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C O M M E R Z -  U ND P R I V A T - B A N K

Geld- und Finanzwesen,

Der deutsche Außenhandel im November
51  M i l l .  R M  A u s fu h rü b e rsch u ß  im  N ovem ber.

(in M illionen  Reichsm ark)*

E i n f u h r A u s f u h r

Saldo

+

Hauptjfruppen

Gesamt
e in fuhr

Hauptg-ruppen

Gesamt
ausfuhr

Lebensmittel
und

G etränke**

Rohstoffe
u.halbfertige

W aren
Fertigwaren

Lebensm ittel
und

G etränke**

Rohstoffe
u .halbfcrtige

W aren
Fertigwaren

Jan./Dez. 1931....................... 1970 3 472 1225 6 632 359 1814 7 380 9 600 +  2 967
Jan./Dez. 1932 ....................... 1527 2 412 727 4 666 218 1032 4 489 5 739 +  1 073
Jan./Dez. 1933 ....................... 1082 2 420 670 4 204 172 903 3 787 4 871 + 667
Jan./Dez. 1934 ....................... 1067 2 600 751 4 451 117 790 3 256 4167 -5- 284

Januar 1934 ....................... 89 225 56 372 13 78 259 350 » 22
Februar 1934 ....................... 79 238 57 378 12 71 260 343 35
M ärz 1934 ....................... 87 244 62 398 13 72 315 401 + 3
A p r i l 1934 ....................... 79 253 63 398 10 66 240 316 82
M ai 1934 ....................... 76 240 62 379 11 61 265 337 - 5 - 42
Jun i 1934 ....................... 84 226 64 377 12 60 267 339 —j - 38
J u li 1934 ....................... 99 199 62 363 9 62 250 321 —5— 42
August 1934 ....................... 81 195 64 343 7 64 262 334 —i - 9
September 1934 ....................... 76 200 75 352 7 66 278 350 -- ;— 2
Oktober 1934 ....................... 101 186 61 350 8 68 290 366 + 16
November 1934 ....................... 98 186 59 346 9 62 285 356 + 10
Dezember 1934 ....................... 118 212 67 399 7 62 285 354 -4- 45

Januar 1935 ....................... 103 233 66 404 6 59 234 299 105
Februar 1935 ....................... 89 209 58 359 5 61 237 302 ■ » 57
M ärz 1935 ....................... 87 212 49 353 5 67 292 365 + 12
A p r il 1935 ....................... 84 220 52 359 6 59 275 340 19
M ai 1935 ....................... 69 218 42 332 5 62 269 337 + 5
Jun i 1935 ....................... 67 203 44 318 6 57 255 318 + 0
J u li 1935 ....................... 70 213 46 331 7 60 291 359 + 28
August 1935 ....................... 65 210 40 318 6 61 301 368 + 50
September 1935 ....................... 70 205 40 318 6 67 300 373 + 55
Oktober 1935 ....................... 87 205 40 336 7 75 308 391 + 55
November 1935 ....................... 97 202 41 346 8 77 312 397 +■ 51

* Keiner W arenverkehr einschließlich Reparationssachlieferungen (1931: 393 M ill. RM, 1932: 62 M ill. RM). 
** Ohne lebende Tiere.

In den Erläuterungen zum Bericht über den 
deutschen Außenhandel im November 1935 wird be
merkt, daß die Steigerung der Einfuhr um rund 3% 
zum Teil durch eine Erhöhung der Einfuhrpreise zu 
erklären sei, daß dagegen die Steigerung der Ausfuhr 
ausschließlich auf einer Zunahme der Ausfuhrmengen 
beruhe. Die „Preisschere" zwischen den aus dem 
Auslande bezogenen Rohstoffen und Lebensmitteln 
und den Ausfuhrerlösen für die Fertigwaren hat sich 
also weiter vergrößert. Der Monat N o v e m b e r  
schließt mit einem A u s f u h r ü b e r s c h u ß  von 
51 Mill. RM ab, der von den Ausfuhrsalden der beiden 
Vormonate (je 55 Mill. RM) nur wenig abweicht. Für 
die ersten elf Monate des Jahres 1935 ergibt sich 
insgesamt ein Ausfuhrüberschuß von 75 Mill. RM, 
während in der gleichen Zeit des Vorjahres ein Minus

saldo von 239 Mill. RM zu verzeichnen war. Ins
gesamt ist also unter dem Einflüsse des „Neuen 
Planes“ eine Besserung um 314 Mill. RM eingetreten. 
Allerdings könnten bereits die Dezemberziffern inso
fern eine Verschlechterung bringen, als es sich bei 
der in den letzten Monaten beobachteten Zunahme 
der Ausfuhr von Rohstoffen und Lebensmitteln zum 
Teil noch um solche Erzeugnisse gehandelt hat, deren 
Ausfuhr seit der Mitte des Monats November einem 
Verbot unterliegt.

Im einzelnen entfällt die Z u n a h m e  d e r  E i n 
f u h r  in der Hauptsache auf lebende Tiere, sowie 
auf Lebensmittel, während die Rohstoffeinfuhr im 
November etwas rückgängig war. In der L e b e n s -  
m i t t e l e i n f u h r  ist der Bezug von Südfrüchten 
um 4,1 Mill. RM, von Obst um 2,1 M ill. RM, von

3



C O M M E R Z -  U N D  P R I V A T - B A N K

Die Einnahmen des Reiches in  M illionen  Reichsmark.

Januar/
M ärz
1933

A p r i l/
Jun i
1933

J u li/
Sept.
1933

O k t./ 
Dez. 
1933

Januar/
März
1934

A p ril/
Juni
1934

J u li/
Scpt.
1934

O k t. /
Dez.
1934

Januar/
März
1935*

A p r i l/
Juni

1935

J u li/
Scpt.
1935

O kt.
1935

Nov.
1935

Lohnsteuer ....................... 182,2 182,4 179,6 170,3 187,8 197,7 202,1 209,2 290,3 326,5 338,4 117,9 114,7
Steuerabzug vom K a p ita l

ertrag ............................... 9,0 20,3 5,9 6,7 10,0 20,5 6,7 6,8 12,2 29,3 8,5 2,0 4,2
andere Einkommensteuern 144,2 139,6 96,1 131,9 152,8 156,4 210,9 221,9 185,2 177,4 281,4 82,5 55,4

Einkommensteuern zus, . . 335,6 342,2 281,3 318,9 350,5 374,7 419,7 437,9 487,8 533,2 628,3 202,4 174,4

Körperschaftsteuer ........... 40,4 46,7 56,7 52,2 54,3 66,5 88,4 86,5 78,2 93,7 153,2 47,2 37,8
Vermögensteuer ............... 76,0 78,5 70,2 80,5 78,1 75,3 69,0 83,2 75,7 75,8 67,1 6,1 66,8

Umsatzsteuer ................... 345,0 345,1 401,2 374,1 395,9 428,7 462,5 503,6 477,6 459,4 491,5 199,9 173,0

Börsenumsatzsteuer........... 2,7 3,6 2,7 2,4 3,7 3,8 3,2 3,1 3,9 4,0 3,7 1,1 0,9

Wechselsteuer ................... 8,8 9,4 11,3 13,8 15,0 17,4 19,8 21,2 22,3 21,5 21,0 8,5 7,4
Beförderungsteuer ........... 38,2 43,6 50,5 46,7 42,9 48,4 57,0 53,0 46,3 51,8 61,6 19,3 19,5

Zölle .................................... 238,6 259,9 271,5 278,0 255,6 296,5 294,5 293,3 264,2 265,9 338,4 160,3 91,3

Tabaksteuer ....................... 181,5 181,5 193,3 187,0 181,1 185,3 191,5 206,0 209,7 194,8 211,7 71,5 56,5

Z ucke rs te ue r....................... 66,4 53,5 86,7 76,5 62,0 61,9 93,7 72,1 70,7 62,0 92,4 25,5 26,1

Salzsteuer ........................... 10,8 10,8 13,7 16,8 14,1 12,9 13,3 17,6 15,1 11,3 13,2 6,3 5,5

B iersteuer ........................... 52,5 55,9 66,8 66,2 53,2 61,7 73,8 71,0 60,8 62,2 78,7 30,8 24,0

Spritm onopol ................... 40,8 30,8 30,2 41,4 46,8 34,0 33,5 46,0 62,6 39,2 38,7 15,2 16,2

Fettsteuer ........................... — 18,9 59,6 66,2 50,7 47,9 57,3 61,5 71,7 73,6 62,9 24,5 29,7
Schlachtsteuer ................... — — — — — 29,0 53,6 59,2 58,0 45,1 45,7 15,3 15,0

Summe der Steuern . . . . 1011,4 992,4 1039,3 1011,1 1019,8 1142,4 1244,5 1288,1 1294,1 1343,7 1530,3 529,7 516,1
Summe der Z ölle  und V e r

brauchsabgaben ........... 602,2 625,5 734,4 744,8 676,8 742,7 834,0 841,8 829,4 769,3 894,3 354,1 285,5

insgesamt 1613,8 1617,8 1774,0 1755,9 1696,6 1885,3 2078,5 2129,7 2123,7 2113,0 2424,6 883,8 801,6

* Ab i.  Januar 1935 einschließlich Abgabe zur A rbe itslosenhilfe und Ledigensteuer.

Fleisch um 2,8 M ill. RM und von Fischen um 2,8 Mill. 
Reichsmark gestiegen, während die Einfuhr von 
Butter um 1,4 Mill. RM und von Schmalz um 1,5 M ill. 
Reichsmark abgenommen hat. In der R o h s t o f f 
e i n f u h r  stehen Einfuhrminderungen bei Wolle 
(— 4,1 Mili. RM), Tran (— 3,3 Mill. RM), Eisenerzen 
(— 2,9 Mill. RM) und Holz (— 3,6 M ill. RM) Einfuhr
steigerungen bei Aluminium (+  4,1 Mill. RM), Oel- 
früchten (+2,9 M ill. RM), Mineralölen (+2,3 M ill. 
Reichsmark) und Hanf (+  2,2 Mill. RM) gegenüber.

Berliner Geldsätze.

Tägliches Geld Monatsgeld P riva td iskon t

°/o °/o
01

Io

2 . 1 2 . 1 9 3 5  .................. 3 7 . - 3  8/ s 3 7 . — 3 b/ b 3

5 . 1 2 . 1 9 3 5  .................. 3 - 3 1/ , 3 - 3 7 , 3

1 0 . 1 2 . 1 9 3 5  .................. 3 1/ 8— 3 3/ 8 3 7 , - 3 7 2 3

1 6 . 1 2 . 1 9 3 5  .................. 3 7 * CO 1 CO 3

2 0 . 1 2 . 1 9 3 5  .................. 3 — 3 V 4 3 - 3 7 . 3

2 7 . 1 2 . 1 9 3 5  .................. 2 — 3 3 - 3 7 . 3

3 1 . 1 2 . 1 9 3 5  .................. 1CO

3 — 3 7 2 3

Die Entwicklung der Reichsindexziffer 
für die Lebenshaltungskosten.

1913/14 =  1 Durchschnitt

Januar 1933 das l,174fache des Vorkriegsstandes
Januar 1934 I I 1,209 f f f f f f

Dezember 1934 I I 1,222 f f f f f f

Januar 1935 f f 1,224 f f f f f f

Februar 1935 I I 1,225 f f f f f f

März 1935 I I 1,222 f f f f f t

April 1935 I I 1,223 f f f f f f

Mai 1935 I I 1,228 f f f f f f

Juni 1935 f f 1,230 f f f t f f

Juli 1935 f f 1,243 f f f f f t

August 1935 f f 1,245 f f f t f f

September 1935 f f 1,234 f t f f f f

Oktober 1935 f f 1,228 f f f t f«

November 1935 f f 1,229 f f f f f f

Dezember 1935 f f 1,234 f f f f f f
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C O M M E R Z -  UND P R I V A T - B A N K

Reichsbank - Ausweise (in Millionen Reichsmark).
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30.12. 33 386 9 3177 172 183 259 559 640 212 3645 392 178 1507 5722 5,152
31. 1.34 376 7 2845 250 81 300 589 498 240 3458 372 171 1428 5429 4,765 ___

28. 2.34 333 7 2766 219 248 335 579 530 179 3494 358 170 1445 5467 4,111 2289
29. 3.34 237 8 3144 170 144 350 511 547 145 3675 356 169 1502 5702 6,131 2256
30. 4.34 205 7 3140 194 140 310 561 515 165 3640 356 170 1478 5644 5,323 2363
31. 5.34 130 6 3174 228 125 320 627 538 155 3635 355 174 1436 5600 5,379 2385
30. 6.34 70 7 3392 175 170 361 600 623 152 3777 345 171 1487 5781 6,763 2359
31. 7.34 75 3 3408 226 199 390 654 649 177 3768 325 174 1445 5712 6,195 2399
31. 8.34 75 4 3540 2 12 128 413 649 717 191 3824 311 175 1462 5771 6,236 2417
29. 9.34 75 4 3810 192 148 431 610 847 228 3919 299 174 1482 5874 7,423 2354
31. 10. 34 83 4 3726 2 2 0 91 435 665 856 245 3823 285 170 1453 5731 7,467 2557
30.11.34 79 4 3848 190 119 436 6 86 961 298 3810 292 167 1487 5756 6,844 2633
31.12.34 79 5 4021 162 146 445 659 984 378 3901 385 172 1523 5986 6,808
31. 1.35 80 5 3620 221 81 441 610 822 278 3660 394 169 1453 5676 5,600 ___

