grnn,l ,irr 
VI. Verorr!nung zur Durehfühnmg clcr Verordnung ührr 
Goldbilanzrn YOlll 5. 11. Hl:?4 im Reichsanzeiger ver-
öffentlicht wun1Pn. Ftir die Grsellschaften, die einen Um-
stellungsprospekt im Reiehsanzeiger noch nicht vc·r-
i>ffentlicht hal.ien. 0<1cr bei denen r1ic Angaben ,1rs 
Prospekts nicht rrsrhöpfern1 waren, wnnll' d:is Han,1hnl'h 
der Aktiengeselbc haftL·n herangezog<'u. 

Die Statistik umfaßt im ganzen 15fl,j Ue,rll-
schaften mit einein Grnrnlkapital von 11.~ Mil-
liarden ~Iark. Km für nuvl 100 Gesellschaften mit 

1A vH cles Kominal-Kapital~ aller amtlich notierten 
Aktieng·esellschaften waren noch keine Angaben zu 
grwinnen. Yon allen rlentschen Aktiengesellscha.ften, 
tlie bis zum ::JO. 9. Hl:l5 ihm nolllumstellnng im 
Reiehsanzeiger veröffentlicht halwn, machen die 
von der Stati,stik lwrücksichti~ten Gesellschaften 
nach der Anzahl 13,5 vH, nach dem Nominal-Kapit,al 
64.5 vH ans. 

Yon den 1!59/i erfaßten 1\ktienge~ellschaften 
hatten 867 Vorzugsaktien ausg·egerben. Die Be-
deutung der Yorzugsaktien hat ~ich geg·enüber der 
"\'orkrieg~zeit völlig· verärnlert. "\Viihrend sie früher 
vornehmlich eine Divirlende urnl eine Bevorzugung 
im Falle der Liquiidation garantierten, dient c1iese 
Aktiengattung heute vor allem zur Oewähnmg eine,s 
bevorzugten Stimmrechts. Yon den 8G7 Gtsell-
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scha.ften, die Vorzugsaktien ausgegeben haben, ge-
währen dies,e nur noch in 44 Fällen einen Divi-
dendenvorzug. Unter Aktien mit Dividendenvorzug 
werden hierbei solche Aktien angesehen, d1e keinen 
Stimmre0htsvorteil gewähren, aber eine kumulative 
Dividende garantieren und eine Bevorzugung für den 
Fall der Liquidaüon siche:l'stellen. Es haindelt sich 
im wesentlichen um die noch aus der Vorkriegs-
zeit bestehenden schuldverschreibungsähnlichen 
Vorzugsaktien. Bei 842 Ges,ellschaften gewäihrten 
die Vorzugsaktien hingegen ein bevorzlJlgtes ,Stimm-
recht. Hierunter werden solche Aktien verstanden, 
bei denen der Anteil an den Gesamtstimmen der 
betr. Gesellscha,ft größer ist als de,r ka.pitalmäßige 
Anteil dieser Aktienserie an dem ges,amten Nominal-
kapital der Gesellschaft. Unter diesen Stimmrechts-
aktien sind jedoch zwei verschiedene Arten zu unter-
scheiden. Gegenüber denjenigen mit allgemein-
gültigem Stimmrechtsvorteil bezieht sich dieses bei 
nmd der Hälfte der Vorzugsaktien nur auf be-
stimmte Fälle. Es handelt sich hierbei vor allem 
um die Wahl des Aufsichtsrats, Satzungsänuerun-
gen, Auflösung der Gesellschaft, Jahresbilanz und 
Gewinnverteilung, zuweilen auch um die Beschluß-
fassung über Fusionen, den Abschluß von Inter-
essengemeinschaften, die Umwandlung von Yor-
zugsaktien in Stimmrechtsaktien usw. Bei 323 Ge-
sellschaften gewähren diese Vorzugsaktien mit 
beschränkt bevorzugtem Stimmrecht in den nicht 
besonders festgelegten Fällen ein geringeres, aber 
gegenüber den übrigen Aktienserien der gleichen 
Gesellschaft immer noch bevorzugtes Stimmrecht. 
A r t e n d e r lJ c i 15\15 il e u t s c h e n A k t i e n -
gesellschaftcn ausgegPbenen Stimm-

rechts- und Vorzugsaktien. 
-------

Aktienart der hetrag 
Akt.-Ges. in Mill. [ll/(, / 

Amahl I Nominal-

------------------
Stammaktien· 

mit Divid, .. ndenvorzug . . , ........ \ 
,, allgPmein bevorzngtem Stimmrerbt . . 
n be„ch, rl.•ikt ht'>vorzugtem Stimmrecht. 

soni:.tig~ i-ltamwaktten ....... . 
Stammaktien in8gesamt . .......... . 
Vorzngr.aktif'n: 

mit D1vidt->ndPnvorzug . .. , ... , ... 
11 allgemein bevorztt'>!tem Stnnmrecht. , 
,, hes1•hrankt bevorzugtem Stimmrt•cht. 

sonstke Vorzugsakrii;,,n ............ . 
Vorzug&akt11·n in„ge,;amt . .......... . 
Stammaktien n. VorzugRaktien ohne Stirnm-

rechbworte1l, aber nicht voll eiugezahltl) . 
A I d N I d { Stammaktien , . 

u en amen a~~ Yorz~g-.aktien . 

2 
48 

2 
lfi95 
1595 

4,1 
430 
412 

7 
867 

14 
5H 

208 

3 
21 

1 
10975 
11000 

100 
92 
35 

5 
232 

85 
204 
36 

1) Nur fall-1 andere Aktien der gleichen Gesellschaft voll ein-
gezahlt &ind. 

In f'inip;en Fällen Riuü auch Stammaktien mit 
einrm Di.;;:idenclen- oder StimmrechtRvorzug au~-
gestattet. 

Ähnlich, wie Aktien mit bevorzugtem Stimmrecht 
im oben feRtp;elegten Sinne, wirken Aktien, 1lie zwar 
bei rkm glrichen Nominalbetrag gegenüher anderen 
/,erien dersrlben G e,sellsr !Jaft kein bevorzugtes 
Stinnnreeht haben, die aber gegenüber anderen 
Serien ün gleichen GeRt'llsehaft nicht voll eingezahlt 
sind; si0 gewiihrcn :ilso, beree!met :iuf <len ein-
gezahlten Detrag, ein bcYorzngtPs Stimmrecht. Hier-
bei handelt es sich unter den erfaßten Ge,sellschaften 

um 14 Fälle. Bei mehreren Gesellsehaften findet sich 
auch die Kombination ve,rschiedene,r Möglichkeiten. 

Auch die V erwer1mngs-, Vorrats- und Schutz-
aktien können unter gewissen Umständen die gleiche 
Wirkung wie Aktien mit bevorzugtem Stimmrecht 
haben. Es stößt allerdings auf große Schwierig-
keiten, statistisches Material für solche Aktien zu er-
halten; denn ,die Ge,s,eUschaften bringen hierüber in 
vielen Fällen ke.ine Veröffentlichungen, auch handelt 
es sich hierbei zum Teil um Aktien, die ihren 
Charakter als Vorratsaktien usw. ohne formale Än-
derung jederzeit verlieren können. Es konnten daher 
nur für einen Teil der Gesellschaften die Unter 
suchungen auf die Vorratsaktien ausgedehnt werden, 
wobei als Zeitpunkt nach Möglichkeit der Termin 
zugrulllle gelegt wurde, zu dem die Goldumstellung 
erfolgte. )\uch für die Fälle, in denen sich 
in den Unterlagen Angaben über Vorratsaktien 
usw. finden, ist es meist nicht möglich fesfaustellen, 
wie sich Stimmrecht und tatsächlich eingezahlter 
Go1dmarkbetra,g bei diesen Aktien im Verhältnis zu 
den übrigen Aktien der gleichen Gesellschaft ver-
h:ilten. Es ist jedoch anzunehmen, daß bei allen 
Aktien, die ausdrücklich als Vorrats-, Schutz- oder 
Verwertungsaktien bezeichnet sind, nicht die je No-
minalbetrag gleiche Goldmarkza,hlung wie bei den 
üb1'i,gen Aktien der gleichen Gesellschaft erfol,gt ist. 
Trotzdem können nicht alle als Vonatsaktien usw. 
bezeichneten Aktien bei der Ermittlung der Stimm-
rechtsbevorzugung berücksichtigt werden; denn die 
Verwertungs- und Vorratsaktien, die zur börsen-
mäßigen Veräußerung be,stimmt sind, können 
höchstens vorüber,gehend dem Zweck efoer stimm-
rechtlichen Bevorzugung dienen. Diese Absicht der 
liörsenmäfügen Verwertung ist jedenfalls bei den 
Gesellschaften anzunehmen, die auch für die Ver-
wertung,s:iktien die Börseneinführung erwirkt haben. 
Wo dies hingegen nicht der Fall ist, besteht eine ge-
wisse Wahrscheinlichkeit, daß die Verwendung der 
Aktien zu stimmrechtlicher Bevorzugung beabsich-
tigt ist. Deswegen gliedert <lie folgende übersieht 
aus den Vorratsaktien usw. zunächst diejeniigen aus, 
die in der vorstehenuen übersieht noch nicht ent-
hal1en sind, die also, bezogen auf clas Nominalkapital, 
kein Vorzugsstimmrecht gewähren. Ferner werden 
die Vorratsaktien msw. besornlers aufgeführt, die an 
der Börse nicht zugelassen sind. Von den 190 Aktien-
gesellschaften, für die sich Angaben über Vorrats-
aktien usw. fanden, kommen hier nur 42 in Betracht, 
bei denen eine Verwenclung zu Stimmrechtszwecken 
als wahrscheinlich anzusehen ist, ohne daß diese 

Nach g c wies c n e ,, o r rat s a kt i e n u s w.1) 
(~o,veit im Umstellungsprospekt bzw. der Bilanz erwäbnt). 

V o r r a t s a k t i e n u s w. 

Gesellschaften 

ohne I mit 
Betragsangabe 

1 

Nominalbe1rag 
Anzahl der Vorratsaktien 

In MIii. !'lll~ 

Insgesamt 22 -~~, ~ 
davon ohne bevorzugtes Stimmrecht. , . 15 134 840 
hiervon an der Börse zugelassen. , . . . 1:-l 100 210 

an der Borse ni<'ht zuge_la __ s_se_n_.~_2_,___4_0 ___ rn_o __ 
1) Ohne Vorratsaktien, die zum Umtausch von Anteilscheinen 

und Convertible Bernds bestimmt sind. 
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Aufstellung aus den oben 
dargelegten Gründen auf 
Vollständigkeit Anspruch 
erheben kann. 

Die Stimmreehtsverhältnisse der 1595 Aktiengesellschaften. 

1 

Anz.der IS Grundkapital derlS 
5 

Bei den Gesellschaften, die Aktien mit 
Akt.-Ges.l P·2 Akt.-Ges. 1 P· Stimmrecbtsvorteil ausgegeben haben 

1 

ohne I mit in ohne I mit in l-~E~in_g_e_z~ah~lc--te-r---clc-S-p-.8.,---D-i-e-A-k-t-ie-n-m-it-,-\S-p.-11 
Die Gesellschaften, die 

ein - berechnet auf das 
N ominalkapital-bevorzug-
tes Stimmrecht gewähren, 
sind im folgenden noch im 
einzelnen zu behandeln. 
über die Hälfte aller von 
der Statistik erfaßten Ge-
sellschaften weist derartige 
Aktien mit bevorzugtem 
Stimmrecht auf. Dieser An-
teil ist aber, wie die neben-
stehende übersieht zeigt, 

Aktien vH Aktien vH Bet1 ag 1) in in 
m. bevor- der mit bevo,zugtem,von der Aktien mit I vH einfachem I bevorzugt.! vH 

t , s · h einfachem I bevorzugt. ,von Stimmrecht ge- von zug em Sp.1 t1mmrec t Sp.4 S h I h t st· , St· 1 timmrec t Sp 7 wa r en 1mmen Sp. !O 

Bczekhnnng 

,~r;:;:;· ~ in 1000 ,fl/,J(, + 5 in 1000 /il/(, 1+ 8 in 1000 \+11 
1 1 2 3 4 1 5 6 7 1 8 9 10 1 11 12 

I1.dustrie d. Grund- Nach Gewerbegruppen. 
,toffe.. 96 108 '52,9 1681666!1647 662149,5 1559 826 57 23313,5 

Verarbeiter.Je In· 1 1 
dustrie 409 644 f!l,2 1823 523,3 786 332 67,5 3 715 099 65 921 1 7 

Handel u. Verkehr , 211 90 29,9 1344185 851518

1

38,c 797 547 <. 23132 2;8 
Davon Bank- und 

25 503 

71575 
16466 

19 143142,9 

43122 37,6 
7 969 32,6 

sonstiger Geld-
handel 62 27 30,3 738 131 203 845

1

121,6 192 7551 11 087 5,4 
Sonstige Gesell-

scha(ten. . . . . 19 18 48,6 40 225 61326160,4 59 923 1403 2,3 
7 8891 
1239 

114 7831 

3412 W,3 

798139,2 

71032138,2 in den verschiedenen Ge-
werbegruppen und Kapital-
gruppen ein sehr ver-
schiedener. Von den Stimm-
rechtsaktien wurde der 
stärkste Gebrauch in der 
verarbeitenden Industrie, 
der verhältnismäßig ge-
ringste im Bankgewerbe 
g·emacht. Die Aufgliede-

Insgesamt 7351860 lo3,9j4 889599:6 346 838!56,5j6132 3951 147 6891 2,41 
Nach Kapitalgruppen. 

Unter 500000 [11,H, 47 I 34'42,0 138261118791!46,:' 116C61 269 2,31 748 340131,3 
500 000 fl/1(, bis 1 

unter 1 Mill. SJlf(, 1101105 48,8 76 835 78 245 5015 77 431 1450 1,8 2 772 1685 37,8 
1 Mill. !Jll(, bis 1 

unterlOl\Iill./il/t 483 597 55,31529202!195794856,J 1906987 34756 1,8 46248 293i838,8 
10 l\Iill. !Jlf(, und 1 

darüber. . . . . 95 1241.56,6 3 269 736,4 298 766 .56,S 4136 371 111 2141 2,6 65 015 39 659 137,9 

___ I_nsgesamt l 7351860 l53.9J4889 59~16 346 838;5R,5j6132 3951 147 689l 2.4 j_11_4_7_8~31 __ 71_0_3_2~1S_8_,2 
1) Unter .eingezahltem Betrag" wird hier und im folgenden das Nominalkapital abzüglich der 

Forderungen an die Aktionäre verstanden. -

rung nach Kapitalgruppen zeigt, daß Verwertungs-
aktien besonders bei den großen Gesellschaften ein-
geführt worden sincl. 

Bei den 860 Gesellschaften, die Stimmrechtsaktien 
ausgegeben haben, entfallen auf die Stimmrechts-
aktien 2,4 vI-I des gesamten eingezahlten Kapitals, 
aber 38,2 vH aller Stimmen. In der Industrie der 
Grundstoffe (Schwerindustrie, Industrie der Ba-u-
stoffo und Chem. Großindustrie) erreicht der Anteil 
der Stimmen der Stimmrechtsaktien an den Gesamt-
stimmen mit 43 vH den höchsten Prozentsatz. Im 
Bankgewerbe ist dieser Anteil mit 30 vI-I am ge-
ringsten. 

Anzahl der Aktiengesellschaften mit 
Stimmrechtsaktien, auf die entfällt 

vH des em?ezahlten 1-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50 samt . 1 1 über I über I über I über I über IInsge-
Kapitals 1 1 

vH der gesamten Stimmen 
-------

bis 1 •.. 17 33 76 166 200 18 510 
über 1- 2 .. .. 4 12 20 34 59 11 140 

2- 5 .. 2 7 12 41 66 11 139 
5-10 ..• 2 2 17 19 4 M 

10 ~ 2;; .•.•. 2 1 5 7 6 21 
25-30 ..•. 1 1 1 3 

" 30-40 .. 1 1 
" 40-50 .•.• 1 1 2 

50 
Insgesamt 1 23 56 111 2t4 353 53 8GO 

Während die vorstehenden Angaben nur die 
Durchschnitte der einzelnen Gewerbe- bzw. Kapital-
gruppen berücksichtigen, bringt die folgende über-
sieht die große l\fannigfaltigkeit der Verhältnisse im 
einzelnen zur Darstellung. Sie zeigt, daß der kapital-
mäßige Anteil der Stimmrechtsaktien in 59,3 vI-I der 
Fälle weniger als 1 vH des gesamten eingezahlten 
Kapitals beträgt. Bei 218 Gesellschaften entfällt auf 
di-e Stimmrechtsaktien weniger als 1 vH des ein-
gezahlten Kapitals, aber mehr als 40 vI-I der Stimmen 
in der Generalversammlung. Dem Grundkapital nach 

machen diese 218 Gesellschaften 27,2 vI-I des ge-
samten Kapitals der Gesellschaften aus, die Stimm-
rechtsaktien ausgegeben haben. 
Grundkapital (in Mill. [Jll(,) der Aktiengesell-
schaften mit Stimmrechtsaktien, anf ,die entfällt 

. 1 1 über [ über I über i uber I über llnsgc-
vH des emgernhlten 1-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50 samt 

Kapitals 1 1 1 

vH der gesamten Stimmen 

bis 1 . ... 150,4 220,3 655,6 1015,3 1606,3 123,6 3771,5 
er 1- 2. 41,6 72,9 94,3 150,2 242,5 169,1 770,6 üb 

" 2- 5 .. .. 4,5 73,4 H,8 394,8 418,9 33,7 940,1 

" 5-10. .. - 4,0 4,6 93,3 319,1 33,5 454,5 

" 10-25 . .. - 66,0 1,3 28,6 82,2 123,0 301, t 
" 25-30 . - - - 49,7 34,7 2,0 86,4 

" 30-40. .. - - - - 0,1 15,5 15,6 

" 40-50. .. - - - - 3,0 3,6 6,6 
50 - - - - - 0,4 0,4 

Insgesamt 1 196,5 I 436,6 i 770,611731,9: 2.06,8j 504,416346,8 ----

Aus den Tatsachen, daß die Stimmrechtsaktien 
bei geringem kapitalmäßigen Anteil ein hohes 

Aktien Anzahl der Akt.-Ges. Nominalbetrag in Mill./Jl1' 
mit ... fach mit der Aktien mit 

bevorzugtl"'ffi bes ehr. 1 
allgem. beschr.1 ) 1 allgem. 

Stimmrecht bevor1ugtem Stimmrecht bevorzugtem Stimmrecht 

uber 1- 5 9 35 1,8 41\,4 

" 5- 10 21 37 11,4 15,7 

" 10- 20 35 67 10,9 31,4 

" 20- 50 73 103 5,4 9,6 

" 50- 100 95 103 3,4 9,9 

" 100- 250 100 74 1,3 1,7 

" 250- 500 52 49 0,9 0,5 

" 500-1000 23 15 0,3 0,2 

" 1000 12 7 0,1 o,o 
Insgesamt 1 4231) 490 35,5 114,4 

l) Von den Aktien mit beschrankt bevorzugtem Stimmrecht 
gewahren die Aktien Yon 323 Gesellschaften mit 11,5 l\.Iill. :Jl/t 
Nominalbetrag der Aktien mit bevorzugtem Stimmreeht auch in 
den som,tigen Fillen ein bf'vorzugtrs Stimmrecht - 21 ) Außerdem 
2 Versicherungs-Gesellsl'haften mit 6 bzw. 2 :Mill. !Jll{, Aktien-Kapital, 
die folgpntle Stimmf'n gewahren: Inhaber von 1-4 Aktien 1 Stimme, 
5-8 Aktien zwei Stimmen, 9-12 Aktien drei Stimmen, 13-16 Aktien 
vier Stimmen, je wc>itere 4 Aktien gewähren 1 Stimme; bzw. 1-12 
Aktien 1 Stimme, 13-24 Aktien 2 Stimmen, 25-36 Aktien 3 Stimmen, 
37-48 Aktien 4 Stimmen, je weitere 12 Aktien 1 Stimme. 
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Stimmrecht gewähren, ergibt sich, daß auf jede 
dieser Aktien ein vielfach bevorzugtes Stimmrecht 
entfallen muß. Die vorstehende übersieht zeigt, daß 
in der Mehrzahl der Fälle die Bevorzugung der 
Stimmrechtsaktien zwischen dem 20- und 250fachen 
der anderen Aktien der gleichen Gesellschaft beträgt. 

Konkurse und Geschäftsaufsichten 
in der Zeit vom 1. bis 15. November 1925. 
In der ersten Hälfte des November wurden im „Reichs-

anzeiger" 614 neue Konkurse - ohne die wegen Masse-
mangels abgelehnten Anträge auf Konkurseröffnung -
und 441 angeordnete Geschäftsaufsichten bekanntgegeben. 
Gegenüber den entsprechenden Ziffern der ersten 
Oktoberhälfte haben die Konkurse um 18,8 vH, die Ge-
schäftsaufsichten um 72,9 vH zugenommen. 

Im Vergleich mit den Vormonaten wurden in der 
ersten Hälfte des November im „Reichsanzeiger" ver-
öffentlicht: 

Eröffnete Konkurse und Geschäftsaufsichten. 

Arten 

1 Konkurse I Geschäflsaufslchten 

I
Sept.1 Okt.1t·i!: Sept.! Okt, lt~!: 

1925 

Insgesamt ..••........ 914 1164 614 459 633 441 
Sie betrafen: 

Natürl. Person.- u. Einzelfirm. 643 8~3 436 311 450 318 
Nachlässe 22 27 19 3 2 -............ 
Gesellschaften ......... 238 295 149 145 174 120 

Davon: 
Aktien·GE>sellschaften ..... 42 51 27 47 47 27 
Gesellschaften ru. b. H. 117 151 68 39 54 40 
Offene Handelsgesdlschaften. 64 77 49 49 56 44 
Kommanditgesellschaften ... 13 15 6 10 16 9 
Bergbauliche Gewerkschaften 2 1 - - 1 -

Eingetr. Genossenschaften .. 11 9 8 - 7 3 
Andere Gemeinschuldner •. - - 2 - - -

An die Stelle der bisherigen übersieht nach Wirt-
schaftsgruppen tritt von jetzt ab die nachfolgende er-
weiterte Zusammenstellung, ans der ersichtlich ist, wie 
sich die neuen Konkurse und Geschäftsaufsichten auf die 
einzelnen Gewerbe verteilen. 

Konkurse und Geschäftsaufsichten 
nach Gewerbegruppen. 

Berufe oder Erwerbszweige 
1 

Konkurse I seschäfls-
aufslchten 

1.-15. Nov. 1925 

Land- u. Forstwirtschaft. . . . • • . . . . . . • I 11 10 
Nichtlandw Gärtnerei u. Tierzucht, Fischerei . . 2 3 
Bergbau, Hlitten, Salinen, Torfgräberei ...... , 1 1 
Industrie der Steine u. Erden . . . . . . . . . . . 11 5 
Metallverarbeitung .... , . . . . . . . . . . . . . 29 30 
Industrie der Maschinen u. Apparate, Fahrzeugbau 36 40 
Chemische Industrie ... , , . . . . . . . . . . . 5 6 
'Textilindustrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 7 
Papier- u. Vervielfältigungsgewerbe . . , 1 12 
Leder- u. Linoleumindustrie . . . . . . . 10 1 
Holz· u. Schnitzstoffgewerhe . . . . . . . 30 21 
Industrie der Nahrungs- u. Genußmittel 40 21 
Bekleidungsindustrie. . . . . . . . . . . . sg 43 
Baugewerbe • . . . . • 21 17 
K\lnstlerische Gewerbe . 4: 
Handelsgewerbe: 

Warenhandel . . , ... 
Bankgewerbe , , , , . . . , , , , , . 
Ilucb-,Kun~t- u MusikaliPnh.,Zeitungsverl.u.Sped. 
Hausi('rh., Handelsvermittl., Hilfsgew. d. H., Ver-

steigerung us,v, , , . . , . . , . . . . . . . . . 
Versicherungsgewerbe . ........... , .. . 
Verkebrsgewerhe . . , , ........ , , .... . 
Gast- u. SchankgPwerbe . .. , . , ....... , . 
Sonst. Berufe ad. Erwerbs'l..w, sowie nicht angegeb. 