28. 2.35 80 5 3656 140 188 437 554 928 243 3617 396 174 1545 5732 6,829 3144
30. 3.35 81 4 3799 92 66 427 605 922 209 3664 395 175 1613 5846 9,908 3587
30. 4.35 82 4 3861 120 87 373 614 952 216 3711 384 170 1583 5818 6,317 3638
31. 5.35 82 4 3732 126 86 338 645 770 203 3810 377 173 1553 5913 8,620 3694
29. 6.35 86 4 3879 127 89 337 649 819 217 3895 373 170 1546 5984 6,573
31. 7.35 94 6 3832 158 52 337 652 743 224 3878 395 162 1514 5949 7,158 3896
15. 8.35 95 5 3644 2 00 35 339 669 763 227 3717 383 158 1467 5725
23. 8.35 95 5 3537 227 32 340 679 769 225 3638 379 156 1440 5613 ___ ___

31. 8.35 95 5 4000 112 54 340 664 743 239 4032 396 160 1565 6153 7,309 3958
7. 9.35 95 5 3746 149 38 341 684 696 241 3881 384 157 1529 5951 ___ ___

14. 9.35 95 5 3763 165 33 342 6 8 8 782 242 3855 388 156 1514 5913 ___ ___

21. 9.35 95 5 3643 213 34 344 698 755 244 3752 382 154 1464 5752 ___ ___

30. 9.35 95 5 4144 121 73 346 645 774 258 4143 399 160 1561 6263 6,509 3592
7. 10. 35 95 5 3965 134 41 847 660 690 269 4005 385 157 1546 6093

15.10. 35 89 5 3864 178 39 347 662 702 271 3928 388 159 1503 5978 ____ ___

23. 10. 35 8 8 5 3697 239 34 346 663 734 271 3786 380 156 1444 5766 ■ ___

31.10.35 8 8 6 4058 140 6 6 345 724 728 290 4159 399 161 1547 6266 8,465 3700
7.11.35 8 8 5 3911 175 42 345 689 692 288 3980 385 157 1516 6038

15.11.35 8 8 5 3746 197 42 345 716 667 280 3906 388 157 1486 5937 ___ ___

23.11. 35 8 8 5 3686 231 31 346 701 718 281 3798 380 156 1453 5787 ___ _ _

30.11. 35 8 8 5 4096 128 78 346 789 806 292 4186 397 160 1564 6309 7,385 3908
7.12. 35 8 8 5 3942 156 42 347 779 735 290 4045 389 156 1533 6125

14.12. 35 82 5 3927 166 47 347 780 721 291 4067 391 158 1519 6135 ___ ___

21.12. 35 82 5 3934 171 53 348 877 800 299 4090 391 157 1518 6156 — —

Ausweise der Deutschen Rentenbank
(in Millionen Reichsmark).

Darlehen 
an das Reich 
bzw. U m lauf 

an Renten
bankscheinen

Bisher 
getilg te 

Renten bank
scheine

Umlaufende 
4Va proz.O sthilfe- 

Entschuldungs-
briefe

31. Dezember 1932 427,0 1653,2 0,1
31. Dezember 1933 408,9 1671,3 38,3

31, Januar 1934 408,9 1671,3 39,5
30. A p r i l 1934 408,9 1671,3 34,7
31. J u li 1934 408,9 1671,3 69,8
31. Oktober 1934 408,9 1671,3 68,9
30. November 1934 408,9 1671,3 78,1
31. Dezember 1934 408,9 1671,3 85,1

31. Januar 1935 408,9 1671,3 93,4
28. Februar 1935 408,9 1671,3 93,1
31. März 1935 408,9 1671,3 95,6
30. A p r i l 1935 408,9 1671,3 89,8
31. Mai 1935 408,9 1671,3 111,3
30. Jun i 1935 408,9 1671,3 125,2
31. J u li 1935 408,9 1671,3 140,4
31 August 1935 408,9 1671,3 142,8
30 September 1935 408,9 1671,3 158,0
31 Oktober 1935 408,9 1671,3 150,2
30. November 1935 408,9 1671,3 162,9

Ausweise der Konversionskasse für 
deutsche Auslandschulden

(in Millionen Reichsmark).
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31.12.1934 272,7 0 ,0 2 ____ 20,3 252,4
31. 1.1935 272,9 0 ,2 — 54,1 — 218,9
28. 2.1935 270,7 0,3 - 54,5 — 216,5
30. 3.1935 264,4 1 ,2 21,9 53,4 — 234,0
30. 4.1935 292,2 1 ,8 21,9 51,0 7,2 257,7
31. 5.1935 177,7 0,4 151,9 48,2 12,1 269,7
29. 6.1935 176,0 6,7 172,0 47,8 17,3 289,6
31. 7.1935 187,7 11,5 181,0 42,6 20 ,6 316,9
31. 8.1935 197,4 5,0 181,8 39,3 23,3 321,6
30. 9.1935 2 00 ,8 4,5 191,4 33,3 23,8 337,9
31. 10.1935 217,3 8,3 190,9 26,9 27,6 354,6
30.11.1935 208,9 6,9 2 1 2 ,2 25,9 30,9 354,0
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C O M M E R Z -  U N D  P R I V A T - B A N K

Ausweise
der Deutschen Golddiskontbank

(in  M illionen  Reichsmark).

31.8.
1935

30. 9. 
1935

31.10. 
1935

30.11. 
1935

A k t i v a

Kassenbestand ............................... 0,03 0,03 0,03 0,03

Guthaben bei der Reichsbank . . 46,4 50,2 24,9 27,9

W e c h s e l............................................ 1227,6 1043,0 1059,7 1316,0

Schatzwechsel und unverzinsl. 
Schatzanweisungen des Reiches 
und der Länder ....................... 119,6 139,7 128,7 126,7

Eigene W ertpapiere ................... 288,2 293,5 301,7 300,5

K urz fä llige  Forderungen unzwei
fe lha fte r Bon itä t und L iq u id i
tä t gegen K red itin s titu te  ----- 3,8 8,1 5,3 6,8

Forderungen aus Lombardge- 
s c h ä fte n ........................................ 1,5 1,3 1,2 1,3

Schuldner ........................................ 34,2 35,8 41,5 46,1
Dauernde Beteiligungen einschl. 

der zur Beteiligung bestimm
ten W ertpap iere ....................... 7,4 7,4 7,4 7,4

Anlagen aus A k tien  Gruppe C 200,0 200,0 200,0 200,0

Forderungen aus K red iten gern. 
Kreditabkom m en ................... 13,9 13,8 13,8 13,9

P a s s i v a

A k tien kap ita l ...............................
G ruppe A  und B ....................... 400,0 406,0 400,0 400,0

Gruppe C .................................... 200,0 200,0 200,0 200,0
Gesetzlicher Reservefonds . . . . 5,6 5,6 5,6 5,6
Sonderreserve- und Delkredere

fonds ............................................ 75,2 75,2 75,2 75,2

G läubiger ........................................ 567,2 562,7 550,8 594,5
Verpflichtung, aus Solawechseln 651,2 495,2 491,7 701,4
Sonstige P a s s iv a ........................... 29,5 40,4 47,1 56,1
Verpflichtungen aus K red iten 

gern, Kreditabkom m en ........... 13,9 13,8 13,8 13,9

Die Arbeitslosigkeit in  Deutschland.
Zahl der unterstützten Voll

erwerbslosen in der
Arbeitslosen Krisen Arbeitslose
versicherung unterstützung insgesamt

in 1000 Personen
1932 1. Januar 1641 1506 5668
1933 1. Januar 791 1281 5772
1934 1.Januar 553 1174 4059
1935 1. Januar 535 763 2604

1. Februar 808 814 2973
1. März 720 821 2765
1. April 458 815 2400*
1. Mai 336 788 2234
1. Juni 277 744 2020
1. Juli 251 716 1877
1. August 233 671 1754
1. September 232 648 1706
1. Oktober 239 636 1713
1. November 307 644 1828
1. Dezember 387 666 1985

* E rstm alig einschließlich de« Saargebiets.

Der Londoner Goldpreis
gemäß § 1 der Verordnung vom 10. Oktober 1931 
(RGBl 1 S 5691 beträgt:

Berliner
M itte lku rs fu r
Auszahlung

London

fü r  1 Unze 
Feingold

fü r 1 g 
Feingold

1935 sh d RM d RM

a b 2.12. 12,275 141 0 86,5388 54,3990 2,78228

3.12. 12,27 141 1 86,5546 54,4312 2,78279

» 4.12. 12,275 140 11»/, 86,5132 54,3829 2,78146
5.12. 12,28 140 l l ' / j 86,5484 54,3829 2,78259

6.12. 12,275 141 0 86,5388 54,3990 2,78228

n 7.12. 12,25 141 I V . 86,4091 54,4473 2,77908

» 9.12. 12,255 141 0 V 2 86,4233 54,4151 2,77857

•n 10.12. 12,27 141 0 86,5035 54,3990 2,78115

» 11.12. 12,255 141 2 V * 86,5254 54,4794 2,78185
12.12. 12,255 141 2 86,4999 54,4633 2,78103

13.12. 12,26 141 1 86,4841 54,4312 2,78053

14.12. 12,26 141 1 86,4841 54,4312 2,78053

16.12. 12,26 141 I V , 86,5096 54,4473 2,78135

17.12. 12,26 141 i v , 86,5096 54,4473 2,78135

18.12. 12,25 141 3 86,5156 54,4955 2,78154

19.12. 12,265 141 1 86,5193 54,4312 2,78166

20.12. 12,26 141 l 1/* 86,5096 54,4473 2,78135
21.12. 12,27 141 o V , 86,5291 54,4151 2,78197
23.12. 12,275 141 l 86,5899 54,4312 2,78393
24.12. — 141 l ★ — —
27.12. 12,28 141 0 86,5740 54,3990 2,78342
28.12. 12,29 140 11 86,5933 54,3669 2,78404
30.12. 12,26 141 3 86,5863 54*4955 2,78381

V 31.12. 12,26 141 2 86,5352 | 54,4633 2,78217

* Eine Umrechnung des Londoner Goldpreises in  M ark konnte 
nicht vorgenommen werden, da ein Kurs fü r das englische 1 fund in 
Berlin nicht festgesetzt worden ist.

Konkurse und Vergleichsverfahren
Konkurse

Vergleichs
verfahren

3

eröffnet

1

eröffnet bzw. 
mangels Masse 

abgelehnt 
2

November 1935 ............... 267 _ 67
Oktober 1935 ............... 271 494 42
September 1935 ............... 202 428 49
August 1935 ............... 209 429 82
J u li 1935 ............... 234 482 71
Jun i 1935 ............... 219 458 66
M ai 1935 ............... 245 505 92
A p r i l 1935 ............... 238 487 74
M ärz 1935 ............... 270 540 63
Februar 1935 ............... 244 470 62
Januar 1935 ............... 259 555 47
Dezember 1934 ............... 210 408 59
November 1934 ............... 211 501 65
Oktober 1934 ............... 267 547 80
September 1934 ............... 208 467 67
J u li 1934 ............... 196 468 58
Jan./Dez, 1934 ............... 2 751 6 207 774
Jan./Dez. 1933 ............... 3 881 7 954 1 476
Jan./Dez. 1932 ............... 8 603 13 865 6 257

Die Spalten 1 und 3 beziehen sich lediglich auf die Veröffent
lichungen im  Reichsanzeiger, der sämtliche Bekanntmachungen über 
tatsächlich eröffnete Konkurse fyzw. Vergleichsverfahren enthält. D ie 
Spalte 2 ist weitergehend und Uberschneidet sidi teilweise m it 
Spalte 1. In Spalte 2 sind sämtliche Konkurse — sowohl die tatsäch
lich crö ffnctcn als auch die mangels Masse abgelehnten — zusammen- 
gefaflt; die Amtsgerichte sind gehalten, über a lle  diese V orfä lle  Zähl
karten an das Statistische Reioisamt zu senden.
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Die Spareinlagen 
bei den deutschen Sparkassen

(in M illionen Reichsmark!
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Jan./Dez. 30 9 016 6934 444 53 7431 6041 10 400 1793
Jan./Dez. 31 10 402 5850 551 144 6545 7239 9 722 1479
Jan./Dez. 32 9 726 4700 521 280 5502 5332 9 917 1365
Jan./Dez, 33 9 922 5088 368 154 5601 4720 10 808 1480
Jan./Dez. 34 10 786 5673 376 854 8133 5343 12 350 1706

Januar 34 10 820 665 164 107 936 488 11 269 1533
Februar 34 11617 485 12 12 509 457 11669 1608
J u li 34 11 668 467 3 11 481 473 11675 1641
Oktober 34 12 213 507 1 1 509 479 12 242 1697
Dezember 34 12 270 454 88 17 559 479 12 350 1706
Januar 35 12 356 664 179 1 844 513 12 688 1758
Februar 35 12 688 522 72 6 600 378 12 911 1822
M ärz 35 12 911 494 39 5 538 426 13 022 1818
A p r il 35 13 022 499 17 37 553 457 13118 1867
M ai 35 13118 441 13 9 463 428 13152 1909
Jun i 35 13152 392 7 3 402 396 13158 1874
J u li 35 13158 491 3 1 495 455 13198 1912
August 35 13198 421 2 3 426 390 13 233 1972
September 35 13 233 397 1 1 399 395 13 238 1946
Oktober 35 13 238 471 1 — 21 470 436 13 272 1984

November 35 13 272 393 3 4 400 362 13 309 2048

* Einschließlich sächsisches Gironetz.
1 In  dieser Zahl sind u. a. G utsd iriftcn  von H ärtem itte ln im p e- 

trage von 352 000 RM sowie Umbudiungen aus dem Depositen-, Giro- 
und Kontokorrentverkehr in  den Sparverkelir (Saldo) enthalten.

Berliner Börsen-Index 
des Statistischen Reichsamts.

1933 A k tie n Renten
Januar ............................... 64,57 81,38
April ............................ 72,79 85,75
J u li............................... 68,46 78,23
September .................. 62,48 78.17
Dezember..................... 67,36 89,55

1934
Januar ........................ 70,17 91,97
April ............................ 75,02 91 29
J u li............................... 77,74 87,80
September .................. 83,12 88,97
Dezember ..................... 79,80 93,81

1935
Januar ........................ 83,49 95,96
Februar ........................ 86,43 95,48
März ............................ 87,82 95,79
April ................................... 89,27 95,05
M a i............................... 91.03 95,28
Juni ................................... 93,74 95,25
Juli ... 94,66 95,29
August ............................... 95,48 95,35
September........................... 92,68 95,14
Oktober ............................... 90,98 94,92
November ........................... 89,51 94,93
5. Oktober ....................... 90,98 94,94

12............................................. 91,47 94,93
19. ...................................... 90,74 94,88
26. 91,00 94,92
2. November ................... 90,75 94,95
9. ...................................... 89,66 94,96

16- ..............................v . . . 88,93 94,92
23. ...................................... 89,52 94,91
30. 89,52 94,90
9. Dezember ................... 89,73 94,89

14. 89.12 94,92
21- „  ............................... 88,92 94,91
28. ...................................... 89,35 94,91

Der Kursstand der Aktien Ende Dezember.

Die an den Effektenmärkten herrschende Ge
schäftsstille erfuhr auch im Dezember 1935 nur selten 
eine Unterbrechung. Das Kursniveau auf den Aktien
märkten war etwa behauptet, so daß der Berliner 
Börsenindex des Statistischen Reichsamtes für Aktien 
am 28. Dezember einen Stand von 89,35 gegenüber

Zahl der notierten in % der Gesamtzahl
A ktie nw erte

Ende Dez. Ende Nov. Ende Dez. Ende Nov.
1935 1935 1935 1935

unter 25% 13 1 0 2,9 2 ,8

von 25 bis 50% 33 30 7,3 8 ,1

über 50 „  75% 64 57 14,3 15,4
„  75 „  100% 125 107 27,8 28,9
,f 100 „  150% 178 144 39,6 38,9
„  150 „  200% 32 2 0 7,2 5,4

über 200% 4 2 0,9 0,5

Zusammen 449 370 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0

89,52 am 30. November zeigt. Unsere Tabelle läßt 
für den Jahresschluß eine erhebliche Zunahme der 
Notierungen erkennen, was damit zusammenhängt, 
daß man am 31. Dezember jeweils auf eine möglichst 
vollständige Kursfeststellung Wert legt. Innerhalb der 
einzelnen Gruppen sind nur geringe Veränderungen 
zu beobachten.

Das Bild der Rentenmärkte ähnelte dem des 
Marktes der Dividendenwerte; nur war hier zeitweise 
im Einklang mit der Wiederverflüssigung des Geld
marktes stärkerer Bedarf besonders in kurzfristigen 
Emissionen vorhanden. Vorauswirkungen des Quar
talswechsels waren nur in geringem Umfange zu 
beobachten, da sich das Interesse jetzt auf die neuen 
4%prozentigen Schatzanweisungen der Deutschen 
Reichsbahn-Gesellschaft richtet, die am 2. Januar 1942 
fällig sind und in der Zeit vom 6. bis 16. Januar 1936 
zu 98,50% zur Zeichnung aufgelegt werden.
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Zur deutschen Industrie- und Marktlage«

Die Die d e u t s c h e  E i s e n -
Eisenindlistrie i n d u s t r i e hat sich, wie

uns geschrieben wird, auch 
im ganzen Jahre 1935 in 
demselben k a u m  u n t e r 
b r o c h e n e n  A u f s t i e g  

befunden, den sie schon seit der Konjunkturwende im 
Herbst 1932 aufweist. Für die Jahre 1933 und 1934 
ist dieser Aufstieg vor kurzem durch die Zeitschrift 
des Statistischen Reichsamtes zahlenmäßig festgestellt 
worden. Gegenüber 1933 hat die Gewinnung von Roh
eisen 1934 um zwei Drittel, die Erzeugung von Roh
stahl, Walzwerkfertigfabrikaten und Gießereiproduk
ten um mehr als die Hälfte zugenommen; im Vergleich 
zu 1932 war die Erzeugung auf allen Produktions
stufen auf mehr als das Doppelte angewachsen. Der 
Anteil Deutschlands an der Weltroheisenerzeugung 
hat sich von 1932 bis 1934 von 10 auf 14 v. H., sein 
Anteil an der Weltstahlerzeugung von 11 auf 14 v. H. 
erhöht. Für 1935 liegen die Zahlen noch nicht ab
geschlossen vor, aber schon heute läßt sich feststellen, 
daß auch in diesem Jahre von Monat zu Monat nur 
vorübergehende Rückschläge eingetreten, aber dann 
alsbald wieder ausgeglichen sind; der Gesamttrend 
hat sich durchaus in aufsteigender Richtung bewegt, 
und bis zum November hatte sich auf allen Produk
tionsstufen die Erzeugung gegen den gleichen Monat 
des Vorjahres um mindestens 35 v. H. erhöht. Schon 
im Oktober war bei der Rohstahlgewinnung zahlen
mäßig der Höchststand des Konjunkturjahres 1929 
wieder erreicht; doch darf nicht übersehen werden, 
daß die damalige Statistik die Erzeugung des Saar
gebiets nicht einbezog. Aber auch diese eingerechnet, 
kann bei der Fortdauer des gegenwärtigen Anstieges 
die deutsche Gesamterzeugung zur Zeit des höchsten 
Standes nach dem Kriege in wenigen Monaten er
reicht sein.

Es is t w iederho lt darauf hingewiesen, daß der gegen
wärtige erfreu liche Stand des deutschen Großeisengewerbes 
keineswegs a lle in  auf die A usw irkung der staatlichen 
Arbeitsbeschaffung und den aus der Aufrüstung sich er

an der
Jahreswende.

gebenden Bedarf zurückzuführen ist. D ie Marktbeobachtung 
ergibt vie lm ehr deutlich auch einen starken Aufschwung 
der Bestellungen re in p riva te r A rt. Anzeichen der K on
junkturwende waren schon ausgangs 1932 zu beobachten; 
sie ist dann nach der Machtergreifung durch den N atio 
nalsozialismus wesentlich ve rtie ft worden. Eine ähnliche 
Besserung hat sich indes in  a llen alten w ie neuen Eisen
ländern der W elt, m it a lle in iger Ausnahme Frankreichs, 
geltend gemacht, und wenn die deutsche Industrie  auch 
selbstverständlich, sobald demnächst d ie  außerordentlichen 
staatlichen Aufträge aufhören und etwas später der ein
malige Aufrüstungsbedarf in  der Hauptsache gedeckt sein 
und bescheideneren ständigen Anforderungen P la tz gemacht 
haben w ird , n ich t mehr m it dem bisherigen rapiden und 
ununterbrochenen Aufstieg w ird  rechnen dürfen, so haben 
doch berufene Stimmen auf die Aussichten hingewiesen, die 
die Entw icklung der A usfuhr noch bietet. Diese hat, wie 
hier mehrfach erwähnt, bereits in dem abgelaufenen Jahre 
erfreu liche F ortschritte  gemacht, und die Erweiterung und 
Befestigung der in ternationalen K arte lle , die soeben noch 
durch die W iederherste llung der französischen Verbände 
unterm auert worden ist, rech tfe rtig t hier, wenn es gelungen 
sein w ird , übertriebene Ansprüche des w ichtigsten neuen 
Partners abzuwehren, durchaus einen maßvollen O ptim is
mus. Dies g ilt  besonders auch fü r die Preise, wo die  IREG., 
sobald sie über die bisherigen vorläufigen Bindungen h in 
aus w irk lic h  fest zusammengeschlossen ist, zweifellos be
müht sein w ird , die bisherigen Verlustpreise durch ange
messene Erlöse zu ersetzen. Die sich in  der le tzten Zeit 
bemerkbar machende Konkurrenz der jungen Eisenländer 
Japan und Rußland w ird  sie daran n ich t hindern können.

Daß über die Arbeitsbeschaffungs- und Aufrüstungs
kon ju nk tu r hinaus w e ite rh in  am freien M arkte F ortschritte  
zu erwarten sind, zeigt die Entw ick lung der A b n e h m e r 
i n d u s t r i e n ,  von denen z. B. der Maschinenbau im 
d ritten  V ie rte lja h r 1935 einen neuen Erzeugungshöchststand 
ausgewiesen und die deutschen W erften  a lle in  in  den 
letzten zwei Monaten Neuaufträge im  Ausmaße von 130 000 
Bruttoregistertonnen hereingenommen haben, davon etwa drei 
V ie rte l aus dem Auslande. Gegenwärtig sind auf den deut
schen W erften 400 000 B ruttoregistertonnen Handelsschiffe 
im  Bau, wovon die H ä lfte  auf ausländische Aufträge en tfä llt. 
Die Reichsbahn hat fü r 1936 die Beschäftigung des W aggon
baus im  bisherigen Umfange sichergestellt. Der Eisenbau 
verzeichnet die gesicherte Herste llung eines neuen S tahl
werkes in  Rumänien durch einen seiner rührigsten Pioniere, 
die Gutehoffnungshütte, im  Austausch gegen rumänische 
Rohstofflieferungen. Der Röhrenabsatz hat sich auch auf
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den Auslandm ärkten im  November außerordentlich gehoben. 
E in  besonders lebhafter Umsatz auf den westdeutschen 
Schrottm ärkten kennzeichnet die E rwartung der W erke, daß 
der gegenwärtige Zustand andauern w ird , und die V er
bandsberichte fü r November betonen ausdrücklich, daß die 
sonst im  Spätherbst regelmäßig festzustellende Abschwä
chung am Baum arkt diesmal noch n ich t eingetreten war. 
Schließlich zeigen die w e ite r gesteigerten Erzeugungsziffern 
bei Roheisen und Rohstahl die gleiche Zuversicht. N u r bei 
den W alzw erken ist, wenn man die Halbzeugherstellung m it 
einbezieht, ein gewisser jahreszeitlich bedingter S tills tand 
eingetreten. A n  R o h e i s e n  sind im  November 1 196 199 t 
gegen 1 197 761 t im  Oktober, arbeitstäg lich aber 39 873 t 
gegen 38 637 t erblasen worden. Die Rohstahlgewinnung er
brachte 1 483 319 t gegen 1 551 592 t, arbeitstäg lich aber 
59 338 l  gegen 57 466 t. D ie W alzwerksle istung endlich be
trug 1 012 135 t  gegen 1 072 404 t, arbeitstäg lich 40 485 t 
gegen 39 719 t, dazu 71 653 t gegen 87 243 t Halbzeug für 
den Absatz.

S c h w i e r i g k e i t e n  macht immer noch die 
Einbeziehung der e n g l i s c h e n  I n d u s t r i e  in das 
i n t e r n a t i o n a l e  R o h s t a h l k a r t e l l .  Grund
sätzlich ist sie bekanntlich, wie die der polnischen 
und, in lockerer Bindung, die der kleinen mitteleuro
päischen Industrien, bereits am 31. Juli erfolgt. Der 
gegenwärtige Zustand ist aber besonders England 
gegenüber immer noch ein Provisorium, das man 
neuerdings, weil die endgültige Feststellung der Be
dingungen seither in ausgedehnten Verhandlungen 
noch nicht zu erreichen war, von der bisherigen Be
fristung auf den 7. Januar 1936 bis zum 8. Juni hat 
verlängern müssen. Zeugt diese Verlängerung auch 
von dem guten Willen beider Teile, den vorläufigen 
Verband zu einem dauernden zu machen, so macht 
sie doch auch in ihrer Erstreckung die großen Hinder
nisse deutlich, die noch im Wege liegen. Bereitet 
werden sie in erster Linie von den Engländern, die 
sich die eingegangene Verbindung nicht anders denn 
als societas leonina zu denken vermögen. Die Aus
fuhranteile der Engländer liegen immer noch nicht 
fest, besonders in Beziehung auf die einzelnen Sorten. 
Aeußerst zäh aber ist vor allem der Widerstand 
der Engländer in bezug auf die festländische Einfuhr. 
Hier haben sie mit der Gründung einer Iron and Steel 
Corporation (in Erweiterung der bisherigen Steel 
Export Association), die als Tochtergesellschaft der 
Iron and Steel Federation die Ausfuhr und Einfuhr 
überwachen soll, den festländischen Partnern vor
gegriffen, die die (bekanntlich durch die Vereinbarun
gen vom August stark geschmälerte) Einfuhr nach 
England nach wie vor selbst durch ihre dortigen Ver
kaufsorganisationen kontrollieren wollen. Auch der 
englische Einfuhrhandel erhebt starken Widerspruch 
gegen diese Regelung, die ihn ebenso beiseiteschieben 
soll wie den kontinentalen Einfluß auf den England
absatz. Neuerdings ist von einem seltsamen Kompro- 
mißvorschlag der Engländer die Rede, die kontinen

talen Erzeugnisse durch ihre eigene Organisation zu 
übernehmen und sie dann zu Cif-Preisen an die kon
tinentalen Absatzorganisationen in England wieder zu 
verkaufen! Hier wie bei der ebenfalls bis zum Juni 
hinausgeschobenen Gründung des Internationalen 
Feinblechverbandes, die die Engländer zur Vorbedin
gung der endgültigen Einigung machen, stehen noch 
schwere Kämpfe bevor. Das Ziel, eine feste Ordnung 
der Märkte und die Beseitigung eines Wettbewerbes, 
der keinem Lande nützt, sondern nur die Erträge 
unter den Selbstkosten hält, ist aller Mühe wert.