2n;; 
4 
6 

15 

H 
32 

180 
2 
7 

6 
1 
4 
5 

15 ---~--~--~ 
614 441 

Gründungen und Kapitalerhöhungen 
von Aktiengesellschaften im Oktober 1925. 
Das Kapital der G r ü n dun g e n von Aktien-

gesellschaften, die im Oktober im „Reichsanzeiger" ver-
öffentlicht wurden, stieg auf ein Mehrfaches gegenüber 
dem Betrag der Vormonate. Dieser Anstieg ist aber 
lediglich auf die Gründung der Bergwerks-Aktiengesell-
schaft Recklinghausen mit einem Nominalkapital von 
57 Mill . .Jl.,f( zurückzuführen. Es handelt sich hierbei je-
doch nicht in vollem Umfange um einen neuen Kapital-
bedarf, da der Preußische Staat gegen eine Kapital-
beteiligung von 45 Mill. .fl,A{, die bisher der staatlichen 
Bergwerksdirektion Recklinghausen unterstehenden Stein-
kohlenbergwerke bei Gladbeck, Buer, Waltrop und 
Zweckel in die Gesellschaft einbringt. 

Neugrü»dungen und Kapitalerhöhungen 
der Aktiengesellschaften. 

Monat 

Mtsdurchschn. 1913 
r, 1924 1) 
" 1. Vj. 1925 1) 

" 2. " 1925 1) 
" 3. " 1925 1) 

Okt. 1925 'J •.• 

An-
zahl 

Beanspruchtes Kapital I Von dem 
Nennbetrage 

1 
entfallen auf 

Nennwert Kurswert Sacheinlagen 

1000 [Jll(, 

A) Gründungen 
15 18 068 18 253 
43 11 233 11 351 
38 13 304 13 508 
29 11 733 11 615 
23 15 919 16 586 
18 60 680 60 690 

8 885 
1859 
2105 
3194 
li 961 

46 613 
B) K a p i t a I e r h ö h u n g e n 

Mtsdurchschn. 1913 27 34871 42071 634 

" 1924 1) 14 8140 7 928 2433 

" 1. Vj. 1925 1) 113 81838 77 1491) 373 

" 2. " 1925 1 ) 80 42153 39441') 527 

" 3. " 1925 1) 93 47 913 41104') 306 
Okt. 1925 3) ••••• 92 57 487 47 456') 2 025 

1 ) Vgl. • W. u. St.", 5. Jg. 1925, Nr. 12, S. 408, Nr. 15, S. 516 und 
Nr. 20, S. 678, - 1) Außerdem 1 Grimdung mit 250 0-00 Fr, im 
Saargebiet. - 8) Außerdem 1 Erhöhung mit 129 Mill ..ß, - ') Bei 
df>n hierunter befindlichen Versicherungsgesellschaften eingezahlter 
Betrag. 

Bei den K a p i t a 1 e r h ö h u n g e n ist gegenüber 
dem Vormonat nach Anzahl und Betrag eine Steigerung 
eingetreten. Die bedeutendsten dieser Kapitalerhöhungen 
fanden im Zusammenhang mit der Umbildung von Kon-
zernen und Interessengemeinschaften statt. Die Deutsche 
Petroleum-A.-G. erhöhte zur Angliederung der Erdöl-

Kapital b e dar f 1) der Aktien g es e 11 s c haften 

Monat 

Mtsdurchschn 1.VJ.1925 
2, 11 11 

11 3, U 11 

Okt. 1925 ••.• 

nach dem Kurswert. 

Ins-
gesamt 

1 Davon entfallen auf 

I d t . 1 V I Handel u. Verkehr 

1 

n us rie er-
der darunter 

Grund- arbeitende zu- Banken und 
stol!e') 1 Industrie I sammen I sonstiger 

Geldhandel 

91 2711
) 1 21881 i 

611051) 2 964 
57 6933 ) 3 411 

1081468) 72 120 1 

1000 fl/Jt 

46 8561 18 247 
30001 
15 779 

21 355
1

) 1 28 6911) 
21 732') 
20 2121) 

5 291 
13000 
12 917 
9546 

1) Gründungen und Kavitalerböhungen ZU':lammen - 1) Bergbau, 
Gewinnung von J\.Ietallen, Baustoffen und Schwerchemikalien. -
') Bei den hierunter befindlichen Versicherungsgesellschaften ein-
gezahlter Betrag. 

interessen der Deutschen Erdöl-A.-G. ihr Kapital um 
11 JIIill • .:ll.Jl, die Linke-Hofmann-Lauchhammer-A.-G. um 
4,2 Mill. .Jl&{, um die Verschmelzung mit der Eisenbahn-
material-Leih-Anstalt-A.-G. durchzuführen. Die A.-G. 
,,Siemens", Elektrische Betriebe, erhöhte ihr Aktien-
ka.pital um 4 Mill . .:llAl unter gleichzeitiger Umbenennung 
in Nordwestdeutsche Kraftwerke A.-G. Diese Kapital-
erhöhung steht im Zusammenhang mit dem Übergang der 
Aktienmajorität an den Preußischen Staat. Hieraus er-
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gibt sich, daß auch der im Oktober angestiegene Kapital-
betrag der Kapitalerhöhungen zum großen Teil :i,uf organi-
satorische Umstellungen zurückzuführen ist. 

Im Oktober erfolgten 4 K a p i t a 1 h e r a b -
s e t z u n g e n um insgesamt 1,2 Mill. .Jl.A(,. 

Die Zahl der eingetragenen A u f 1 ö s u n g e n von 
Aktiengesellschaften erreichte im Oktober den bisher 
höchsten Betrag von 300 Gesellschaften. Eine Steigerung 
erfuhren insbesondere die Auflösungen wegen Beendigung 
ohne Liquidation und ohne Konkurs (hierunter auch die 
Löschungen von Amts wegen), wie auch die Auflösungen 
wegen Einleitung des Liquidationsverfahrens. Von den 
253 Fällen dieser beiden Auflösungsarten entfielen 107 
auf das Handelsgewerbe. 

Einleitung des 
Zeitraum Liquidations. Konkurs-

verfahrens 

Beendigung ohne 
Liquidation oder Konkurs 
insgesamt da;;~~~ge bei tätigen Gesellschaften 

Mtsdschn. 1913 , . , 5 2 2 2 
" 1924 .. . 43 40 6 4 
" 1. Halbj.1925 117 32 25 5 
" 3. Vlertelj. " 105 41 40 4 

Oktober " 130 47 123 5 

Auch die Konkurse erfuhren eine Steigerung. Von 
den 47 Konkursen im Oktober entfielen 2 auf Gesell-
schaften, die vor der Inflationszeit, 7 auf Gesellschaften, 
die nach Abschluß der Inflationszeit gegründet worden 
sind. 

Im Oktober erfolgten 258 Umstellungen auf Reichsmark, 
so daß nunmehr insgesamt 12 116 Aktiengesellschaften mit 
einem Nominalkapital von 17,7 Milliarden .Jl.Af, ihre Um-
stellung im „Reichsanzeiger" veröffentlicht haben. 

Zeitraum 

Jahr 1924 •... 
1. Halbjahr 1925 
S. Vierteljahr „ 

Oktober 
Insgesamt 

Anzahl 

2 823 
7 764 
1271 

258 

12116 

Umstellungen auf !tfll(, 
Stammaktien Vorzugsaktien 

in Mill. li1/lt, 
2 993,9 73,4 

12 425,1 276,3 
1 M0,7 27,2 

280,2 2,6 

17 319,9 379,5 

Der deutsche Geldmarkt 
im Oktober und Anfang November 1925. 
Im Oktober hat die Anspannung der deutschen Geld-

marktlage, die seit Beginn des Jahres zu verzeichnen 
ist, einen neuen Höhepunkt erreicht. Die stärkere Ent-
lastung, die im August in Verfolg des Devisenzuflusses 
einerseits, der Umlagerung der öffentlichen Gelder 
andererseits eingetreten war, ist damit wieder völlig 
geschwunden. 

Auf dem B ö r s e n g e I d m a r kt ist diese An-
spannung hauptsächlich in einer starken Erhöhung des 
Satzes für tägliches Geld und für Monatsgeld zum Aus-
druck gekommen. Der Privatdiskont ist - unter der 
Wirkung der besonderen Regulierung des Privatdiskont-
markts - von der neuen Versteifungstendenz am Geld-
markt wenig beeinflußt worden. Nur der Satz für lange 
Sicht wurde in der Monatsmitte für einige Tage von 
1 vH auf 71,,s vH hinaufgesetzt. 

Die Börse hat auf die Versteifung des Geldmarkts 
nicht in vollem Umfange reagiert. Am Aktienmarkt hat 
sich entgegen der Geldmarkttendenz sogar zeitweise eine 
Belebung gezeigt, weil die Spekulation aus dem Fort-
gang und den ErgebnisRen der Locarno-Konferenz Anlaß 
zu einer günstigeren Beurteilung der wirtschaftlichen 
Entwicklung ableitete. Diese Belebung, die von der 
Spekulation ausging, mußte aber zusammenhrechen, da 
die „zweite Hand" durch die Geldmarktversteifung an 
einer Betätigung an der Börse gehindert wurde. Die 
festverzinslichen Pa.picre, !Jei denen naturgemäß ein 
weit engerer Zusammenhang zwischen Entwicklung des 

Zinsfußes und Kursstand besteht, haben wesentlich 
stärker als die Aktien auf die Versteifung der Geld-
markttendenz reagiert. 

Die neue und starke Anspannung des Geldmarktes, 
die im Oktober eingetreten ist, findet in den besonders 
großen Ansprüchen, die die Wirtschaft an die N o t e n -
b an k e n gestellt hat, sichtbaren Ausdruck. Im Gegen-
satz zu den Vormonaten sind die erhöhten Ansprüche 
weniger durch Einreichung neuer Wechsel, als vielmehr 
durch Abhebung von Depositen gestellt worden. 

' ' ' ' 
c,o.(+q t' H \d++t\ H' IH ~+++t' +++f' +++f +++j +++f+++f +++too 

/ Jor, feb• \ ~~or.;: ,t.,i::,ntT Hai IJun, Jlir /~ug, Se-i:-t Okt, No~ Dei:, 

N.5<,c, 1925 

Die Ursachen der neuen und beträchtlichen Ver-
steifung, die die gesamte deutsche Geldmarktlage im 
Oktober zeigt, sind einmal die Folgen einer saison-
üblichen Entwicklung. Der Saisoncharakter dieser Geld-
marktgestaltung wird besonders dadurch unterstrichen, 
daß der Höhepunkt, den die Beanspruchung der 
Notenbanken im Durchschnitt Oktober zeigt, ihre 
Parallele nicht nur im Oktober des Vorjahres, sondern 
auch in der Vorkriegsentwicklung der Reichsbank hat. 
Das nachstehende Schaubild zeigt die saisonmäßigen 
Schwankungen, die die Beanspruchung der Reichsbank 

BEANSPRUCHUNG DER REICHSBANK 
Se[sonbewegung 1901 -1910 

160T --r----,-- 1 -- 1 --,----r--i----,-- 1 -T--:, --;, ·-y-.160 
! 1 , ! • • ' : 1 

' ' ' 14<t -~·--t-··f---~---t--·t··-t-··r-··+ . t---t--·r-ri;O 
: : 

' ' ' 
120r---j- --1- --7-- -r---r- --r---t--

' ' ' ' : 

VVu St 25 
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im Jahrzehnt 1901 bis 1910 aufweist. (Der Saisonindex 
ist nach der Harvard-Methode errechnet.) 

Betrachtet man die Ursachen, die im allgemeinen 

130 r ....... .--,.~---r·-·--r·-·-·r·--
' / 1 ' 1 

DIE BEANSPRUCHUNG DER NOTENBANKEN 
• : • ...JANUAA-NOVEM8ER1Q25 
\ 1 ,i , 1 H3lbJahr ~925 'f 100: 

120;'~~':\·- +----

' : \ ' 

; \ ! 'P6vste /.r,sr:,rl.Jche, 

110 .L _____ -j- --\-+ ---
1: 
\ 
1 
\ 

100 ~: "7"';'a::::;jp;:;j~~~--''-"""":~""--,---:-f+---;---;-: ,oo 

90 

--;- 80 

70 +--- -f---·- ' -- - -'- 70 

D1e, U1t1m~schwcmku"gen s1no 

bop\ 'r' 1 if 1 / 1 Jan. Febr , Marz 
l\-1-fl 11i-111_t111l-111 
Maf I Juni Juli I Aug I Sept 

1 ,-1 1, , 1\ i , , r 00 
Okt Nov Dez. 