Der Baumarkt Das Eintreten der winter
lichen Witterung hat die 
B a u t ä t i g k e i t  im Freien 
wenn auch nicht zum Er- 

Jahreszeit. liegen, so doch zu starken
E i n s c h r ä n k u n g e n  ge

bracht. Bis zum Eintreten des Frostwetters und des 
Schneefalls war allerdings die Beschäftigung in An
betracht der vorgeschrittenen Jahreszeit noch sehr 
gut. Nun ist allerdings in früheren Jahren großer 
Bautätigkeit die Beobachtung gemacht worden, daß 
der Rückfall in den Wintermonaten um so stärker 
wurde, weil der Baumarkt eine große Zahl von 
Arbeitskräften aus anderen Gewerbezweigen auf
gesogen hatte, die nun beschleunigt wieder freigesetzt 
wurden und deshalb das Gesamtbild um so ungün
stiger beeinflußten. Derartige Erscheinungen sind 
aber zur Zeit noch kaum zu beobachten.

Es is t selbstverständlich, daß der W itte rungseinfluß  
sich vornehm lich bei der Durchführung der T i e f b a u -  
a r b e i t e n  bem erkbar macht, während im  H o c h b a u  
noch be trächtliche Innenarbeiten auszuführen sind, und zwar 
n ich t nur an den im  Rohbau fertigen Neubauten, sondern 
auch be i Umbauten. Nachdem von einzelnen Städten, so 
z. B. der S tadt B erlin , bereits aus eigener In it ia tiv e  M itte l 
zur Förderung der W ohnungsteilungen eingesetzt worden 
waren, hat nunmehr auch der Reichs- und Preußische 
A rbe itsm in is te r m it einem Rundschreiben vom 11. N o
vember w e ite re  M it te l fü r U m b a u t e n  und die Teilung 
von Wohnungen zur Verfügung gestellt. E r ha t dabei be
sonders auf den E rfo lg  der vorjährigen Maßnahmen h in 
gewiesen, durch welche n ich t nur 250 000 W ohnungen ge
wonnen wurden, sondern auch dem Bau- und Bauneben
gewerbe ein be träch tliche r A uftragsbestand zufloß. Diese 
guten Erfahrungen haben zur B ere its te llung w e ite re r 8 M il
lionen Reichsm ark geführt, von denen zunächst 7,2 M il
lionen Reichsm ark zur V erte ilung  gelangen. D arüber h in 
aus dürfen auch die Restbeträge aus den bisher fü r In 
standsetzungen und Um bauten der ö rtlichen  S tellen be
re its  zur Verfügung gestellten M it te l ebenfalls zur G e
währung von Reichszuschüssen von Um bauten verw endet 
werden. Für die Gewährung der Reichszuschüssse gelten, 
und zwar sowohl fü r die neuen M it te l als auch fü r die 
Reslm itte l, die bisherigen Bestimmungen. Z i n s v e r g ü 
t u n g s s c h e i n e  dürfen a llerd ings n i c h t  m e h r  ge
w ährt werden. Diese neue Zuschußaktion hat bereits die 
W irkung  gehabt, daß eine A nzahl bisher zurückgeste llter

zu Beginn der 
kalten
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W ohnungsteilungen m it großer Beschleunigung in  A n g riff 
genommen ■worden sind und daß darüber hinaus die U m 
wandlung von Großwohnungen in  k le inere überhaupt w ie 
der m ehr in  den Vordergrund des Interesses der be te ilig 
ten K reise des Hausbesitzes und der Bauw irtschaft gerückt 
wurde. Dam it ist der Zweck der A k tio n , einerseits den 
Baum arkt anzuregen, andererseits die dringend notwendige 
Schaffung von K le in - und M itte lw ohnungen zu beschleu
nigen, im  wesentlichen bereits als erre ich t anzusehen. M an 
darf sich aber tro tzdem  n ich t darüber hinwegtäuschen, 
daß die bereitstehenden M it te l verhältn ism äßig gering sind 
und daß nur ein T e il der noch ausstehenden Teilungs
pro jekte  m it ih re r H ilfe  finanziert werden kann.

W ie  groß der B e d a r f  a n  W o h n u n g e n  inzwischen 
geworden ist, zeigen Zahlen aus O b e r  - u n d  N i e d e r 
s c h l e s i e n .  In  Oberschlesien fehlen bei etw a 1 'A M il
lionen Einwohnern 150 000 Wohnungen, in  Niederschlesien 
27 000 Wohnungen. A ehnliche M eldungen liegen aus an
deren Gebieten vor. Es w ird  daraus geschlossen, daß der 
gegenwärtigen K on junktur, die im  wesentlichen von Rü- 
stungs- und Rohstoffbeschaffungsanlagen getragen werde, 
eine W o h n u n g s b a u k o n j u n k t u r  folgen könne, die 
etwa im  Früh jahr 1937 einsetzen müßte. Daß derartige E r
wägungen auch bei der Reichsregierung angestellt werden, 
zeigen Ausführungen des Reichsfinanzm inisters, der e r
k lä rte , daß die w irtscha ftlichen  Aufgaben w ie  etwa auch 
der Wohnungsbau als die großen Arbeitsreserven zurückge
s te llt werden müßten fü r eine Zeit, in  der die W ehrha ft- 
machung bis zu einem gewissen Grade durchgeführt sei.

A uch  die fü r  den N e u b a u  getroffenen Maßnahmen 
haben sich in  der erhofften W eise ausgewirkt. So is t z. B. 
der Betrag an bisher übernommenen Reichsbürgschaften 
fü r den Kleinwohnungsbau bereits auf 150 M illionen  an
gewachsen. M it  diesen reichsverbürgten Hypotheken 
wurde der Bau von insgesamt 65 071 Wohnungen gefördert. 
D ie Gesamtkosten der m it den verbürgten Hypotheken e r
bauten Häuser betragen 535,5 M ill.  RM . M it  150 M ill.  RM  
is t der Bürgschaftsfonds erschöpft. Eine Erhöhung soll 
aber unm itte lbar bevorstehen, so daß die E inreichung und 
Bearbeitung von A nträgen auf die Uebernahme von Reichs
bürgschaften fü r zweite H ypotheken fü r K le inwohnungs
bau keine Unterbrechung erle idet.

Ferner hat der Reichsarbeitsm inister eine S o n d e r -  
a k  t  i o n zur Förderung des B a u e s  von E i g e n -  
h e i m e n fü r  länd liche A rbe ite r und Handwerker sowie von 
Heuerlingswohnungen eingeleitet. F ü r derartige Eigenheim
ste llen sollen bis zu 1500 R M  Darlehen zur E rrich tung des 
Wohnhauses und W irtschaftsgebäudes gegeben werden. 
Darüber hinaus können noch Darlehen fü r den Landerwerb 
und Inventarbeschaffung gewährt werden. Soweit fü r diese 
Zwecke ein Darlehen n ich t in  Anspruch genommen w ird , 
kann das Baudarlehen im  H öchstfa ll bis zu 2200 R M  ge
w ährt werden. Voraussetzung fü r die Durchführung eines 
ausreichenden Wohnungsneubaues is t aber im m er noch 
die Lösung der Finanzierungsfrage, A lle  w e itgre ifenden 
Pläne, so auch die des Reichsheim stättenam tes der D AF., 
nach denen fü r Deutschland 4 M illio ne n  Heim stättensied
lungen in  einem Zeitraum  von 20 Jahren geschaffen werden 
sollen, scheitern zunächst noch an der Knapphe it des 
G eldm arktes fü r erste und zweite Hypotheken. Um  dieser 
zu begegnen, tauchen neuerdings w ieder Pläne einer p lan
mäßigen K ap ita llenkung auf, deren Aussichten zumindest 
sehr zw e ife lha ft sind.

Das Wohnungsbauergebnis im  M onat O ktobe r w ird  vom 
Statistischen Reichsamt als im  Verg le ich zum V orm onat 
zufriedenstellend gemeldet. D ie Bauvollendungen nahmen 
um 24% zu, die Bauerlaubnisse und die Baubeginne w ie 
sen eine jahreszeitlich bedingte geringe Abnahme um 2 
und 4% auf. D ie Zahl der Bauanträge ging um 3% zurück. 
Im  Verg le ich zum O ktober 1934 lagen die Zahlen fü r Bau
anträge in Groß- und M itte ls täd ten  dagegen um n ich t 
weniger als 64%, die fü r Bauerlaubnisse und Baubeginne 
um 54 und 64% höher als im  O ktober 1934.

Auf dem B a u s t o f f m a r k t  ist insbesondere 
die hauptsächlich in Berlin aufgetretene Ziegelknapp
heit zu berichten. Die Kapazität der im Berliner 
Wirtschaftsgebiet liegenden Z i e g e l e i e n  ist aller
dings vollkommen ausreichend, den normalen Bedarf 
zu decken. Hier macht sich aber die falsche Dis
position der auftragvergebenden Stellen während der 
letzten Bausaison besonders fühlbar, da die Ziegeleien 
durch Mangel an Betriebskapital nur mit wenig Vor
räten in die neue Bausaison hineingehen konnten, 
zunächst auch keine Aufträge fanden und erst ziem
lich spät im Jahre mit Aufträgen geradezu zugedeckt 
wurden. Wenn jetzt nicht nur eine Verknappung, 
sondern auch Preiserhöhungen zutage treten, so ist 
dies vornehmlich darauf zurückzuführen, daß zur 
Deckung des Bedarfs entfernter liegende Ziegeleien 
herangezogen werden müssen, wodurch infolge 
höherer Transportkosten auch höhere Preise an der 
Baustelle entstehen. Auch die gestellten kurzen 
Lieferfristen drängen zur Bedarfsdeckung in ent
fernteren Gegenden. Der Baustoffhandel ist infolge 
dieser Zustände ebenfalls allmählich in eine schwie
rige Lage geraten. Ihm werden selber von den 
kapitalentblößten Ziegeleien kurze Zahlungsfristen 
gestellt, die er infolge des schleppenden Zahlungs
einganges von seiten der Auftraggeber, insbesondere 
Behörden, bei seinen Abnehmern, den Bauunter
nehmern, ebenfalls kaum einhalten kann.

Der deutsche Zementabsatz.

In  1000 Tonnen

1935' 19351 1934 1933 1932 1931 1930 1929

Januar ........... 277 252 210 72 104 164 315 176
Februar ........... 365 328 322 145 97 162 294 86
M ärz ............... 606 552 546 319 184 304 573 427
A p r il ............... 716 — 531 310 339 434 570 816
M ai ............... 901 — 535 380 324 477 656 845
Jun i ............... 803 — 568 344 323 448 523 826
J u li ............... 965 — 552 366 330 452 576 867
August ........... 953 — 594 352 286 347 512 787
Septem ber.. . . 975 — 607 392 283 343 510 728
O k to b e r.......... 967 — 615 365 246 287 453 677
November . . . . — 524 314 178 195 315 499
Dezember . . . . — 385 96 100 109 215 305

5989 3464 2794 3722 5512 7039

1 Cesumto deutsche Zementindustrie.
* Vcrbandsmliüig zusammengeschlossenc Werke.
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Vom
deutschen und
internationalen
Holzmarkt.

Nach der Periode des Auf
schwungs der deutschen 
Holzwirtschaft 1933/1934 hat 
auch das a b g e l a u f e n e  
J a h r  die Erwartungen 
n ic h t en ttäusch t. Säge

industrie und Holzhandel zeigten allgemein einen 
hohen Beschäftigungsgrad, der manchen Unternehmen 
gestattet hat, Scharten aus früherer Zeit auszuwetzen 
und wieder das Gleichgewicht zu finden. Hierbei soll 
allerdings nicht verkannt werden, daß in allen Ge
bieten des Reichs die Lage nicht immer gleichmäßig 
war und sich sowohl im Absatz als auch in der Preis
gebarung Unterschiede zwischen den einzelnen 
Landesteilen zeigten. Aber im großen und ganzen 
waren Rundholzverkäufe und Schnittholzabsatz 
durchweg befriedigend. Sie bewegten sich etwa auf 
dem Niveau des Verbrauchs des Jahres 1934. Wenn
trotzdem die Vorräte im verflossenen Jahre noch ge
wachsen und heute auf den Lagern höher sind als 
Ende 1934, so liegt dies daran, daß die Sägewerke und 
der Holzhandel nicht zuletzt auf Grund des besseren 
Geschäftsganges und der erzielten Gewinne bestrebt 
waren, sich, wie früher, größere Bestände zu be
schaffen. Jedenfalls kann nach der Gesamtlage die 
deutsche Holzwirtschaft guten Mutes in das neue Jahr 
hineingehen, wenn sich der Absatz auch gegenüber 
1935 vielleicht etwas verlangsamen wird.

T ro tz  des E in tr itts  der kälte ren Jahreszeit, die an sich 
die Verkäufe einschränkt, findet Schnittholz immer noch 
seine Käufer. Der W aldbesitz hat ebenfalls n icht über das 
Geschäft zu klagen. Die Einschlägerungen sind größer als 
früher und die Preise sind bisher stets fest geblieben, wie 
dies im  Herbsterlaß des Reichsforstamts auch vorgesehen 
war. Die Umsätze der Forstverwaltungen in Rundholz 
haben bisher im  V erlau f der Einschlagperiode und im  Be
richtsm onat, besonders in  Süddeutschland, w e ite rh in  an 
Umfang zugenommen und befinden sich dauernd im Steigen. 
W enn auch noch hie und da Reste aus früherer Zeit, die 
teilweise aus W indw ürten  stammen, zur Ausräumung abzu
stoßen waren, so handelt es sich in  der Hauptsache 
Mengen aus der neuen Kampagne, die auch auf dem Stock 
(Vorverkäufe) abgesetzt werden. F ü r schwächere S orti
mente besteht eine gewisse Zurückhaltung.

Das R e i c h s b a h n z e n t r a l  a m t  hat m it der Ver
gebung des Holzschwellenbedarfs nach dem Beschaffungs
programm der Reichsbahn-Hauptverwaltung begonnen. Die 
Ankaufsmengen liegen ziem lich erheblich unter dem Bedarf 
fü r  die verflossene Beschaffungsperiode. D ie Preise haben 
einen Rückgang erfahren.

Von den B e r g w e r k s v e r w a l t u n g e n  werden in 
folge einer neuzeitlichen E ntw icklung des Bergbaues andere 
Anforderungen an die Grubenhölzer gestellt. W ährend noch 
vor n icht a llzu  langer Zeit der Grubenholzbedarf aus dün
neren Sortimenten bestand, w ird  je tz t auch auf die V er
wendung der stärkeren Stempel zurückgegriffen, ein Um 
stand, der im  Interesse der Verwendung des bei der F orst
w irtscha ft anfallenden Grubenholzes dem W aldbesitz nicht 
unw illkom m en ist.

Im  „Deutschen Reichsanzeiger" vom 19. Dezember 1935 
w ird  die Begründung des Gesetzes über die M arktordnung

auf dem Gebiete der Forst- und H o lzw irtscha ft veröffent
lich t, in  der das im  Berich t vom 1. November erwähnte E r
mächtigungsgesetz vom 16. O ktober 1935 eine eingehende 
Erläuterung erfäh rt: Regelung der Preise und Preisspannen, 
Absatzregelung, Lagerhaltung, H o lze inkauf im  Ausland sind 
die  Hauptpunkte.

A u f Anordnung des Reichs- und Preußischen W ir t 
schaftsministers und im  Einvernehmen m it dem Reichsforst
meister fü h rt das Statistische Reichsamt fü r den 1. Januar 
1936 eine umfassende E r h e b u n g  durch, welche die ge
samten V orrä te  der W irtscha ft an Sägerundholz, Blöcken, 
Stangen, Schwellenholz, Grubenholz, Papierholz, sonstigem 
Schichtnutzholz, Telegraphenstangen, Masten, Schnittholz 
(Bauholz, Bauware, T ischlerware), Faßdauben und Sperr-, 
holz e rm itte ln  soll, die am Stichtag im  Deutschen Reich 
lagern oder gerade versandt werden, soweit sie sich n ich t 
noch im  Eigentum der Forstverwaltungen befinden.

Nach den Veröffentlichungen des Ins titu ts  fü r K o n ju n k 
turforschung über die H o l z v e r s o r g u n g  und den 
H o l z b e d a r f  i n D e u t s c h l a n d  sind die Verkäufe von 
aufbereitetem H o lz in  den Forsten im  abgelaufenen W ir t 
schaftsjahr —  1. Oktober 1934 bis 30. September 1935 —  
noch größer als im  vorhergehenden W irtscha fts jah r ge
wesen, in dem sie ohnehin schon eine beträchtliche Höhe 
erre icht hatten. D ie Preise blieben nach den Feststellungen 
des Ins titu ts  im  allgemeinen in fo lge der m arktregelnden 
Maßnahmen des Reichsforstamts auf der Höhe des Anfang 
1935 erre ichten Standes, Das In s titu t berechnet, daß im  
Jahre 1934 der deutschen H o lzw irtscha ft aus heimischer 
P roduktion  und E in fu h r insgesamt rund 2 M illionen  im  
Derbholz mehr zugeführt sind als im  Durchschnitt de r 
Jahre 1927/29, welche einen besonders großen H o lzbedarf 
zeitigten.

D ie H o l z t a g u n g  1 9 3 5 ,  veransta lte t durch den 
Deutschen Forstverein und den V ere in Deutscher Inge
nieure, fand am 29. und 30. November in  B e rlin  im  Inge
nieurhaus und in  den K ro llsä len  statt. Das Programm um
faßte folgende Punkte: Einzelerhebungen über die gesamte 
deutsche Holzerzeugung —  um der Praxis genaue Kenntnis 
über die Menge und Güte der einzelnen verfügbaren H o lz 
sorten zu geben — , Verbesserung der Holzgewinnung und 
Holzbeförderung, Rohstofferhaltung, Feuerschutzm ittel, 
Holzgas im K ra ftve rkehr, der Holzbau in  der deutschen 
Landschaft. Die Tagung, die unter dem V ors itz  von 
O berlandforstm eister D r. G ernlein vom Reichsforstamt 
stand, w ar sehr s ta rk  —  n icht nur aus den Kreisen der 
F o rs t- und H o lzw irtschaft, sondern auch von V ertre te rn  der 
Behörden und anderer W irtschaftsgebiete —  besucht.

In  B erlin  wurde am 9. und 10. Dezember ziem lich über
raschend die konstitu ierende Sitzung des Exekutiv-Kom itees 
der in Kopenhagen abgeschlossenen europäischen 
S c h n i t t h o l z e x p o r t k o n v e n t i o n  —  European 
T im ber Exporters Convention —  (vgl. den B erich t vom 
1. Dezember 1935) abgehalten, in  welcher die teilnehm en
den Länder —  vertre ten durch die führenden Persönlich
keiten —  die paraphierten Vereinbarungen ra tifiz ie rte n  und 
rückw irkend ab 1. Dezember 1935 in K ra ft setzten. Durch 
dieses bindende Uebereinkommen soll der europäische 
Schn ittholzverkehr geregelt und die Voraussetzung fü r  eine 
stabile M arkten tw ick lung hergeste llt sein. Die gesamte 
Exportmenge, die fü r die am Abkommen teilnehmenden 
acht Länder (Schweden, F inn land, UdSSR., Polen, Tschecho
slowakei, Oesterreich, Jugoslawien, Rumänien) vere inbart 
wurde, beträgt 3 850 000 Standards Schn ittm ateria l; F inn -
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land steht m it 1 M illio n  Standards an der Spitze. Das 
E xekutiv-Kom itee verspricht sich unter dem E in fluß  des 
Abkommens schon je tz t eine Preiserhöhung, Oesterreich 
hat in fo lge Verlustes w ichtiger Absatzgebiete eine Begün
stigung erfahren. Deutschland ist an dem Abkommen nicht 
be te ilig t und auch insoweit n icht interessiert.

D ie regelmäßig erscheinende S ta tis tik  des CIB, W ien 
zeigt über den W eltho lzexport der ersten dre i Quarta le des 
laufenden Jahres eine Gesamtholzausfuhr, d. h. fü r alle 
europäischen E xportlände r einschließlich Kanada und der 
USA., von 37 111 853 cbm auf, gegenüber 38 722 211 cbm im 
gleichen Zeitraum  des Vorjahres. U n te r diesen Mengen be
finden sich Nadelholz 34 662 949 cbm (36 046 402), Laubholz 
1 683 141 (1 680 722) cbm.

Durch ö s t e r r e i c h i s c h e n  M inisterratsbeschluß 
wurde die Ausdehnung der Bestimmungen des bereits be
stehenden H o l z a u s f u h r g e s e t z e s  auf Schleifholz 
und a lle  sonstigen Nadelrundholzsortim ente, d ie  bisher 
durch das genannte Gesetz n icht erfaßt waren, angeordnet. 
Die Bestimmung der Exportrich tung, auf die dieses Gesetz 
Anwendung findet, w ird  jeweils im  Einvernehmen m it der 
Präsidentenkonferenz der landw irtscha ftlichen H auptkörper- 
schaften erfolgen.

Nach der am tlichen S ta tis tik  sind aus O e s t e r r e i c h  
vom Januar bis Oktober des laufenden Jahres an Ho lz ins
gesamt 1 093 509 t  a u s g e f ü h r t  worden (W ert 74,8 M ill. 
S ch illing ); im  gleichen Zeitraum  1934; 1 030 563 t (W ert 
71,2 M ill.  S ch illing ). Hauptabsatzgebiet w ar Ita lien , es 
folgen Deutschland, Ungarn, Schweiz, Frankre ich. Die 
österreichische H o lzw irtscha ft ist m it diesen Exporlmengen 
n ich t zufrieden. Insbesondere ble ib t der österreichische 
Absatz nach Ita lie n  gegenüber 1928 bis 1930 w e it zurück. 
Die Schw ierigkeiten im  Zahlungverkehr m it Ita lie n  spielen 
eine wesentliche Rolle. Das Jahr 1935 w ird  in Oesterreich 
fü r die H o lzw irtscha ft als ein arges K risen jahr bezeichnet, 
dessen Signum laute t; schlechte Preise tro tz  guten K on
sums. Zur Förderung der Forst- und H olzw irtschaf t hat 
das österreichische K ura torium  fü r W irtsch a ftlich ke it eine 
Reihe von Vorschlägen gemacht: Ermäßigung der G rund
steuer, Umlagen und Gebühren sozialer Lasten, Eisenbahn
fracht, Stundung von Steuerrückständen, Darlchensbew illi- 
gungen u. a. m. Auch den statistischen A rbeiten soll größere 
Aufm erksam keit gewidmet werden.

Nachdem die zwischen Deutschland und der T s c h e 
c h o s l o w a k e i  vereinbarten Kontingente fü r den W aren
verkehr m it Ende 1935 abgelaufen sind, haben der deutsche 
und tschechoslowakische Regierungsausschuß neue A b 
machungen getroffen, die in  diesen Tagen unterzeichnet 
wurden. Es dü rfte  sich im  allgemeinen um die gleiche E in- 
fuhrmenge fü r H o lz nach Deutschland w ie in  der abgelau
fenen Zeit handeln. —  Vom Januar bis Oktober 1935 wurde 
aus der Tschechoslowakei fü r rund 324 M illionen  Kronen 
H o lz a lle r A rten  und Gattungen ausgeführt, d. h. um rund 
17 M illio ne n  Kronen mehr als im  gleichen Zeitraum  1934 
(rund 307 M illionen  Kronen).

M it der Einfuhr p o l n i s c h e n  H o l z e s  nach 
Deutschland auf Grund des neuen Wirtschaftsver
trages beschäftigen sich Warschauer Blätter. Sie 
melden, daß der polnische Regierungsausschuß für die 
Kontrolle des deutsch-polnischen Warenverkehrs die 
Holzausfuhrausschüsse zur Aufteilung der im Vertrage 
vorgesehenen Holzeinfuhrkontingente Deutschlands für 
Polen unter die polnischen Holzexporleure ermächtigt

hat. Man rechnet damit, daß die Einfuhr nach Deutsch
land allmählich in Gang kommt, wenn auch die Preise 
für polnisches Holz als verhältnismäßig hoch an
gesehen werden. Infolge des Abschlusses des O s t 
s e e f r a c h t a b k o m m e n s  durch den Sonderaus
schuß der Baltic and International Maritime Con
ference sind auch für die im Holztransport beschäf
tigte Tramp-Tonnage der Ostsee sichere Kalkulations
möglichkeiten geschaffen. Für R u ß l a n d  läßt 
sich jetzt die Tätigkeit der Planwirtschaftsstellen 
der einzelnen Zweige der Waldwirtschaft für das 
dritte Quartal 1935 übersehen. Wenn auch in diesem 
Zeitraum etwa 10 Millionen Kubikmeter mehr Holz 
aus den Forsten abbefördert wurden als im gleichen 
Vierteljahr 1934, so stellt dies doch eine Fehlleistung 
von ca. 40% gegenüber der Planaufgabe dar.

Der deutsche 
Bergbau 
im  November.

Die absolute Höhe der Stein
kohlenförderung im Novem
ber 1935 reicht zwar nicht 
ganz an die Oktoberziffern 
heran, die a r b e i t s t ä g 

l i c h e  F ö r d e r u n g  im Ruhrbezirk beträgt jedoch 
362 782 t und geht damit erheblich über alle anderen 
Ziffern des Jahres und der Vorjahre hinaus. Im No
vember 1933 wurden z. B. nur 288 000 t gefördert, 
während die damalige Gesamtförderung im November 
7,1 Mill. t betrug. Der November 1935 umfaßte nur 
24,6 Arbeitstage bei 24,32 Arbeitsschichten, so daß 
Feierschichten so gut wie überhaupt nicht verzeichnet 
wurden. Im Vormonat wurde bei 27 Arbeitstagen 
über 25,82 Arbeitsschichten berichtet. Gleichzeitig 
läßt sich eine neue Verringerung der H a l d e n 
b e s t ä n d e  erkennen, die Ende November noch 
6,55 M ill. t betragen, gegenüber 6,97 M ill. t Ende 
Oktober und 7,68 Mill. t Ende August 1935,

Steinkohlenbergbau.

In  1000 Tonnen Nov. 1935 O k t.  1935 N ov. 1934

Steinkoblen iörderung;
R uhrbezirk  ................... 8 924 9 058 8167
andere Steinkohlen-

bezirke ....................... 3151 3 252 2 988
S aa rge b ie t....................... 944 976

Kokserzeugung:
R uhrbezirk  ................... 2 026 2 066 1 757
andere Bezirke .......... 318 322 294
S aa rge b ie t....................... 19 14

A rbe its täg lich  Steinkohle
R uhrbezirk  ................... 363 335 330
andere Bezirke .......... 129 120 123
S aa rgeb ie t....................... 40 37

K alendertäglich Koks:
R uhrbezirk  ................... 67 67 59
andere Bezirke ........... 10 10 10

Beschäftigte A rb e ite r: 1000 Mann 1000 Mann 1000 Mann

R uhrbezirk  ................... 237 236 228
andere Bezirke .......... 100 100 99
S aa rge b ie t....................... 44 44
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Steinkohlenförderung im Ruhrbergbau.