1925 

Zahlen zur Geldlage. 
Bezeichnung 31. Aug. 1 30. Sept. / 31. Okt. 

Mill. fit/(, 
A. Wirtschaftskredite .•.••• 2786,4 2763,3 2638,s 

I. Reichsbank .••..•... 1798,o 1773,7 1652,3 
Wechsel. ••••••.•• , • 1765,0 1717,3 1630,1 
Lombard ..•...•.. , . 33,0 56,4 22,2 

II. Privatnotenbanken •••. 262,3 263,4 260,o 
Wechsel. •••••.•.... 255,7 257,0 253,7 
Lombard •••..•...•. 6,6 6,4 6,3 

III. Rentenbank lWechsel). 726,t 726,1 726,3 
B. Depositen ••••.•••••.•• 785,s 705,a 697,4 

Davon Reichsbank •••. 701,0 620,2 617,7 
C. Netto-Beanspruchung 

2000,7 I. privat .•.•••....••. 2058,o 1941,2 
Davon Reiohsbank •••.• 1(97,0 1153,5 1034,6 

II. staatlich •.••.•..•.• 
III. Differenz von Geld-

1846,3 1863,a 1865,2 

umlauf und N. B ••..•• 1136,1 1134,2 1259,4 
D. Gold- u. Devisenbestände 1579,9 1578,4 1640,2 

I. Reichsbank , •....••• 1495,8 1493,6 1555,2 
Gold .•.• , •••.••..• 1138,4 1174,7 1206,9 
Devisen .••.•.....•. 357,5 318,9 348,3 

II. Privatnotenbanken ..•• 84,o 84,s 85,o 
Gold ....••••....•• 65,1 65,8 65,8 
Devisen ....••..•.•. 19,0 19,0 19,2 

III. Golddeckung vH. 
57,7 56,4 Reichsbanknoten •••.• o5,s 

Ges. Geldumlauf 31,7 31,2 32,4 
E. Zahlungsverkehr 

I. Geldumlauf zus. 4983,t 5055,s 5065,s 
Reichsbanknoten ••.• , . 2585,4 2637,1 2794,ll 
Privatbanknoten, ..• • •• 174,9 177,3 182,1 
Rentenbankscheine ••••. 1712,6 1713,2 1542,6 
Münzen •••.....•••. 510,2 528,0 b46,9 

IT. Abrechnungsverkehr'). 443:l,s 4382,2 4 650,3 
III. Postscheckverkehr') , . 9414,3 9!79,a 10 009,s 

i'. Geldsätze 9) vH 
I. Reichsbankdiskont ..•. 9 9 9 

II. Tägliches Geld ••.• , • 9,00 8,85 9,41 
ITI. MonatRgeld .• , . , , .•. 10,84 10,59 10,8/!J 
IV. Privatdiskont, lange Sieht 7,61 7,09 7,02 

kurze • 7,75 7,27 7,16 
V. Rendite der Gold-

pfaudbriefe •.. , ..... 9,80 9,22 9,21 
') Im Monat. - 1) Monatsdurchschnitt. 

die Beanspruchung der Notenbanken seitens der Wirt-
schaft im Oktober bestimmt haben, dann wird der über-
ragende Einfluß, den die Steuerzahlungstermine des 
Oktober auf die Geldmarktlage ausgeübt haben, deutlich 
sichtbar. Wenn man davon ausgeht, daß die Bean-
spruchung der Notenbanken und damit die Geldmarkt-
tendenz im wesentlichen von den drei Faktoren: 
Zahlungsmittelbedarf, Devisenbedarf und Ansammlung 
öffentlicher Gelder bestimmt wird, dann ist fe.stzustellen, 
daß die Entspannung der Geldmarktlage, die aus der 
Abschwächung des Zahlungsmittelbeda1fs und dem 
gleichzedtigen: Devisenzufluß hätte erwachsen mü:s,Sen, 
ausschließlich durch den Geldbedarf für Steuerzahlungs-
zwecke und die Verstärkung der öffentlichen Gelder 
aufgehalten und in ihr Gegenteil verkehrt worden ist. 

Der G e I d u m I au f ist im Oktober nur um 
10,3 Mill. $,,Al gootiegen. Der zusätzliche Zahlungsmittel-
bedarf der Wirtschaft ist also im Oktober durch den 
Devisenzuf!uß, der für diesen Monat auf 125,2 Mill. .9l,Af, 
geschätzt werden kann, mehr als gedeckt worden. Der 
zusätzliche Zahlungsmittelbedarf der Wirtschaft hat dem-
gemäß im Oktober eine weitere Verringerung erfahren. 
Betrachtet man die Entwicklung, die die monatliche 
Vermehrung des Geldumlaufs seit Anfang 1924 genommen 
hat, so wird ersichtlich, daß die Verringerung des 
Zahlungsmittelbedarfs zum, großen Teil eine saisonübliche 
ist. Auch für die znrüokliegende Zeit zeigt das naAJh-
stehende Schaubild durch den Vergleich zwischen der 
Geldumlaufentwicklung im Jahre 1924 und 1925 deutlich, 
wie sehr die Schwankungen des Geldumlaufs in saison-
üblichen Wiederholungen wiederkehren. Die besondere 
Steigerung in den Sommermonaten des letzten Jahres 
findet in der gleichartigen Entwicklung des Vorjahres 
ihre Parallele, mit Ausnahme des steilen Anstieges des 
Geldumlaufs Ende Mai 1925, die durch den besonderen 
durch das Pfingstfest ausgelösten Zahlungsmittelbedarf 
bedingt ist. Ebenso ist auch das jetzt festzustellende 
Abflauen des Zahlungsmittelbedarfs mit der Bewegung 
des Vorjahres zu vergleichen und daher als Saison-
schwankung zu erkennen. 

MONATLICHE ZUNAHME oEsClELDUMLAUFS 
FEßRUAR 1924-0kTOBER 19.25 

M1il,.'l(fiC ( IN BEWEGLICHEN "10NATSOURCHSCHNl1TEN) 

' ' l 
-400 ~ --+ -+- -+---+---+-- + --+ -_L__ +- -~- --+---

:Ja~.: Feb,, Mz : Apr,: Mai ;Juni ;Juli : Au9.: Sept; Okt. ; Nov.: Dez,: 

W,u.St.'25 

A n f a n g N o v e m b e r ist ein neuer scharfer 
Tendenzumschlag am Geldmarkt eingetreten. Senkung 
der Geldsätze, namentlich das schroffe Absinken des 
Satzes für tägliches Geld geht parallel mit einer Ver-
minderung der Ansprüche, die die Wirtschaft an die 
Notenbanken stellt. Diese neue Entspannung stellt das 
Wirksamwerden der entlastenden Momente dar, das im 
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Oktober durch die -Steuerzahlungen aufgehalten war, 
entspringt also der Tatsache, daß mit Beendigung der 
besonderen Steuerzahlungen der Zufluß zu den öffent-
lichen Geldern sich vermindert hat. Die Entspannung 
baut sich auch auf dem weiteren Anhalten des Devisen-
zuflusses auf und wird durch die weitere Ermäßigung des 
Zahlungsmittelbedarfs unterstützt. Im Gegensatz zu der 
seit Monaten anhaltenden Zunahme des Geldumlaufs ist 
nunmehr zum ersten Male (wenn man von den im 
Monatsverlauf üblichen Schwankungen absieht) eine Ver-
minderung der umlaufenden Zahlungsmittelmenge sein-
getreten. Diese 'Bewegung geht zweifellos über den 
Rahmen der üblichen Saisonschwankungen hinaus und 
folgt aus der allgemeinen Baissekonjunktur, die mit 
wachsender Arbeitslosigkeit und Verringerung der Ein-
kommenssumme eine Ermä~gung des Zahlungsmitte,1-
bedarfs nach sich gezogen hat. 

Eine Rückwirkung der Geldmarkterleichterung auf 
die Börse war durch die ungünstige Beurteilung der 
Wirtschaftslage bisher verhindert word,m. Erst in der 
zweiten Monatshälfte scheint die Börse aus der er-
leichterten Geldmarktlage Anlaß zu einer Belebung und 
Kurserhöhung zu nehmen. 

Wirt s c h a f t s s t ad i e n (1913 = 100). 

Jahres- Monatsdurchschnitt 
Bezeichnung durch-

schnitt 
1925 

1924 Juli 1 Aug. 1 Sept. 1 Okt. 

Weltmarktpreianiveau') 150 160 160,4 159,7 159,71) 

Grollhandelapreise . . • 122,5 134,8 131,7 125,9 123,7 
dav.: Einfuhrwaren. 168,2 165,5 164,5 165,4 166,1 

• Iulandwaren .• 113,4 128,6 125,1 118,0 115,3 
Fertigfabrikate . . . . . 148,8 150,9 153,0 154,0 153,8 
Emährungakosten . • 153,8 154,4 lt,3,2 150,5 
Lebenshaltungskosten') 114,4 133,7 133,2 131,7 129,2 

" ') 143,3 145,0 144,9 143,5 
Geldumlauf. . • . .. 60,8 75,1 77,2 78,3 78,7 
Aktienindex .. 26,4 26,4 24,3 25,7 24,5 
Privatdiskont ..• .. 158,0 152,8 142,4 141,0 

>) Großbandelaindex der Vereinigten Staaten von Amerika 
(Bur. of Lab.) - 1; Alte Berechnung. - 8) Neue Berechnung. -
') Vorläufige Zahl. 

Kurse deutscher und fremder Staatsanleihen. 

1 Dawes- 4'/•'/0 1 4'/o 1 5°/o 
41/2'/o Achte 5°/0 

Kurs am Staats- Moblllsa-
Monatsende 

1 

Anleihe In Llberty Loan 
I 
Vlctory Loan 

I 
franz. Renfe anlelhe tlonsanlelhe 

New York In New York! In London In Paris von 1917 In von 1917 
Amsterdam In ZQrlch 

1 1 1 1 
Mai 1925 95,63 102,Sl 91,63 63,90 95,56 98,SO 
Juni " 96,88 104,00 90,25 52,95 97,25 99,00 
Juli " 96,50 102,13 91,50 58,95 98,81 99,80 
August " 97,38 102,16 90,75 59,50 97,81 99,% 
Septbr. " 97,75 100,94 93,00 57,35 98,75 100,25 
Oktober 101 38 101 88 9300 53 90 98 50 10110 

Die Festwertanleihen im Oktober 1925. 
Die Bewegung der festverzinslichen Wertpapiere war 

im Oktober uneinheitlich. Die Ansätze zu einer 
Belebung, die sich zeil\veise am Aktienmarkt zeigten, 
haben auch auf d:e Rentenpapiere übergegriffen Hfül dort 
zu einigen Kurssteigerungen geführt. Dementsprechend 

Rendite der G o 1 d p f a n d b r i e f e. 

Monats- 1 1 1 Durch-
durchschnitt 5% 1 6% 7% 8% 10% schnitt 

1 

Jnli 1925 8,04 8,71 8,75 9,78 10,90 
1 

9,25 
Aug. 8,29 8,79 8,74 9,63 11,03 9,30 
Sept. 6,21 8,71 8,71 9,6t 10,87 

1 

9,22 
Okt. 8,02 8,68 8,72 9,64 10,97 9,21 

Rendite der Festwertanleihen (vH). 
1925 Bezeichnung 1 1924 1 

Dez. Juni 1 Juli I Aug. 1 Sept. 1 Okt. 