1935 1934 1933

M o n a t verwertbare Förderung: in  1000 Tonnen

m onatl.
arbeits
täglich m onatl. arbeits-

ta  {flieh m onatl. arbeits
täglich

Januar ........... 8 369 322 7 640 297 6 543 254
F e b ru a r........... 7 630 318 7 053 294 6 238 259
M ärz ............... 7 931 305 7 415 285 6 378 236
A p r il ............... 7 413 309 7 062 294 5 557 241
M ai ............... 7 837 313 6 995 296 6 256 250
Jun i ............... 7 430 318 7 192 280 6116 250
J u li ............... 8 043 298 7 475 288 6 439 247
August ........ 8 050 298 7 741 287 6 605 244
Septem ber.. . . 8 076 323 7 343 294 6 568 252
O k to b e r........... 9 058 335 8 340 309 6 925 266
November . . . . 8 924 363 8 167 332 7113 288
Dezember . . . . 7 964 334 7 059 297

Jan./Dez........... 90 387 299 77 800 257

Braunkohlenbergbau.

In  1000 Tonnen Nov. 1935 Okt. 1935 Nov. 1934

Rohkohleniörderung:
M itte ldeu tsch land . . . . 9 351 9 240 8 787
Rheinland ....................... 4 042 4 263 3 822

B rike ttherste llung :
M itte ldeu tsch land . . . . 2 044 2 081 1 933
Rheinland ....................... 869 906 802

A rbe its täg lich  Rohkohle:
M itte ldeu tsch land . . . . 374 342 351
Rheinland ....................... 168 158 159

A rbe its täg lich  B rike tts :
M itte ldeu tsch land . . . . 82 77 77

Rheinland ....................... 36 34 33

Im Gebiete des M i t t e l d e u t s c h e n  B r a u n 
k o h l e n s y n d i k a t s  wiesen die Abrufe an Haus
brandbriketts im November wegen der milden W itte
rung nur eine geringe Zunahme auf. Die Tendenz auf 
dem Industriebrikettmarkt war ansteigend. Die 
Stapelbestände nahmen wieder zu. Die Abrufe an 
Rohkohle nahmen wie alljährlich größeren Umfang 
an. Im Gebiete des O s t e l b i s c h e n  B r a u n 
k o h l e n s y n d i k a t s  entwickelte sich das Haus
brandbrikettgeschäft im November in mäßigen 
Grenzen. Man rechnet erst bei E intritt von Frost mit 
einer Belebung,

Der
Metallm arkt 
im Dezember.

Die Unklarheit über die 
weitere Entwicklung des 
italienisch-abessinischenKon- 
fliktes sowie die Preisein
brüche am Silbermarkt haben, 

wie uns von Fachseite geschrieben wird, auf den 
Metallmärkten ein starkes Gefühl der U n s i c h e r 
h e i t  hervorgerufen, so daß die Preise größtenteils zur

Schwäche neigten. Außerdem hat Mitte Dezember 
das Geschäft saisongemäß, wie üblich, erheblich nach
gelassen. — Grundsätzlich ist die Lage jedoch nicht 
verändert, da man weiterhin damit rechnet, daß der 
Verbrauch, vor allem in den Vereinigten Staaten und 
in England, noch im Wachsen begriffen sein dürfte, 
solange die Konjunkturbesserung anhält.

In  D e u t s c h l a n d  is t die Lage ungefähr d ie  gleiche 
geblieben, da die E in fuhrm öglichke iten w e iterh in  sehr be
grenzt sind, —  Der Umsatz in  A ltm e ta llen  h ie lt sich eben
fa lls  auf mäßigem Niveau; das auf den M ark t kommende 
M ateria l w ird  g la tt abgesetzt, doch is t die Nachfrage seitens 
der W erke nicht mehr so drängend w ie einige Zeit zuvor, 
da die Zuteilung der Bedarfsbescheinigungen dem A n fa ll 
ungefähr angepaßt w ird .

D ie W eltvo rrä te  in  K u p f e r  sollen im  November um 
etwa 20 000 sh t. abgenommen haben und sind dam it um 
etwa 100 000 sh t. niedriger als zu Jahresbeginn, D ie A b 
lieferungen in  A m erika  sind dagegen etwa 7000 sh t, nie- 
d rige r gewesen als im  Vorm onat, jedoch immer noch z irka  
13 500 sh t. größer als zu Jahresbeginn. In  der ersten 
M onatshälfte b lieb der Kurs am Londoner S tandardm arkt 
ziem lich stetig; später tra t jedoch eine recht erhebliche A b 
schwächung ein, so daß gegen Ende des Berichtszeitraums 
die N o tiz  m it 349/ie £ 1 £  niedriger lieg t als zu M onats
beginn. Im m erhin steht S tandardkupfer noch um mehr als 
6 £  höher als zu Jahresanfang, —  D ie amerikanische N otiz  
fü r  heimische W are ist unverändert 9,25 Cents per lb  ge
blieben, während fü r  E xportw aren 8,60 Cents per lb c if 
europäischem Hafen verlangt w ird .

D ie Tendenz fü r  Z i n n  w ar rück läu fig , einmal in fo lge 
der allgemeinen Tendenz des M eta llm arktes, zum andern 
aber auch wohl beeinflußt durch den Beschluß, d ie  P ro
duktionsquote fü r  das erste Q uarta l 1936 um 10% auf 90% 
zu erhöhen. —  D ie Zunahme der Bestände w ar im  Novem
ber nur gering, sie betrug etwa 1000 tons; der Deport fü r 
Dreimonatsware hat sich zwar ein wenig verringert, beträgt 
aber noch immer 9% £ per ton. —  B l e i  hatte den schärfsten 
Rückgang zu verzeichnen; von 17% £ auf 169/ie £. D ie E r
eignisse am S ilberm arkt, die durch d ie  Aenderung der 
chinesischen W ährungspo litik  sowie der amerikanischen 
S ilberankaufspraxis hervorgerufen sind, beeinflussen na tu r
gemäß diesen M a rk t am stärksten. —  In  A m erika  h ie lt sich 
die Nachfrage w e ite rh in  nahezu auf dem gleichen Niveau, 
und der dortige Preis von 4,50 Cents per lb  b lieb unver
ändert, während in  England die Bau industrie  im A ugenblick 
weniger kaufte.

Z i n k  verlor 13/ie £ per ton und notierte gegen 
Ende des Berichtszeitraumes 14% £ per ton. Die New- 
Yorker Notiz blieb den Monat hindurch 4,85 Cents 
per lb. Die amerikanischen Vorräte sind wieder um 
über 10 000 short-tons auf 85 775 short-tons zurück- 
gegangen und haben damit den niedrigsten Stand seit 
1930 erreicht. Auch hier ist die Nachfrage saison
gemäß geringer geworden. Immerhin bleibt festzu
stellen, daß im Laufe des Jahres 1935 der Preis um 
fast 3 £ gestiegen ist, womit Zink allerdings weit 
hinter Blei, das seinen Kurs in dem laufenden Jahr 
um über 6 £ verbessern konnte, zurückbleibt.
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Metallpreise in Berlin im Dezember, Die Notierungen verstehen sich fü r  1 kg in  Reichsmark,

Durch
schnitts
preise

fü r  1914

2.12. 5.12. 10.12. 16.12. 20.12. 27.12.

Nach Feststellung der V e re in i
gung fü r die deutsche E lek- 
tro ly tkup fe rno tiz : 

E le k tro ly tku p fe r (w ire bars), c if

M.

1,26 0,50V« 0,503/* 0,51 0,50»/, 0,50 0,50

Raffinadekupfer 99— 99,3% . . . 1,10 — — — —

0,44 V* 0,44'/*S tandardkupfer, l o k o ................... — 0,44 V. 0,45 0,45 V* 0,44”/*

N otierung der Kommission der 
B erline r M etallbörse: 

S ta n d a rd b le i.................................... 0,38 0,23V* 0,22»/* 0,228/* 0,22 0,19 V* 0,21

O rig ina lhüttenalum in ium  98 bis 
99% in  Blöcken, W a lz - oder 
D rahtbarren ................................ 1,60 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44

O rig ina lhüttenalum in ium  in 
W alz- oder D rahtbarren 99% — 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48

Banka-, S tra its-, A ustra lz inn  .. 3,09 — — — — — —

R einn icke l 98— 99% .......................... 3,25 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69

A n tim on  Regulus ....................... 0,47 — — — — —

S ilber in Barren, ca. 900 fein .. 77,50 5375— 5676 5375— 5676 5300— 56c0 53°o_5(joo 5300— 5600 —

Metallnotierungen in London und New York im Dezember.

Durchschnitts
preise 

fü r  1914
2 . 1 2 . 5.12. 1 0 . 1 2 . 16.12. 20.12. 27.12.

B erline r M itte lku rs  fü r 1 £

12,275 12,28 12,27 12,26 12,26 12,28

London: 11.12.

S ilbe r lo ko1) ................... 25,37 29,25 29,18®/* 27,50 26,00 21,75 2 1 ,0 0

S ilbe r L ie ferung1) ........... — 28,87V2 28,81 V« — — — —*

G old2) ............................... ca. 85,00 141.0 — 140.111/* 141.21/* 141.1V* 141.1V* 141.0,—

P la tin4) ............................... 9,25 7,87 V, 7,87 V, 7,87 V* 7,87 V* 7,87V* 7,87'/*
10.12.

35,56V* bis 35,68”/* bis 35,50 bis 34,811/« bis 34,56V* bis 35,06V* bis
K upfer per Kasse'1) . . . . 59.11,3 35,62V, 35,75 35,56V* 34,87V* 34,62V* 35,12 V*

35,938/4 bis 36,06V* bis 35,87V* bis 35,18V« bis 35,00 bis 35,43”/* bis
K up fe r per 3 M onate'1) .. 60.7,9 35,62 V» 36,18”/* 35,93”/« 35,25 35,06V« 35,56V*

K up fe r Best selected ') . . 64.8,8 38,75—40,00 38,75— 40,00 38,75—40,00 37,75—39,00 37,75— 39,00 38,00-39,25

K up fe r Strong sheets3) . . — 6 6 ,0 0 6 6 ,0 0 6 6 ,0 0 6 6 ,0 0 6 6 ,0 0 6 6 ,0 0

K up fe r E le c tro ly t3) . . . . 62.5,6 39,50-40,00 40,00-40,25 39,75-40,25 39,00-39,50 39,00 -3 9 ,5 0 39,25—39,75

B le i3) .................................... 18.13,9 17,62 V, 17,56V* 17,25 16,68”/* 16,56V* 15,87 V*

Z ink3) .................................... 23.6,8 15,68®/* 15,62V* 15,43”/« 14,87V* 14,87 V* 14,62V*
223,00 bis 222,00 bis 219,75 bis 221,00 bis 218,50 bis 217,50 bis

Z inn3) .................................... 151.2,9 223,50 222,25 220,00 221,50 218,75 218,00
A lum in ium )

In land3) ........................... \ 82,00 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0

A usland”) ....................... J — — —- — — —

B erline r D o lla r-M itte lk u rs
2,488 2,488 2,488 2,488 2,488 2,488

New Y o rk :

S ilbe r A us land1) ............... 54,811 65,37V* 65,37V* 63,75 59,75 51,75 49,75

K up fe r E le c tro ly t2) . . . . 13,602 9,25 9,25 9,25 9,25 9,25 9,25

B le i2) .................................... 3,862 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50

Z ink2) .................................... 5,213 4,85 4,85 4,85 4,85 4,85 4,85

Z inn2) .................................... 34,30 51,50 51,12 50,25 49,85 49,00 48,50

London: >) In d fü r  1 Unze 92 fein. *) In  sh fUr 1 Unze. ■) In £ fü r I t. *) In £ fü r 1 Unze; in o ffiz ie lle  Notierung. 
New Y ork: ‘ ) In  cts f i i r  1 Unze. *) In  et« fü r 1 1b.
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Uebersee-Notierungen von W olle (auf G rund fachmännischer In form ation).

Reichsmark per kg 31. 7.14 Januar 1932 Januar 1933 Januar 1934 15.10. 35 15.11.35 15.12. 35

B erline r M itte lku rs , Auszahlung London 20,43 14,71 14,13 13,55 12,20 12,24 12,26
(16 .12 .35)

A ustra l A /2 A  fleeces, Schweißwolle, etwas feh ler
haft, fü r guten A /2 A  H and e lszu g ........................... 5,80 3 , - 2,85 4,20 3,25 3,25 3,35

Buenos A ires Schweißwolle D 1, gute M utterw o lle , 
Spinnerqualität, wenig K le t te n ................................ 3,56 1,70 1,65 2,15 1,80 2 - 2 -

Feste
W ollmärkte.

Die l e t z t e  L o n d o n e r  
A u k t i o n  des Jahres 1935 
schloß am 6. Dezember in 
einer im Vergleich zur Er

öffnung etwas r u h i g e r e n  S t i m m u n g .  Infolge 
der mäßigen Auswahl in der zweiten Hälfte der Serie 
hat der Kaufeifer etwas nachgelassen; es näherten 
sich besonders die mittleren und groben Kreuzzuch
ten der in Neuseeland etablierten Preisbasis. Bis zum 
Schluß war die Beteiligung allgemein. England und 
Frankreich sind besonders als Großkäufer hervor
getreten, während die deutschen Aufträge nur klein 
waren. Verglichen mit dem Schluß der Oktoberserie 
lagen die Preise für:

M erinos   ................... ............. 5% höher,
Kreuzzuchten .................................... 5% höher,
m ittle re  und grobe Kreuzzuchten 5— 7 Mi % höher.

In A  u s t  r  a 1 i  e n is t am 20. Dezember die erste H ä lfte  
der Saison beendet worden. Das große Angebot wurde zu 
wenig veränderten Preisen abgesetzt. Der Schluß der Ver 
Steigerungen w ar außerordentlich fest. Japan hat fast ein 
D r it te l des Gesamtangebots gekauft, England w ar der 
nächstgrößte K äufer und hat besonders in  den letzten 
W ochen s ta rk  eingegriffen. D ie V erbraucher des europäi
schen Kontinents tra ten  im  Verg le ich zu England und Japan 
als K äu fer zurück. Deutschland, und v o r allem  Ita lien,

haben wenig gekauft, auch F rankre ich  be tätig te  sich nur 
gelegentlich in größerem Umfange.

D er diesjährige A bsch n itt der N e u s e e l a n d  verkaufe 
ist m it der A u k tio n  in Dunedin am 20. Dezember beendet 
Worden. Englische, französische und japanische K äufer 
haben das re ichhaltige Angebot lebhaft um stritten . Das 
ausgestellte Quantum wurde schlank abgesetzt. D ie K a p -  
saison, die in diesem Jahre früher als im  V orjahre be
gonnen hat, n im m t infolge reger Nachfrage einen besonders 
raschen V erlau f. Der Höhepunkt dürfte  überschritten  sein, 
da von guten, langen Kam m w ollen ungefähr d re i V ie rte l 
der Schur geräumt sind. Deutschland hat sich in der le tzten 
Zeit lebhaft be te ilig t, so daß das Angebot g la tt un te r
gebracht w ird .

Am La  P 1 a t a waren bei Beginn der neuen Kam
pagne nur g e r i n g e  V o r r ä t e  an alten Wollen 
greifbar. Da die neue Schur infolge von Regenfälleu 
später als gewöhnlich herankam, sind die ersten An
künfte zu sehr hohen Preisen von Nordamerika und 
England übernommen worden. England bleibt Haupt
käufer, so daß sich die Vorräte nur langsam an
sammeln. Die Preise blieben im großen und ganzen 
unverändert fest. Die groben Wollen sind etwas b illi
ger geworden, da Nordamerika hierfür nicht mehr im 
Markt ist. Auch sind die reichlicher zum Angebot 
kommenden klettigen Wollen seitens England wenig, 
gefragt.

Baumwollen-Garn- und Gewebe-Preise.
Preise in  Reichsmark (gemäß den S tu ttgarter Börsennotierungen)

15. 6.1914 11./25.9. 35 9./23. 10.35 13.11.35 27.11.35 11.12.35

Engl. Trossei. W arp - 
N r. 20 .............

und Pinkops
M.

1,80-1 ,86 1,43-1 ,46 1,46-1,49 1 ,53-1 ,56 1 ,55-1 ,58 1 ,55-1 ,58
A* 1 N r 2,06— 2,12 1,74— 1,77 1 ,77-1 ,80 1 ,84-1 ,87 1 ,86-1 ,89

1,97—2,00
1,86— 1,89

dgl. N r. 36 ............. ___pro kg 2,14— 2,18 1,85-1 ,88 1,88-1,91 1 ,95-1 ,98 1,97— 2,00
Engl. P inkops N r. 42 2,14—2,18 1 ,95-1 ,98 1,98-2,01 2 ,05 -2 ,08 2,07— 2,10 2,07— 2,10
Baum wollgewebe 
88 cm Cretonnes 
16/16 pr. yi frz. Z o ll aus 20/20 pro m 0,29l /2-0,30 0,29»— 0,30 0,30 —0,30s 0,31-0,31» 0,313—0,31® 0,313—0,318
88 cm Renforcés 
18/18 pr. '/  frz. Zo ll aus 30/30 pro m _ 0,29 -0 ,29» 0,295—0,30 0,305—0,31 0,308—0,313 0,30*-0 ,31 :>
92 cm gla tte  Cattune oder Croisés 
19/18 pr, Yk frz. Z o ll aus 36/42 p ro  m 0,22“/t —0,23 0,25s—0,258 0,257—0,262 0,264—0,269 0,268—0,27* 0,26u—0,27*
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Baumwoüpreise im Dezember.

M itte lku rs  Auszahlung 
New Y o rk  ..............

Juü 1914
Januar

1932
Januar

1933
Januar

1934

Januar
1935 2.12. 5.12. 11.12. 16.12. 20.12. 27.12. 31.12.

4,213 4,213 4,213 2,64 2,483 2,488 2,488 2,488 2,488 2,488 2,488 2,488

New Y o rk
loko in  cts. pro lb  . .  
d ito  in  G oldm ark . .

13,65
0,57

6,35
0,27

6,10
0,26

10,50
0,28

12,85
0,32

12,20
0,30

12,20
0,30

11,80
0,29

11,65
0,29

11,90
0,30

11,90
0,30

12,10
0,30

Bremen
loko in  cts, pro lb  . . 
d ito  in  G oldm ark . .

13,45
0,57

7,22
0,30

7,09
0,30

11,62
0,31

14,77
0,37

14,35
0,36

14,44
0,36

14,23
0,35

14,06
0,35

13,97
0,35

14,08
0,35

14,09
0,35

Die Samt- und Seidenindustrie im Jahre 1935.

Die S e i d e n i n d u s t r i e  hat im Jahre 1935 im 
Gegensatz zum Vorjahr keine günstige Entwicklung 
genommen. Zwar wurden noch Ende 1934 die Aus
sichten für das Frühjahrsgeschäft in K l e i d e r 
s t o f f e n  sehr günstig beurteilt, jedoch hat die tat
sächliche Entwicklung diesen Erwartungen in keiner 
Weise entsprochen. Der Beginn der Frühjahrssaison 
verzögerte sich ungewöhnlich lange. Auch als sehr 
verspätet noch ein Frühjahrsgeschäft einsetzte, hielt 
es sich in engen Grenzen und blieb bei weitem hinter 
einem einigermaßen normalen Ergebnis zurück. In 
den Sommermonaten pflegt zwar in der Seidenindu
strie das Geschäft in jedem Jahr bis zum Einsetzen 
der Herbstsaison ruhig zu sein, jedoch überschritt die 
Geschäftsstille in diesem Jahre bei weitem das ge
wohnte Maß und hielt dazu noch ungewöhnlich lange 
an. Die Herbstsaison, die Ende August hätte beginnen 
müssen, blieb zunächst völlig aus. Auch der Sep
tember, der schon den Höhepunkt der Saison hätte 
bringen müssen, blieb still, teilweise verschlechterte 
sich das Geschäft noch weiter. Die letzten Monate 
brachten keine wesentliche Aenderung. Wenn auch 
in m o d i s c h e n  N e u h e i t e n  eine gewisse 
N a c h f r a g e  einsetzte, so daß die mit der Her
stellung derartiger Gewebe befaßten Betriebe einiger
maßen beschäftigt waren, so fehlten doch die Auf
träge in den für den breiteren Verbrauch bestimmten 
Stapelerzeugnissen, die den Hauptteil der Beschäfti
gung ausmachen, ganz. Im D e z e m b e r  setzte mit 
Rücksicht auf das Weihnachtsgeschäft eine B e 
l e b u n g  ein, die jedoch an dem ungünstigen Gesamt
ergebnis nichts mehr ändern konnte, auch auf die 
Beschäftigung der Betriebe keinen Einfluß hatte, da 
es sich durchweg um Lagerverkäufe handelte. Immer
hin konnten dadurch die Läger, die in den Vor
monaten ziemlich angeschwollen waren, verringert 
werden.

U nte r den U r s a c h e n  fü r das schlechte Jahresergeb
nis sind zunächst die aus den Angstkäufen im H e r b s t

1 9 3 4  h e r  r ü h r e n d e n  g r o ß e n  L ä g e r  d e s  H a n 
d e l s  in W o ll-  und Baum wollw aren zu nennen, die, da 
sie die meist n ich t sehr große K a p ita lk ra ft des Handels 
ganz in Anspruch genommen hatten, sich auch auf die A u f
tragserte ilung in Seidenstoffen ausw irken mußten. Es 
konnte deshalb nur jeweils der dringendste Bedarf, und 
auch dieser erst im  le tz ten A ugenblick, gedeckt werden. 
Da der Dezember vorw iegend ka ltes W e tte r gebracht hat, 
erscheint die Hoffnung n ich t unberechtigt, daß die v o r
handenen W olläger eine erhebliche Räumung erfahren 
haben und die Aussichten fü r das kommende Frühjahrs- 
geschäft sich entsprechend günstiger gestalten. E in  w e ite
re r Grund dürfte  darin  zu suchen sein, daß dem größten 
T e il der V erbraucher die K au fk ra ft zur Anschaffung von 
Erzeugnissen der Seidenindustrie feh lt, die zwar keine 
Luxuserzeugnisse mehr sind, deren Kauf aber naturgemäß 
h in te r der Deckung des dringendsten sonstigen Bedarfs 
zurückstehen muß.

D ie B e s c h ä f t i g u n g  der Betriebe w a r dem a ll
gemeinen Geschäftsgang entsprechend n ich t günstig. D er 
zunächst unternommene Versuch, durch Lagerarbe it die 
Belegschaften w e ite r zu beschäftigen, führte  zu einer 
starken Ueberfü llung der Fabrik läger, die, sobald das 
vö llige A usfa llen  der Frühjahrssaison offenbar wurde, 
große Schleuderverkäufe, insbesondere in  bedruckten 
Stoffen, aber auch in g latten Geweben zur Folge hatte und 
ein inne rlich  n ich t begründetes A bs inken der Preise he r
be iführte . Infolgedessen waren später bedeutende B etriebs
einschränkungen durch E inführung von K urza rbe it und te i l
weise auch Freisetzen von A rbe itsk rä fte n  n ich t zu v e r
meiden.

Bei den K r a w a t t e n s t o f f w e b e r e i e n  is t das 
Jahresergebnis wesentlich günstiger. Zwar w a r das F rüh
jahrsgeschäft auch h ie r sehr schlecht, fast noch unbe fried i
gender als in  K le iderstoffen, so daß schon damals A rb e its 
einschränkungen vorgenommen werden mußten. Das 
H e r b s t g e s c h ä f t  dagegen setzte sehr l e b h a f t  ein 
und fand m it Näherrücken der W eihnachtssaison eine 
w e ite re  Steigerung. In  den le tzten W ochen gelang es auch, 
schon u m f a n g r e i c h e  B e s t e l l u n g e n  auf G rund 
der neuen M uster fü r das F r ü h j a h r s g e s c h ä f t  her
einzunehmen. Neben den b illige ren  kunstseidenen Stoffen 
waren auch die m ittle re n  und teureren reinseidenen 
Q ua litä ten w ieder mehr begehrt. Schw ie rigke iten  entstan
den te ilw eise aus der auch in diesem Jahr w ieder stark 
verzögerten A uftragserte ilung. D ie Fabriken  mußten a lle  
H ilfs m itte l einsetzen, um die fü r das Weihnachtsgeschäft.
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bestimmten, zum T e il als Nachbestellungen e rte ilten  A u f
träge rech tze itig  fertigzustellen.

Das Geschäft in  S c h i r m s t o f f e n  w ar das ganze 
Jahr h indurch durchaus befriedigend. Der Frühjahrssaison 
kam die in  der ersten H ä lfte  des Jahres bis in  den Sommer 
hinein vorherrschende nasse W itte rung  zustatten. Auch 
die Herbstsaison hatte ein günstiges Ergebnis, wozu n icht 
unwesentlich beitrug, daß die bei den Abnehm ern v o r
handenen Läger z iem lich geräumt waren. Neben den in 
den le tzten Jahren s ta rk  in  den V ordergrund getretenen 
kunstseidenen Geweben zeigte sich auch w ieder eine 
regere Nachfrage nach besseren Qualitäten.

Das A u s f u h r g e s c h ä f t  der Seidenindustrie hat 
sich sehr gut gehalten, w e ist sogar eine n ich t unwesent
liche Steigerung gegenüber dem V orjah r auf, hat allerdings 
die W erte  von 1933 und 1932 n ich t w ieder erreichen 
können. Mengenmäßig sind die A usfuhrz iffe rn  gestiegen 
von 21 038,28 dz in den M onaten Januar bis O ktober 1934 
auf 25 586,11 dz in  dem entsprechenden Zeitraum  1935, 
wertm äßig von 27 330 000 RM  auf 34 852 000 RM . D ie ent
sprechenden Zahlen fü r 1933 sind 24 263,57 dz und 40630000 
Reichsmark. A n  dem Ausfuhrergebnis is t wesentlich die 
K raw attensto ffw ebere i be te ilig t, die besonders in  den le tz
ten M onaten auf ihren alten Absatzgebieten, so vo r allem 
in  England, aber auch in den nordischen Ländern, wieder 
Fuß fassen konnte. M an w ird  n ich t fehlgehen, wenn man 
h ie rin  auch eine A usw irkung der gegen Ita lie n  verhängten 
Völkerbundsanktionen sieht.

Der R o h s e i d e n m a r k t ,  der infolge der 
stärkeren Verwendung von Naturseide in der Kra
wattenstoffweberei wieder an Bedeutung gewonnen 
hat, war starken Schwankungen ausgesetzt. Nachdem 
zunächst in den ersten Monaten der Preisstand sich 
im allgemeinen auf gleicher Höhe gehalten hatte, wo
bei gelegentlich auch Rückgänge in einzelnen Sorten 
auftraten, setzte von etwa Mai an bei allen Sorten 
ein scharfes Anziehen der Preise ein, das bis in den 
Oktober anhielt. So stieg der Preis bei Mailänder 
Grege Exquis 13/15 von 11,25 RM auf 19,75 RM 
je kg. Von Ende Oktober ab gingen die Preise wieder 
stark zurück und waren bis Mitte Dezember wieder 
auf 15,50 RM abgesunken. Der Grund liegt in den 
seitens der italienischen Regierung getroffenen Maß
nahmen, die für die am 31. Dezember in Italien noch 
vorhandenen Vorräte an Seide der Ernte 1934, gleich
gültig ob in verarbeitetem oder unverarbeitetem Zu
stand eine Beschlagnahme androhten, um damit einen 
verstärkten Export zu erzwingen. Aus dem dadurch 
entstandenen Druck auf die Preise ergaben sich emp
findliche Verluste für Rohseidenhandel und -industrie 
in Deutschland, soweit zu höheren Preisen eingekaufte 
Vorräte vorhanden waren. Die Lage der S a m t -  
i n d u s t r i e  hat sich im Jahre 1935 gegenüber den 
Vorjahren nicht gebessert. Die auf die Einführung 
der knitterfreien Ausführung gesetzten Hoffnungen 
haben sich bei weitem nicht in dem erwarteten Maß 
erfüllt. Die Saison setzte auch in der Samtindustrie 
erst sehr spät ein und erreichte bereits im Oktober 
wieder ihr Ende. Das Geschäft erstreckte sich in der 
Hauptsache nur auf Kleiderstoffe und war nach dem 
Ausland stärker als im Inland. Die Absatzmöglich
keiten in Putzsamt waren nur gering.