Roggen. , , , 11,76 10,43 10,37 9,27 8,36 8,23 
Kohlen ••• , 10,19 8,85 9,04 9,38 9,23 9,31 
Gold ••••• 9,23 9,14 9,33 9,36 9,23 9,28 
Kali ..... 8,98 9,08 9,58 9,51 9,43 9,47 
Zucker •••• 10,48 10,91 12,66 13,97 12,72 10,04 
Gemischte •• 10,39 
Durchachmtt 1 10,09 1 9,46 [ 9,60 1 9,38 1 9,08 1 9,02 

zeigen die niedriger verzinslichen Goldpfandbriefe, 
namentlich diejenigen mit einem Nominalzins von 5 vH, 
im Monatsdurchschnitt eine Erhöhung des Kursniveaus 
und eine Senkung der Rendite. Andererseits hat die 
Versteifung des Geldmarktes im Oktober zu einer rück-
läufigen Bewegung auch auf dem Markt der Renten-
papiere geführt. Die ungünstige Beurteilung, die die 

Devisen-Kurse in Berlin und ihr Goldwert 
in New York im September und Oktober 1925. 
Länder 

und Börsen· 
plätze 

Einheit 

1 

Kurs in Berlin I Goldwert 
Parität · f!IJ& in vH d. Parität 

fllJt, 1 Sept. I Okt. Sept. [ Okt. 

Europa 
Deutschland 100 fl/JI, 100,00 
Danzig ..• 100 Gulden 81,0 80,77 
T•chechoslow. 100 Kronen 85,062 12,45 
Österreich 100 Schilling 59,071 69,22 
Ungarn') .. 100 000 Kr. 85062 5,90 
Rumänien .•• 100 Lei 81,0 2,06 
Belgrad .•• 100 Dinar 81,0 7,47 
Bulgarien •• 100 Leva 81,0 3,06 
Griechenland. 100 Drachm. 81,0 6,17 
Konstantinop. 1 C tq 18,455 2,39 
Polen ••.• 100 Zloty 81,0 71,25 
Litauen ••. 100 Lits 42,0 41,38 
Lettland ... 100 Lat 81,0 80,71 
Estland') .. 100 Emk. 81,0 1,13 
Finnland ... 100 Fmk. 81,0 10,59 
Rußland ..•. 1 'fscherw. 21,601 21,63 
England ..• lC 20,429 20,36 
Frankreich . 100 Frank 81,0 19,8l 
Belgien ••• 100 Frank 81,0 18,54 
Italien ..•. 100 Lire 81,0 17,08 
Portugal 100 Escudo 453,6 21,07 
Schweden .•. 100 Kronen 112,5 112,67 
Norwegen ••• 100 Kronen 112,5 87,86 
Dänemark 100 Kronen 112,5 103,05 
Holland ••• • 100 hfl. 168,739 168,96 
Schweiz ... ·1100 Frank 81,0 81,09 
Spanien .• . 100 Peseta 81,0 60,31 

Afrika und Aalen 
Ägypten ••. · 1 1 ägypt. C 20,751 20,90 
Persien •.. . 100 Silberkr. 81,0 
Bombay ... • 100 Rupien 136,2 154,28 
Siam .•. 100 Tikal 157,2 187,69 
Singapore .. 1 $ 2,383 2,39 
China .••• 1 Tael 2,766 3,28 
Hongkong .• 1$ 2,027 2,46 
Japan .••.. 1 Yen 2,092 1,71 
Manila ••... 1 Peso 2,099 2,09 

Amerika 
New York. 1 $ 4,198 
Montreal • 1 $ 4,198 
Cuba 1 Peao 4,198 
Mexiko • . 1 Peso 2,092 
Guatemala . . 100 Peso 22,6 
San Salvador. 1 Peao 2,099 
Nicaragua. , . 1 Cordoba 4,198 
Costa Rica , . 100 Colon 195,4 
Venezuela 100 Bolivar 81,0 
Brasilien • . . 100 Milreis 136,2 
Uruguay. , . · 1 1 Peso 4,34 

. . { 1 Pap. Peao 1 782 
Argentunen 1 GoluPeso 4:059 
Chile ••... l 100 Peso 153,2 
Bolivien .•.• 1100 Boliviano 163,4 
Lima . 1 peru C 1 20,429 
Ecuador, • . . 1 Suere 2,0J3 
Columbien . ! 1 Peso 4,086 

4,20 
4,20 
4,19 
2,21 
6,q1 
2,08 

4,241 
80,32 
56,93 

4,19 
1,69 
3,85 

51,36 
149,52 

16,73 
1,01 
4,14 

100,00 
80,67 
12,44 
59,21 
5,89 
2,03 
7,45 
3,05 
5,76 
2,38 

69,36 
41,39 
80,65 

1,12 
10,57 
21,64 
20,34 
18,66 
19,03 
16,74 
21,20 

112,51 
81,94 

103,26 
168,811 

80,94 
60,26 

20,87 

154,24 
187,51 

2,38 
3,26 
2,47 
1,72 
2,09 

4,20 
4,20 

2,20 
6,97 
2,09 
4,24 

80,59 
62,40 

4,24 
1,73 
8,92 

51,41 
149,37 

16,47 
0,95 
4,14 

99,96 
98,84 
14,61 

100,79 
101,14 

2,56 
9,22 
3,83 
7,62 

12,90 
90,05 
98,52 
99,64 

100,44 
13,11 

100.13 
99,66 
24,40 
22,80 
21,04 
4,66 

100,08 
78,17 
91,53 
99,951 100,05 
74,56 

100,60 

113,44 
119,40 
100,37 
118,47 
125,50 
81,87 
98,55 

100,00 
100.01 

99,90 
105,33 
30,84 
99,10 

101,00 

99,16 
41,62 
96,30 
94,84 
95,06 
33,M 
91,51 
81,89 
49,44 

101,32 

99,96 
98,72 
14,61 

100,36 
100,50 

2,49 
9,17 
3,83 
7,10 

13,84 
85,91 
98,55 
99,57 
99,56 
13,11 

100,18 
99,45 
22,95 
23,42 
20,67 
4,67 

99,93 
75,37 
91,68 
99,93 
99,90 
74,35 

100,53 

113,32 
119,28 
100,30 
117,58 
125,tO 

82,39 
98,98 

100,00 
100,10 

105,25 
30,84 
99,57 

101,00 

99,49 
45,75 
97,79 
97,08 
%,Se 
33,57 
91,41 
80,62 
46,50 

101,32 
') Auf der Basis der neuen Parität 1 Gol<l.krone = 14400 Papier-

kronen. - 1; Auf der Basis der nenen Parität 100 Emk. = 
1 Schwedenkrone. 
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Emissionspolitik bei einigen landwirtschaftlichen Pfand-
briefen seitens der Börse erfuhr, hat diese Abwärts-
bewegung verschärft. Demzufolge haben die Goldpfand-
briefe mit höherem Nominalzinsfuß ein gegenüber dem 
Vormonat stärker gedrücktes Kursniveau aufzuweisen. 

Bei den Sachwertanleihen ist die Bewegung ebenfalls 
uneinheitlich. Die Roggenpapiere und die Zuckeranleihe 

sirrd der Preissenkung ihrer Sachwertbasis nicht gefolgt, 
so daß sich bei ihnen eine rechnerische Besserung ihrer 
Bewertung ergibt. 

Anfang November hat sich die Abschwächung am 
Rentenmarkt in starkem Umfange fortgesetzt. Die Er-
leichterung am Geldmarkt wurde durch die Verstim-
mungen, die vom Aktienmarkt ausgingen, aufgewogen. 

GEBIET UND BEVÖLKERUNG 
Die Bevölkerungsbewegung in den deutschen 

Großstädten im Oktober 1925. 
Auf 1000 der großstädtischen Bevölkerung und auf 

ein volles Jahr berechnet, entfielen im Oktober 1925 
9,5 Eheschließungen, 13, 7 Lebendgeborene und 10,0 Ge-
storbene. Die monatlichen Eheschließungsziffem sind 
im Vergleich zu den vorjährigen abermals gestiegen. 
Hingegen hat die Lebendgeborenenzüfer im Oktober im 
Vergleich zu der entsprechenden Monatsziffer des Vor-
jahres erstmalig abgenommen. Die Zahl der unehelich 
Geborenen ist jedoch noch wesentlich höher als die 
entsprechende des Vorjahrs. Die Zunahme der Sterb· 
lichkeit von 9,5 im Oktober 1924 auf 10,0 im Berichts-
monat ist durch vermehrte Sterbefälle bei den Unter-
fünfjährigen und Obersechzigjährigen bedingt und zeigt 
sich in der Übe,rsicht über die Todesursachen vornehm-
lich in einer Vermehrung der Sterbefälle an den Krank-
heiten der Atmungsorgane als Folgeerscheinung der naß-
kalten Witterung des Vormonats. Im übrigen haben die 
Sterbefälle an Herzkrankheiten und Gehirnschlag, Krebs 
und Masern gegen die Sterblichkeit vom Oktober 1924 
zugenommen, die Sterbefälle an Keuchhusten, Typhus, 
Ruhr, Krämpfen der Kinder und Magen- und Darm-
katarrh dagegen abgenommen. 

Bevölkerungsbewegung in den deutschen 
Groß s t ä d t e n im O k t ob er 1925. 

I Ehe-
Berlchfs-1 schlle-

Lebendgeborene 1) 1 Gestorbene 1) 

fns- 1 davon I Ins- 1 davon 0-1 

Sterbefälle an 1) 

zeit Bungen 
Tuber- iKrankh.d-iMagen-u. 

\ Atmungs-/ Oarm-gesamt / unehelich gesamt I Jahr alt ku\ose Organa •J katarrh 

Juli-Sept. J "t'"I 5674 «t=j ,~, .,,.T,oo, 
1924 32 312 56 532 6 460 37 642 5149 4666 3 516 

Okfober 
1925 13 729 19 705 2 735 144241 1862 1481 1 1855 
1924 11 784 19 572 2 323 13 530 1725 1535 1354 

Auf 1000 Einwohner und aufs Jahr berechnet 

Juli-Sept., 
1925 
1924 

Okfober 1 
1925 
1924 

s,1 1

1

14,G 11,9 II 9,3119,51

1

1,01 1 o,qo II 1,1 13,5 1,5 9,o 9,1 1,11 o,st 

9,5 13, 7 1 1,9 10,0 1') 9,4 1,03 1 1,29 
s,3 13,s 1,6 9,5 s,s 1,os o,96 

1498 
1452 

278 
350 

0,35 
0,35 

0,19 
0,25 

1) Ohne Ortsfremde. - •) Einschl. Ortsfremde. - 1 ) Lungen-
entzündung, Influenza und sonstige Krankheiten der Atmungs-
organe. - ') Auf 100 in der Berichtszeit Lebendgeborene berechnet. 

Die überseeische Auswanderung aus Deutsch-
land und der Beruf der Auswanderer 

im 3. Vierteljahr 1925. 
Im 3. V i e r t e 1 j a h r 1925 sind 13 555 D e u t s c h e 

über deutsche und fremde Häfen nach Übersee aus-
gewandert (im 2. Vierteljahr 1925 17 743 und im 3. Viertel-
jahr 1924 11690). Von der Auswanderung des 3. Viertel-
jahrs entfallen auf den Monat September 1925 5481 Per-
sonen (gegen 4117 im August 1S25 und 4862 im Sep-
tember 1924). Für die ersten neun Monate 1925 weisen 

Überseeisehe Auswanderung Deutscher 
im 3. Vierteljahr und in den ersten 

Herkunfts-
gebiete 

Ostpreußen . 
Stadt Berlin 
Brandenbg •• 
Pommern ..• 
Grenzmark 

Posen-Weslpr. 
Nlederscnleslen . 
Oberschlesien .. 
Sachsen .••. 

:~~~~!!1:1'.I~ J 

Westfalen .• 
Hess.-Nass .. 
Rheinprovinz ... 
Bobenzoll .• 

Preußen zus. 
Ob •. , Mitt.- n. 
Unterfrank. 

Obr. Bayern 
r. d. Rheins 

Pfalz .•••••• 
Bayern zus. 

.Sachsen ••.• 
Stadt Stuttgt. 
Obr. Mackarkrels. 
Schwarzwaldkrals 
Jagstkreis .• 
Donaukreis. 
WDrttembg.zus. 

Baden ....•• 
Thüringen .. 
Hessen .... . 
Hamburg .. . 
Mecklbg.-Schwer. 
Landesfell Oldenb. „ Lübeck „ Birkenfeld 

Oldenburg zus. 
Braunscbw .• 
Anhalt ••.•. 
Bremen •... 
Lippe ..•••• 
Lubeck .... 
Mecklbg.- Stre\ltz 
Waldeck ... 
Schaumbg.-Llppe 
Ohne näh. Angabe 

Deu•sches Reich 
FrDher Im Ausland 

ansässlggewes. 
Relchsangehör. 

9 M o n a t e n 1925. 

Zahl der Auswanderer 

im 3. Vierteljahr 1925 1 

insgesamt I davon über im .

1 

Jan.-Sept. 

männl. l welbl.11 zns. , Bremen! Ham-1 tr::- :·9:t __ ~-
bu,g Häfen 1925 J 1924 

222 157 
480 442 
140 127 
142 126 

65 32 
169 112 

24 10 
172 131 

:~i ::; II 
359 253 
169 150 
623 441 

4 3 
3461 2973 

266 277 

527 474 
78 68 

871 819 

419 373 

84 73 
155 139 
59 70 
58 43 
97 88 

453 413 

458 
154 

96 
380 

58 

103 

1 
104 

38 
8 

161 
6 

17 
10 

3 
2 

353 

419 
104 

~6 
374 

51 

103 

3 
106 

379 92 268 
922 241 657 
267 122 142 
268 82 181 

19 496 1183 1339 
24 1010 2922 2264 
3 477 11!15 1479 
5 392 956 903 

97 
281 

34 
303 
612 

1269 
612 
319 

1064 
7 

18 
115 

7 
86 
72 

843 

~~~ 1 
451 

5 

79 -
160 6 

22.~ 465 549 
332 871 739 
101 249 225 

7 354 10~0 2364 
3 823 2108 1351 
2 1485 5968 2311 

27 
210 
537 
424 
214 
139 
570 

1i J:t ~i:~, mg 
1 1 19 44 32 

4:, 1205 313614535 

:: ·:: ~:: ,: ·: ·:::c 
1001 423 MS 10 1403 3336,j 

146 99 42 5 234 599 170 
1690 891 774 25 2145 5561 4478 

792 273 502 

157 55 84 
294 125 145 

17 1016 2688 2798 

18 273 6'8 

129 81 34 
101 45 47 
185 75 104 

24 480 1324 
14 223 643 

9 149 394 
6 250 708 

866 381 414 71 1375 3757 3614 

877 313 
25~ 81 
192 70 
754 56 
109 11 

206 174 

4 1 
210 175 

532 
174 
116 
691 

97 

32 1361 
3 387 
6 246 
7 715 
1 151 

32 -
-1-

3 -
35 -

36 -
14 1 
25 -

1 -
20 -
11 -

5 -

766 

301 

7 

308 

87 
26 

316 
14 
64 

3 
11 
8 

1295 

3359 
997 
661 

2256 
341 

719 

26 
745 

249 
96 

1085 
53 

144 
22 
32 
13 

2274 

2204 
824 

1090 
1499 

269 

831 

243 
243 
493 
120 

75 
34 
2H 
6 

1375 

D!;i:~;;:en 17102, 6313 /1')1355515385) 71091
1

1061117743,46143
1

42561 
Monat Sept. ~939 2510 ,') 5481 2305 2793 383 / 

1) Darunter 140 Kinder ohne Angabe des Geschlechts. 
') Darunter 32 Kinder ohne Angabe des Geschlechts. 
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gegenüber der gleichen Zeit 1924 eine Zunahme auf die 
Stadt Berlin, die Provinzen Pommern, Niederschlesien, 
Oberschlesien, Schleswig-Holstein, Hannover und Hohen-
zollern, ferner die Länder Bayern, Württemberg, Baden, 

Zahl der über deutsche Häfen aus-
g e wand er t e n Au s I ä n d er. 

Zeitraum 1 ilber 1 
Bremen I Hamburg 

8. Viertelj. 1926 1 1 433 1 3 628 1 
1.-3. " 1925 5 059 8 315 

1 

Davon bisher 
zusammen Im Deutschen Reich 

ansässig gewesen 

5 061 1 239 
13 374 683 

Thüringen, Hamburg, Mecklenburg-Schwm-in1 Bremen 
und Lübeck. 

Nach der Übersicht über den Beruf gibt immer 
noch die Industrie die meisten Kräfte ans Ausland ab. 
Denn von 100 Auswanderern stammten aus 

im 
1. Vierteljahr') 2. Vierteljahr 3. Vierteljahr 

der Land- und 
Forstwirtschaft 22,8 20, 7 19,6 

der Industrie . • 33,4 32,6 28,7 
dem Handel und 

Verkehr. . . • 16,1 12,5 1410 

1) Vgl," W. u. St." 6. Jg. 1925, Nr. 131 S. 455. 

Beruf der im 2. und 3. Vierteljahr 1925 ausgewanderten Deutschen. 
davon 

Deutsches Reich 

Berufs- Preußen I Bayern I Sachsen 1 ,vürttemherg 

gruppen Auswanderer I davon Aus- 1 davon Aus- 1 davon Aus- 1 davon Aus- 1 davon 
wanderer Erwerbstätige wanderer Erwerbstätige wanderer Erwerbstitlge wanderer Erwerbslätiga Erwerbstitlge 
2.Vj.l 3.Vj. 2.VJ.l 3.Vj.12.VJ.l 3.Vj. 2.VJ.l 3.Vj.12.Vj.l 3.Vj. 2.Vj.l 3 Vj.12.Vj.l 3.Vj. 2.Vj J s.vj. 2. Vj. 1 3. Vj. 2.VJ. l 3 Vj 

Landw., Gärtn., Tierzucht/ 3 652 2 619 2174 16!2 199211393 111:1 838 
54r/ 

445 
37fl 

337 
1~1 

90 106 55 
26~1 

165 161 112 
Forstw., Fischerei . . . . • 15 29 6 15 13 23 12 1 1 - - - - 1 -

La.ndw. usw. zus ... 3 667 2 648 2180 1657 2005 1416 1122 850 

Hil 
446 371 338 184 90 106 55 165 166 112 

Bergbau, Salin., Torfgräb. 211 171 131 113 1801 139 110 88 12 ~, 9 fl 12 6 9 26;, 3 2 3 
Steine u. Erden . ........ 53 46 31 26 26 24 15 11 7 6 b 1 2 3 2 3 
Eisen- u. Metallind , Elek- 1 

trotechn., Feinmec>.h . .. 2 529 1547 1757 1087 1257 808 837 528 289 153 198 120 159 127 104 91 231 124 172 97 
Chemische Industrie .... 58 26 32 15 18 10 13 8 14 5 5 3 4 2 3 2 7 4 4 -
Textilindustrie .......... 211 170 133 116 90 66 56 43 19 19 11 17 61 86 35 21 13 13 9 13 
Papierind., V ervielfältig .. 128 83 lOl 69 55 30 41 !6 27 10 21 10 13 9 11 8 12 13 11 10 
Lederindustrie ..... .... 98 59 56 44 39 17 19 14 12 10 5 8 7 6 ö 2 11 6 8 6 
Kautschuk- u. Asbestind. 2 11 2 3 1 7 1 2 - - - - - 4 - 1 - - - -
Holz- u. Sehnitzstol'!gew öU 847 311 226 242 165 145 101 75 53 37 34 19 33 9 16 54 28 so 19 
Musikinstr -u.Spielw.-Ind. 47 35 so 21 8 7 4 4 3 14 3 5 1 4 1 3 9 3 4 3 
Nahrgs.-u Genußm.-Gew. 566 461 366 288 238 212 147 133 109 91 60 57 39 26 26 20 70 31 54 23 
l'lekleidun~sgewerhe .•.. 523 376 428 288 235 178 186 126 87 69 68 50 26 31 22 24 60 30 li4 28 
Baugewerbe . , ..... , .... 806 652 558 395 415 255 287 171 87 74 65 59 45 37 30 30 58 36 50 29 
Wasser-, Gas- u. Elektri-

5 77~1 

. 
zitd.tsversorgung ...... - 1 - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 -

Bergbau usw. zus . . 3 884 3937 2691 2804 1918 1861 1255 738 517 487 378 383 332 253 229 533 294 401 234 

Handelsgewerbe . . • . , .. 1 76tl 1 557 1379 1157 777 754 615 MS 218 135 167 111 164 110 126 83 80 57 68 50 
Versicherungswesen .... 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - -;I -
Verkehr„wesen ......... 307 229 182 132 177 137 101 68 32 14 17 8 15 8 10 1 6 13 9 
Gast- u. Schankw.-Gew •.. 163 114 123 82 53 50 44 30 39 18 28 16' 8 4 8 4 14 5 13 4 

Handel usw. zus ... 2 235 1901 1685 1372 1008 942 761 647 289 167 212 135 187 122 144 94 100 75 84 63 
Verwaltung, Beerwesen, 

226 38 34 Kirche, freie Berufe .. 402 502 297 40! 360 156 287 48 45 33 18 28 101 20 17 18 16 
Gesundheitsw., Wohlfahrt 

871 241 71 (hygien. Gew. ucw.) .•. 240 183 199' 162 108 86 
741 

46 24 40 11 10 
61 

10 
121 

10 11 
Häusl. Dienste, Erwerbs· 

tätigk. ohne feste Stellg. 
od. ohne Angabe d. Be-
triebszugebörigkeit ... 1 841 1 391 1768 1328 782 5641 755 5381 230 25"1 205 2!51 71 

841 
64 

731 
260 1521 258 149 

Ohne Beruf und Berufs-
1021 angabe ............... 2 286 2 280 1645 1642 111.3 1H7 805 834 244 237 183 173 146 139 103 190 151 139 108 

Insgesamt. •. [')17743/•J13555/11711/ 925618076[ 6434/ 5546/ 4485[ 21«/ 1690/ 1531/ 1331[ 1o16[ 792/ 707[ 070[ 1375/ 866[ 1076[ 693 

1) Hierunter 1295 deutsche Auswanderer (1120 über Amsterdam und 175 über Antwerpen)-, 1) hierunter 766 deutsche Auswanderer 
(651 über Amsterdam und 115 über Antwerpen), für welche Angaben über Herkunftsgebiete und Beruf nicht vorliegen. 

· VER.SCHIEDEN ES 
Die Witterung im Sommer 1925. 

Der Witterungscharakter des Sommers 1) wird in 
er~ter Linie durch die Zahl der Sommertage 2) bestimmt. 
Weitere wichtige Kennzeichen für die Beurteilung der 
Sommerwitterung sind neben den Temperaturmaxima die 
Gewittertage und die Höhe der Niederschlagsmengen. 

Nach den Beobachtungen auf den meteorologischen 

1 ) Vgl. ",v u. St.", 5. Jg. 1925, Nr. 10, S. 347. 
•) Tage, an denen das ]I[ a xi m um der Lufttemperatur über 

2f>o C liegt Daneben unterscheidet man noch „sehr warme" Tage 
mit einem Temperaturmaximum von mehr als 30° C und nheiße" 
Tage bei denen das Tagesmitte I der Temperatur über 25° C 
liegt.' S1e komme-n jedoch im deutschen Klima nur in verhältnis· 
maßig geringer Zahl vor. 

Stationen im Deutschen Reich ist der Sommer 1925 als 
„mäßig warm" zu bezeichnen. Wenn er vielfach für 
wärmer gehalten worden ist, so wurde der übernormale 
Eindruck neben der z. T. hohen Zahl der Sommertage 
besonders dadurch hervorgerufen, daß diese namentlich 
im Juli in den meisten Gegenden in fast ununter-
brochener Reihe auftraten. In Berlin wunlen z. B. in 
diesem Monat 12, in Flensburg 13 aufeinanderfolgende 
Sommertage beobachtet. 

Die Zahl der S o m m e r t a g e lag in großen Ge-
bieten des Reichs teilweise erheblich über dem lang-
jährigen Durchschnitt (1881/1910), so zum großen Teil 
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Sommertage, Temperaturen, Gewitter-
tage und Niederschläge im Sommer 1925. 

Zahl der Höchste beobachtete Zahl der Nledarschlags-
Sommertage Temperatur Gewittertage höhe In mm 

Stationen Durch-1 Mal- Mai-Sept. Durch-1 Mal- Mal-Sept. schnitt Sepl 1925 schnitt Sept. 
1881/ . 1881/ 1925 1851-11925 1910') 1925 Datum I C• l815 1920 

Tilsit .. , .... , · I 15')1 26 24. 7. 131,3 20 19 361 l 4G9 Königsberg i. Pr . . , 25 17 26. 7.; 11.8., 30,6 22 18 347 373 
Deutsch-Krone ... 

1 

30 30 11. 8. 1 34,4 16 2~1 262 
Berlin , , ...... 34 25 10. 8 33,5 19 13 284 313 
Landsberg a. W. , . 34 27 10. 8. 31,5 26 11 267') 256 
KösHn ........ 17 16 25. 7. 31,5 16 15 357 440 
Lauenburg i P ••• · 1 24 18 17 12 329 318 
Putbus ........ 10 16 24 7. 29,8 15 10 288 278 
Stettin ........ 23 32 19. 7. 32,0 22 1,1 281 2.38 
Breslau ........ 33 23 11. 8. 31,2 32 332 420 
Görlitz ........ 1 25 13 12. 8 31,2 25 15 367 352 
Grünberg i. Schi. . .1 34 27 11 8. 33,5 28 18 326 350 
Ratibor ....... · 1 37 30 11. 8. 31,0 21 24 388 368 
J\fagdeburg ...... 36 42 10. 8 36,1 21 11 251 242 
Torgau ..... , .. 36 27 10. 8. 34,0 21 11 278 269 
Flensburg .. , ... 10 19 22. 7. 31,0 13 358 389 
N eumllnster . . . . . 19 22 21. 7. 82,5 rn 12 34\J 42~ 
,vesterland a. Sylt . 4 10 22. 7. 31,3 13 7 309 31U 
Emden . ... .... 14 12 21. 7. 31,0 16 19 346 383 
Lüneburg. , ..... 25 34 22. 7.; 10 8, 33,5 21 12 300 2:J9 
Arnsberg ... , ... 22 32 21. 7. 33,8 29 18 412 479 
Munster i. W .. 30 35 21 7. 31,0 22 11 34.5 249 
1'..,rankfurt a. M .. 39 32 22. 7. 33,2 22 15 286 272 
Geisenheim ..... 49 3ti 21. 7. 33,6 26 24 258 267 
Kassel . . . . .... 30 25 22. 7. 32,1 23 17 300 278 
Aachen. , ...... 27 30 22. 7. 34,7 23 11 368 420 
Kleve . ........ 25 34 21. 22. 7. 33,3 24 10 3H :.ms 
Köln ......... 28 32 22. 7. 33 3 17 317 339 
Trier . . , ...... 38 30 22 7. 3l,3 22 17 320 3;;3 
Nürnberg . . , . ... 32 2-1 10. 8. 32,0 26 29 321 276 
Würzburg ...... 34 44 22 7. 3.!,0 17 13 27G 2ol6 
München. , , . , .. 21 19 10. 8. 32,3 32 29 536 499 
Leipzig .•...... 30 31 10. 8. 3:\0 9 313 336 
Freudenstadt ....•. 17 16 (/. 8. 31,4 32 2J 582 504 
Friedt ichshafen . . . 29 21 22. 7. 31,7 24 H 588 H2 
Stuttgart . , ..... 49 10. 8 36,5 24 16 362 3H 38 1 Karlsruhe , . . . , .

1 

40 41 1 22. 7. 33,5 28 22 , 360 316 
Erfurt •• , , ••.•. 451) 28 10 8. 33,5 26 16 288 270 
Schwerin i. M. . . . 21')1 40 22.7.;10.8.13.'l,41 22 H 389 21.1 
Bremen . ..... , . 16 28 21 7. 32,4 23 11 329 245 

Anm.: Die Angaben für 1925 sind zusammengestellt nach den 
monatlichen Witterungsberichten des Preußischen Meteorologischen 
Instituts. - 1) Nach „Klimaatlas von Deutschlandu.. Herausgegeben 
vom Preuß. Meteorologischen Institut, Berlin 1921. - 1) Jena. -
1) Neustrelitz. - ') Frankfurt a .. 0. - ') Memel. 

in den ozeanisch beeinflußten Gegenden, sowie in Baden, 
in den Provinzen Sachsen, Westfalen und im Rheinland. 
Unter dem 30jährigen Durchschnitt blieb die 
Zahl der Sommertage in weiten Gebieten der 
kontinentalen und zentralen Klimaprovinzeni) w,,s, 2s 
(Ostpreußen, Schlesien, Brandenburg), im 
größten Teil Bayerns und in Hessen. 

Die L u f t t e m p e r a1 tu r e n lagen im 
Mai, den eine ausnahmsweise trockene und 
sonnige Witterung kennzeichnet, in Ost-
preußen, Brandenburg, Mecklenburg und 
Nordwestdeutschland im Monatsmittel stellen-
weise um mehr als 3 ° C über dem jeweiligen 
langjährigen Durchschnittswert. Fast überall 
erreichte das Thermometer 25 ° C. In der 
eigentlichen Sommerzeit (1. Juni bis 
31. August) zeigten dagegen die Lufttempe-
raturen große Geg<'nsätzc. Im Juni bewegten 
eich die Monatsmitteltemperaturen fast durch-
weg unter den normalen, besonders im öst-
lichen Teil von 0Rtprrußen, "·o die negative 
Abweichung über 2 ° C betrug. Um mehr als 
1 ° C zu kalt war größtenteils das zwischen 
Weichsel und Elbe gelegene Gebiet. Etwas 
über dem Normalwert lagen die llfona(smittel-
temperaturen nur stellenweise in Mecklenburg, 

'J Ygl "W. u. St.", 4.. Jg. 1(124, Nr G, S, 189. 

sowie in einem von der Trierer Gegend über die Pfalz 
nach Württemberg verlaufenden Gebietsstreifen. Im Juli 
lagen bei besonders großen Temperaturgegensätzen und 
Höchsttemperaturen von mehr als 30" die Monatsmitteltem-
peraturen mit geringen Ausnahmen überall über den nor-
malen; die stärksten Abweichungen (in Schleswig-Holstein, 
Mecklenburg, Hannover, Brandenburg) erreichten jedoch 
noch nicht den Betrag von 3 ° C. Unternormal waren die 
Monatsmitteltemperaturen in den Gegenden beider-
seits der Donau. Obwohl auch der August erheb-
liche Temperaturgegensätze aufzuweisen hatte, - hoch-
sommerliche Hitze wechselte mit herbstlicher Küble 
ab - traten diese in den Monatsmitteltemperaturen 
kaum in Erscheinung. Die größte positive Abweichung 
von etwas mehr als 1 ° C wurde im östlichen Ostpreußen 
sowie in einem von Hannover über die Lüneburger Heide 
nach Mecklenburg sich hinziehenden Landstrich be-
obachtet. Die Septembertemperaturen lagen, obwohl zu 
Beginn des Monats und im letzten Drittel in manchen 
Gegenden das Thermometer auf über 25° C stieg, im 
Durchschnitt fast überall bis 20 C, iu der Rheinprovinz 
sogar um 2,5 o C unter den normalen; nur im äußersten 
Osten des Reichs betrug die negative Abweichung 
weniger als 10 0. Nachts fiel die Temperatur stellen-
weise bereits so tief, daß sogar im Flachland schon 
Reif beobachtet ,rnrde. 

Die h ö c h s t e n T e m p e r a t u r e n wurden in 
großen Gebieten Ost- unu lliittelueutschlands und teil-
weise im mittleren unu östlichen Süuueutschland im 
August festgestellt, in den ilbrigen Gegenden sowie in 
u.en Küstengebieten und im Westen war es dagegen im 
Juli am wärmsten. Der heißeste Tag des Jahres war 
der 10. August. 

Verhältnismaßig gering war die Zahl der Tag e 
mit Gewittern. Sie erreichte mit einer Ausnahme 
(Nürnberg) bei keiner der aufgeführten Stationen den 
langjährigen Durchschnitt. Im Gegensatz zur normalen 
Witterung war der Mai verhältnismäßig gewitterreich. 

Die Verteilung der Nieder s c h 1 ä g e war recht 
ungleich. Mai und Juni waren im allgemeinen viel zu 
trocken. Im l\Iai fielen insbesondere in der Torgauer 
Elbniederung, im Süden von Ostpreußen, in Teilen von 
Oberschlesien und Franken etwa nur Y. der normalen 
lllengen. Im Juni gingen im allgemeinen nur 50-75 vH, 
in Baden und Württemberg stellenweise nur 20 vH des 
l\Iittelwertes nieder. In Ostpreußen fielen dagegen bei ge-
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ringer Gewittertätigkeit erhebliche Regenmengen. Auch 
im Juli, in dem die Verteilung der Niederschläge besonders 
ungleich war, zeigten noch größere Teile des Reichs (Ost-
preußen, Brandenburg, Hannover) ungewöhnliche Trocken-
heit. Reichliche Niederschläge brachten starke Gewitter 
in der Provinz Schlesien; in Oberschlesien wurde an 
manchen Stellen das 2Y,fache der mittleren Menge fest-
gestellt. Obernormal waren auch die in Schleswig-
Holstein, an der ostfriesischen Küste und in einigen Ge-
bieten von Hessen und Süddeut~chland gefallenen Regen-
mengen. Im August waren die Regenfälle allgemein 
ergiebig. Die Normalmengen wurden mit geringen Aus-

nahmen überall überschritten; im Bayerischen Wald fiel 
sogar die doppelte Regenmenge als zu erwarten war. 
Ebenfalls waren die Niederschläge im September 
reichlich und besonders in den Küstengegenden und in 
Westdeutschland ungewöhnlich zahlreich. In Teilen von 
Pommern und Brandenburg sowie in einem vom Nieder-
rhein längs der Ruhr sich erstreckenden Gebiet fiel die 
doppelte Menge, in den meisten anderen Gebieten des 
Reichs das 1Y,fache des siebzigjährigen Mittels. Viel zu 
wenig hat es im September dagegen in Oberschlesien ge-
regnet; außerdem waren noch Teile von Süddeutschland 
und am oberen Elblauf zu regenarm. 

Gewerbegerichte, Kaufmannsgerichte und vorläufige Arbeits-
gerichte im Jahre 1924. 

Auf Grund der Verordnung über das Schlichtungs-
wesen vom 80. Oktober 1928 sind am 1. Januar 1924 die 
vorläufigen Arbeitsgerichte in Tätigkeit getreten; die sich 
hieraus ergebenden Aufgaben wurden auf die Gewerbe-
und Kaufmannsgerichte und auf die neugeschaffenen 
arbeitsgerichtlichen Kammern der Schlichtungsausschüsse 
übertragen. Die Geschäftstätigkeit der Gewerbe- und 
Kaufmannsgerichte erfuhr hierdurch eine wesentliche Er-
weiterung1). 

Die Gewerbegerichte. 
An kommunalen Gewerbegerichten waren im 

Deutschen Reich 553 vorhanden; ihre Zahl hat dem-
nach diejenige des Vorkriegsjahres 1913 (496) be-
deutend überschritten. Daneben bestanden 12 (25) 
staatliche und 12 (8) Berggewerbegerichte. Die 
kommunalen, staatlichen und Berggewerbegerichte 
zusammen bearbeiteten 124 242 Rechtsstreitigkeiten, 
davon waren 6087 = 4,9 vH aus dem Vorjahre über-
nommen. Die Klagen gingen in der Mehrzahl der 
Fälle (118152 = 95 vH) von Arbeitnehmern, in 
6029 Fällen= 5 vH von Arbeitgebern aus. 

Von den 124 242 Streitfällen wurden im Berichts-
jahr 118 929 Fälle zum Abschluß gebracht. In 30,4 vH 
dieser Fälle kam ein Vergleich der Parteien zu-
stande, in 19,6 vH wurde die klagende Partei ver-
anlaßt, die Klage zurückzunehmen, in nur 21,3 vH 
kam es zu kontradiktorischen Verhandlungen. 

Berufungen, die nur bei einem Streitwert von 
über 300 8l<Jft zulässig sind, wurden in 2958 Fällen 
eingelegt. Sie fanden in 648 Fällen durch Stattgabe, 
in 914 Fällen durch Zurückweisung, in 80 Fällen 
durch Zurücknahme und in 96 Fällen durch Ver-
gleich ihre Erledigung. 1220 Fälle blieben im Be-
richtsjahr unerledigt. 

Art der Erledigung der Einzelstreitigkeiten. 
(In vH) 

Erledigt durch 

bei den 

Gewerbe• Kaufmanns-
ge, lebten gerichten 

Vergleich , . . . . . . 80,4 85,7 
Verzicht. . . . . . . • . . • 1,1 0,7 
Anerkenntnis ..• , ... , 2,7 2,0 
Zu, ücknahme . • . . . . . . 19,6 15,4 
Ver~äu q nisurteil . . . . . . 9,4 18,8 
En1•cheid auf andere Weise 11,2 12.5 
Kontradikt. Endurteil • • . 21,3 J6,ll 
Unerledigt ..•.•. , . . . 4,3 317 

Vorl. Arhelts-
gerichtPn (im Ur-

teilsverfahren) 
16,9 

1,4 o,s 
S2,1 

0,7 
19,7 
26,4 

2,5 

l) Eingehen~e Darstellung In den „VIPTteljahrshe!ten zur 
Statbtik d•s LJeutschen Reichs'' 1925, lll, S. 11711, - Für 1919 und 

9 l!O vrl. ,,W., n. St." 1. Jg. 19211 Nr. 21 S, 100 u. 2. Jg, 19221 Nr. 5, 8,176. 

Die Kaufmannsgerichte. 
Die Zahl der Kaufmannsgerichte steht hinter der-

jenigen der Gewerbegerichte zurück; sie betrug 327 
gegenüber 296 im Jahre 1913. Die Zahl der in 
größeren Gemeinden errichteten (198) überwiegt 
naturgemäß. Die Kaufmannsgerichte wurden in 
40 657 Fällen beansprucht. Die Klagen wurden mit 
Ausnahme von 880 Fällen, in denen Arbeitgeber die 
Kläger waren (2,2 vH aller Fälle), von Arbeitnehmern 
angestrengt. 1249 Rechtsstreitigkeiten oder 3,1 vH 
stammten aus dem Vorjahre, 1524 oder 3,7 vH 
wurden wegen Nichterledigung in das Geschäfts-
jahr 1925 übernommen. Hinsichtlich der Erledigungs-
art steht wie bei den Gewerbegerichten der zwischen 
den Parteien zustande gekommene Vergleich mit 
36 vH im Vordergrund. In 16 vH der Streitfälle 
waren kontradiktorische Verfahren erforderlich. 

Von den Berufungen gegen Entscheidungen der 
Kaufmannsgerichte, die ebenfalls nur bei einem 
Wert von über 300 8lcit zulässig sind, hatten bei ins. 
gesamt 920 Fällen 166 Erfolg, während 415 ergebnis-
los verliefen. In 30 Fällen kam es noch in zweiter 
Instanz zum Vergleich; 309 Berufungen blieben un-
erledigt. 
Zahl und Tätigkeit der Gewerbe- und 

Kauf m an n s g er ich t e im J a h r e 1924. 
Tätigkeit der Gewerbegerichte Tatlgkelt 

Gewerbe-

1 

davon der 
kommunale Kaufmanns-geiichte Gewrrbe-Länder insgesamt gerichre•) gerlchte 

Zahl I Zahl dar I Zahl I Zahl der 
der S1r1111g- der Slreltlg-

Berichte keifen Gerichte keifen 

Zahl I Zahl dar 
der S1re11lg-

Gerichte ka11en 

Preußen ........ 276 86 279 262 66 525 177 27469 
Bayern. , ..... , . 83 9 633 81 9613 36 2898 
Sa{"bsen . ...... , , 83 14127 78 13 9»2 42 4485 
Württemberg .••.•• 81 1 720 81 1 7~0 14 638 
Baden. , , , ..... , 21 2416 21 2 416 10 914 
Thüringen , ....•. 34 1828 34 1828 18 412 
He~sen . , ....... 15 l4ii9 15 1459 6 820 
Hamburl( .... , . , . 2 8408 1 17 1 2457 
MecklPnburg· Schwerin 8 319 8 319 4 139 
Oldenburg . , , . , .. 6 1354 6 1854 3 77 
........ ..,, .... ·1 7 851 6 851 5 183 
Anhalt , ........ 8 803 8 303 4 85 
Bremen . ........ 3 738 8 733 2 528 
Lippe ... , ...... 4 63 4 63 4 12 
Lübeck .....•... 1 254 1 145 
Deutsches Reich. , .. 1 577 1124 2421 553 /100 693j 827 1 40 657 
-,)Außerdem: 12 staatliche Gewerbegerichte (10 In Preußen, 
1 In Hamhu• g, 1 in Lriheck) mit 19 679 Streitigkeiten und 12 Berg. 
gewerhel{erfobte (4 in Preußen, 2 in Bayern, 6 in Sachsen, 1 in 
Braunschweig) mit 3870 Streitl,ikeiten. 
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Die vorläuflpn Arbeitsprf cbte. 
Der Aufgabenkreis der vorläufigen Arbeitsgerichte 

umfaßt Einzelstreitigkeiten arbeitsrechtlicher Natur, 
über die bisher auf Grund der Demobilmachungs-
verordnung und des Betriebsrätegesetzes die 
Schlichtungsausschüsse entschieden. Als getrennte 
Verfahren sind das Urteilsverfahren und für be-
stimmte, einer Art freiwilliger Gerichtsbarkeit 
unterstellte Fälle das Beschlußverfahren eingeführt. 

Das erste Geschäftsjahr zeigt die Inanspruch-
nahme erst eines Teils der als Arbeitsgerichte vor-
gesehenen Stellen. Arbeitsgerichte im Urteils-
verfahren waren 383 Gewerbegerichte1), 162 Kauf-
mannsgerichte1) und 225 arbeitsgerichtliche Kammern 
der Schlichtungsausschüsse, Arbeitsgerichte im Be-
schlußverfahren 191 bzw. 51 bzw. 103. 

Die Gewerbegerichte hatten in weit größerem Um-
fange die arbeitsgerichtlichen Streitigkeiten zu er-
ledigen als die Kaufmannsgerichte. 

Im ganzen kamen 49 121 arbeitsgerichtliche 
Rechtsstreitigkeiten zur Entscheidung, davon vor 
den Gewerbegerichten 71,2 vH, vor den Kaufmanns-
gerichten 15,1 vH und vor den arbeitsgerichtlichen 
Kammern 13,7 vH. In nur 7,1 vH der Fälle kam das 
Beschlußverfahren in Betracht. 
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Gewerbegerichte Arbeitsgerichte* 
l<aufmannsgerichte * Die Gewerbeger:chte, Kaufmannsgerichte und die Schl/chtungs-

ausschÜ5se als vorleluflge Arbeitsgerichte. Wu,St, ,25 
Die 45 630 Anrufungen 

der Arbeitsgerichte im Ur-
teilsverfahren gingen in 
99 vH von Arbeitnehmer-
seite, in nur 1 vH von 
Arbeitgeberseite aus; in 
60 vH der Fälle hatten die 
Arbeitnehmer selbst, in 
39 vH ihre Betriebsvertre-
tungen die Klage ange-
strengt. Von den Erledi-
gungsarten steht mit 32 vH 
die Klagezurücknahme an 
erster Stelle, während in 
17 vH der Fälle Vergleiche 
herbeigeführt werden konn-
ten. In 26 v H kam es 
zu kontradiktorischen Ver-
handlungen. 

Tätigkeit der vorläufige u Arbeitsgerichte im Jahre 1924. 1) 

Zahl dar zanl 
Zahl davon I Zahl I davon Anrufungen davon der An· davon 

der An- erledigt Im der An- erledigt im dar arbelts- erledigt im rulungan erledigt Im 
der rulungen rulung,n gerichtlich. aer vorl. 

dar Urtalls- lBaachluB· i der Kaul- Urlalls-lBuchluB· Kammern u,11111-IB,schluß- ArbBl1S• Urlalls- iBeschlul· 
Län 

8ewerba- der scnlfch- gerlchta maans-1 gerlchle Verfahren gerlcbta Verfahren tungsaus- Verfahren Ins- Verfahren 
scbDssa geaamt 

n , , Preuße 
Bayern 
Sachse 
wo,rt,mb 
Baden 

... 
n .. 
arg .. ... 

Tbürin gen , ... Hessen 
Hambu 
Mecklb.-S 
Oldenb 

rg .. 
cnwerln 
urg • 

welg Braunsch 
Anhalt ... 

n .. ... Breme 
Lippe 
Lübeck 
Mecklb,·S 
Walde 

,,;uiz: 1 
ck .• 

21139 19165 
1901 1731 
7 399 6 951 

477 416 
642 498 
656 526 

2 229 2191 
238 199 
86 82 
87 71 

100 81i 
59 1i4 

122 102 
• 3 1 
19 

=181 --

19741 4 989 4 7341 
170 1 610 595 
448 1172 1146 

61 294 287 
« 167 160 
80 1i9 66 
88 54 lil 
39 78 63 
4 6 4 

16 8 8 
15 11 11 
5 9 9 

20 12 10 
2 4 l 
1 3 3 - - -- - -

205 4 976 14 793 183 31054 28 69212 362 
15 576 628 48 3087 2854 233 
27 199 184 16 8 770 8280 490 

7 90 72 18 861 775 86 
7 138 117 21 847 775 72 
8 206 193 13 821 776 46 
3 81 so 1 2814 2 272 42 

15 11 10 1 827 272 55 
2 280 257 28 872 848 29 - 28 28 - 123 107 16 

- 106 99 7 217 195 2i - 36 35 1 104 98 6 
2 85 31 4 169 143 26 
3 - - - 7 2 6 -

1 

12 
121 - 34 33 1 

- 13 13 - 13 18 -- 1 1 - 1 1 -') Ohn• die kommunalen Ge-
werbegerichte und Kaufmanns· 
gerichte von Sachsen. 

DeutschesRalch. 134957 l 820901 2 867 I 7 426 171371 289 I 6 738 I 6 4031 835 J 49121l411630;8491 
') Auf Grund des Art. II der Verordnung über das Schlichtungswesen v-om~SO:-Oktober 192~. 

Die Landtagswahlen im Memelgebiet am 19. Oktober 1925. 
Im Memelgebiet haben am 19. Oktober 1925 zum ersten 

Male seit seiner Loslösung vom Deutschen Reich Wahlen 
zum Landtag stattgefunden. Nach den bisherigen Wahl-
ergebnissen wurden bei rd. 77 500 Wahlbflrechtigteu ins-
gesamt rd. 62 660 Stimmen abgegeben; die Wahl-
beteiligung betrug 81 vH. Es entfielen auf die einzelnen 
im Landtag vertretenen Parteien: 

Abgegebene Stimmen Abgeordnete 
Partei ins- davon ins-

gesamt StadtMemel gesamt 
Memellltndische Volkspartei , , , 28 082 12197 11 
Memellandlsche Landwirtschafts-

partel. . , , , , , , ...•.•. 2S824 209 11 
Sozlaldemokr. Partei des Memel-

geblets . , , , , , , , , , , , , , 10 010 2948 6 
Lltanisebe Splitterparteien (ein-

schließlich Kommunisten) , , , Ci 602 1707 ll 

Aus den Wahlen sind die in der memelländischen 
Einheitsfront zusammengeschlossenen deutschen Parteien 
(Memelländische Volkspartei, Landwirtschaftspartei und 
Sozialdemokratische Partei) mit überwiegender Mehrheit 
hervorgegangen. Sie haben zusammen rd. 56 900 Stimmen 
oder 91 vH sämtlicher abgegebenen Stimmen erhalten. 
Für die Memelländische Landwirtschaftspartei wurden 
88 vH, für die Volkspartei 87 vH und für die Sozial-
demokratische Partei 16 vH der Gesamtstimmenzahl ab-
gegeben. Die deutschen Parteien haben zusammen 27 
von den insgesamt 29 Abgeordneten des memelländischen 
Landtages auf sich vereinigt. Auf die zahlreichen 
litauischen Splitterparteien einschließlich der Kom-
munisten entfielen 5602 Stimmen oder 9 vH der Gesamt-
stimmenzahl. Durch Listenverbindung haben die Groß-
litauischen Parteien 2 Mandate erhalten. 
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