Ueber die Lage in der Chem- 
, , nitzer Textilindustrie wird

der Chemnitzer uns gcschricben: „Die 
Textilindustrie. M ö b e l s t o f f - ,  D e k o 

r a t i o n s s t o f f -  u n d  
T e p p i c h w e b e r e i  des Chemnitzer Bezirkes zeigt 
einen B e s c h ä f t i g u n g s g r a d ,  der im allgemei
nen als befriedigend anzusprechen ist. Auch der 
A u f t r a g s b e s t a n d  kann noch als befriedigend 
gelten und hat sich im großen ganzen auf dem Stand 
des Vormonats gehalten. Das gleiche gilt für den 
A u f t r a g s e i n g a n g .  Im A u s f u h r g e s c h ä f t  
setzen sich die Ansätze der letzten Monate fort. In 
der R o h s t o f f f r a g e  herrscht gegenwärtig eine ge
wisse Unsicherheit, hervorgerufen durch die sich aus 
dem neuen Spinnstoffgesetz notwendig machenden 
Umstellungen,“

„Aus der Baumwoll- und Buntweberei des Chem
nitzer Bezirkes wird ein B e s c h ä f t i g u n g s g r a d  
gemeldet, der als befriedigend, teilweise freilich als 
ungenügend zu bezeichnen ist. Der A u f t r a g s 
b e s t a n d  kann nur als ungenügend bis normal 
gelten. Der A u f t r a g s e i n g a n g  ist durchgängig 
ungenügend.“

„Die Situation in der T r i k o t a g e n i n d u s t r i e  
ist gegenüber dem Vormonat nur wenig gebessert. 
Zum Teil ist die Kundschaft noch mit genügend Waren 
versehen, andererseits setzt das richtige Winterwetter 
doch reichlich spät ein, so daß nur bescheidene Nach
bestellungen für W interartikel eingehen. Bessere 
Qualitäten sind nur schwer verkäuflich. Aus dem ver
hältnismäßig guten Zahlungseingang glaubt man doch 
schließen zu können, daß die Kundschaft ein zu
friedenstellendes Weihnachtsgeschäft macht, so daß 
doch mit etwas verstärkten Nachbestellungen gerech
net wird. Für das Frühjahr ist die Kundschaft noch 
sehr zurückhaltend. Man rechnet erst im nächsten 
Monat mit einem besseren Auftragseingang in diesen 
Waren, obwohl man auch hier erst im Februar bzw. 
März die Hauptbestellungen erwartet, wodurch sich 
naturgemäß um Ostern alles zusammendrängen wird. 
In der W ä s c h e f a b r i k a t i o n  aus K u n s t 
s e i d e  ist es zur Zeit äußerst still. Einen besseren 
Auftragseingang erwartet man im Januar in kunst
seidenen Kleiderstoffen. Die zahlreichen Musterkäufe 
aus den neuen Kollektionen deuten bereits darauf 
hin, daß lebhaftes Interesse für diese Stoffe besteht.“

Wie regelmäßig gegen Ende 
des Jahres sind die Umsätze 
am Ledermarkt während des 
Monats Dezember nicht 
mehr so flott und so umfang

reich gewesen wie im Vormonat. Die Käufer wollen 
zum Jahresschluß keine großen Vorräte haben und 
nehmen im Dezember nur so viel Leder ab, wie für 
die laufende Beschäftigung nötig ist. Andererseits

Die
Lederwirtschait 
im Dezember.
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Häutepreise im  Dezember (Preise je Pfund in Reichsmark fü r unbeschädigte W are),

Januar 1914 
in  B erlin

2.12./3.12.35
Nürnberg

5.12./6.12.35 
Berlin

9 .12.35
Leipzig

11.12. 35
Hamburg

18.12. 35
Frankfurt a. M

Ji RM RM RM RM RM
Kuhhäute, 50— 59 Pfund . . . . 0,67 0,41 0,28 0,34 >/, 0,25=/* 0,47V*
Rinderhäute, 50— 59 P fu n d ............... 0,69 0,48»/, 0,34 0,41 0,32 0,52=/*
Ochsenhäute, 60— 79 Pfund .......... 0,68 0,49 0,28 */t 0,31% 0,27 V* 0,49V*
Bullenhäute, 83— 99 P fu n d ............... 0,54 0,40 0,24 V, 0,29 0,21 0,36
K a lb fe lle  ohne Kopf, bis 9 Pfund . . 1,00 0,64 0,45V* 0,48% 0,40V* 0,61
Roßhäute, 220 cm und mehr, je S tück 22,50 10,60 — — 8,30 —

haben aber auch die Verkäufer, die Gerber, gern eine 
Verkaufspause eingelegt, da sie selten so gut mit 
Lieferungsaufträgen versehen waren wie in diesem 
Jahre.

Die B e s c h ä f t i g u n g  is t im  Dezember in  einigen 
Zweigen der Lederverarbeitung r e c h t  g u t  gewesen, So 
hat die Lederwarenindustrie bis kurz vor dem Fest eilige 
Nachbestellungen erhalten und diejenigen Schuhfabriken, 
d ie  S tiefe l fü r den W in te rspo rt herstellen, mußten Ueber- 
stunden einlegen, um dem plö tz lichen Ansturm  einigermaßen 
gerecht zu werden; in  den übrigen Schuhfabriken allerdings, 
die fü r  das Gesamtbild ausschlaggebend sind, war die Be-

Lederpreise.

K ölner Lederbörse
1913 30.10.1935 13./27.11. 4/11.12.

6.11.1935 1935 1935

Sohlleder
je  kg M je  kg RM je  kg RM je  kg RM

in  H a llten 3 ,30-3 ,60 3,05 3,40 3,05-3,40 3,05-3,40
Zahm Vache

in  H ä lften 3,30-4 ,00 1,95-2,60 2,00-2,60 2,00-2,60
Zahm Vache

in  Kernstücken 4,20-5 ,00 2,90 -4,90 3,00 4,90 3,00—4,90
1 qFufi M

Rindbox, schwarz 0,95— 1,10 — — —

Boxcalf, schwarz 1,05— 1,25 - - -

schäftigung etwas schwächer als in  den vergangenen Jahren. 
Die S c h u h i n d u s t r i e  hat im  Jahre 1935 den P roduk
tionsstand von 1934 n icht behaupten können: der Aufstieg 
im  Jahre 1934 war etwas zu rasch, um sich dauernd auf 
dieser Höhe zu halten.

In  der L e d e r i n d u s t r i e  dagegen, die m it ih re r P ro
duk tion  der Bedarfslage n ich t so rasch folgen kann w ie die 
Schuhindustrie, hat sich die Beschäftigung in  den ersten 
neun Monaten 1935 weiter gehoben. Das re ichliche A n 
gebot von Leder füh rte  dann im letzten V ie rte lja h r zu einer 
gleichmäßigen Einschränkung der Betriebe, so daß im  Jah
resdurchschnitt wahrschein lich nur eine geringe Zunahme 
der T ä tigke it zu verzeichnen sein dürfte .

In  aufsteigender L in ie  hat sich während des laufenden 
Jahres die L e d e r w a r e n i n d u s t r i e  entw icke lt, und 
zwar in  doppelter H insicht. E inm al is t der deutsche M ark t 
an sich aufnahmefähiger geworden, und zum anderen w ird  
w ieder mehr auf Q ua litä t als auf Preis gesehen. Der b illige  
Massenartikel t r i t t  gegenüber der soliden Gebrauchsware 
mehr und mehr zurück. Auch im  Exportgeschäft, das fü r 
die Lederwarenindustrie lebenswichtig ist, hat sich in  den 
letzten Monaten eine Besserung angebahnt, und man geht

m it günstigen Aussichten in  das neue Jahr, A u f dem Spe
zialgebiet der Lederbekleidungsartikel ist in  le tz te r Zeit 
Ita lie n  ein guter Abnehmer gewesen.

Die L e d e r h a n d s c h u h  I n d u s t r i e  w ar fü r den 
Absatz ih rer Erzeugnisse in  starkem Maße auf den In la n d 
m arkt angewiesen, da die A usfuhr noch keine nennenswerte 
Belebung erfahren hat. Obgleich das deutsche Geschäft um 
fangreicher geworden ist, überstieg doch das Angebot stän, 
dig die Nachfrage und h ie lt die Verkaufspreise unter Druck. 
Auch in  der L e d e r t r e i b r i e m e n - I n d u s t r i e  sind 
die Preise sehr gedrückt, seitdem die Nachfrage etwas 
schwächer geworden ist. Z iem lich regelmäßig w ar der A b 
satz in den verschiedenen technischen Lederartike ln , wie 
Spinnerei- und W ebere iartike l, Ledermanschetten usw.

Der H ä u t e m a r k t  scheint nach heftigen 
Schwankungen jetzt eine neue Preisbasis gefunden 
zu haben, die etwas höher als vor Beginn der Be
wegung liegt. Das deutsche Gefälle ist an dem Auf 
und Ab des Weltmarktes nicht beteiligt gewesen, die 
Preissprünge im Ausland hatten bei uns nur die W ir
kung, daß jede Haut und jedes Fell zu den fest
gesetzten Höchstpreisen abgenommen wurden. Ab
gesehen von den Preisen, zeigt aber auch der deutsche 
Markt am Jahresende ein anderes Bild als zu Jahres
beginn. Damals, im Januar 1935, blieben auf den 
Auktionen große Posten unverkauft, am Jahresschluß 
ist dagegen so gute Nachfrage, daß die anfallenden 
Mengen ohne auktionsmäßigen Verkauf kurzer Hand 
an die regelmäßigen Käufer verteilt werden.

Von den 
Zuckermärkten.

des Wiedererwachens

Die Z u c k e r m ä r k t e  
standen, wie man uns 
schreibt, in dem zu Ende 
gehenden Jahre im Zeichen 

einer z u v e r s i c h t l i c h e 
r e n  A u f f a s s u n g ,  die sich, gestützt auf das ent
schieden freundlicher gewordene Bild des statisti
schen Materials, trotz gelegentlicher Störungsmomente 
immer wieder durchsetzen konnte. Die im Gegensatz 
zu der noch immer unbefriedigenden Weltwirtschafts
lage ganz günstige Entwicklung des Zuckerverbrauchs 
der meisten in Frage kommenden Länder, sowie die 
Abnahme der früher so drückenden Weltvorräte, die 
nach den F. 0. Lichtschen Angaben für 1934/35
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l 250 000 t  beträgt (woran hauptsächlich Java und 
Kuba beteiligt waren), sind Faktoren, die immer 
wieder Beachtung erfordern, zumal durch die Kontin
gentierung der Erzeugung in einer ganzen Reihe von 
Produktionsländern eine Gewähr geboten ist, daß die 
frühere Möglichkeit einer uferlosen Produktions
erhöhung ausgeschaltet bleibt, während gleichzeitig 
mit einem weiteren Abbau der Vorräte gerechnet 
werden kann. — Wenn auch nach dem A b l a u f  des 
C h a d b o u r n e - A b k o m m e n s ,  dessen vorge
schlagene Verlängerung mißglückte, ein vertragloser 
Zustand eingetreten ist, so konnte dadurch die freund
liche Grundstimmung auf die Dauer ebensowenig be
einträchtigt werden, wie durch die in den letzten 
Monaten von Amerika ausgehende Beunruhigung, wo 
die Unsicherheit über das Fortbestehen der Roose- 
veltschen Marktregulierung erst durch den nunmehr 
für Anfang Januar angekündigten Spruch des Ober
sten Bundesgerichtes beseitigt werden wird.

Die Bestrebungen, durch in ternationa le Verhandlungen 
über den Kreis der früheren Chadbourneländer hinaus zu 
einem umfassenderen, Erzeugung und Absatz regelnden 
W eltabkommen zu gelangen, scheinen greifbare Formen an
zunehmen; tro tz  der noch zu überwindenden außerordent
lichen Schw ierigkeiten werden die Aussichten günstiger als 
je beurte ilt. D ie Führung liegt bekanntlich bei der eng
lischen Regierung, und es hat den Anschein, daß in  den 
nächsten Monaten Vorverhandlungen beginnen können.

Am  N e w - Y o r k e r ,  wie auch am L o n d o n e r  
M a r k t  hatten W aren- und Termingeschäft im letzten 
Monat keinen großen Umfang. Die Preise stellen sich am 
23. Dezember fü r  M a i-Term in ; New Y o rk  2,12 c G. gegen 
2,21 c am 25. November 1935 und 1,91 c am 31. Dezember 
1934, London 5/4 sh G. gegen 5/2% sh am 25. November 
1935 und 4/6% sh am 31. Dezember 1934.

In  J a v a  hat die Nivas (N iederl.-Ind . Verkaufsvere in i
gung) fü r  1937 unter Berücksichtigung der Absatzmoglic i - 
keiten eine Erzeugung von nur 1 270 000 t  vorgeschlagen; 
es b le ib t aber abzuwarten, ob nicht d ie  Regierung an den 
früher im  Rahmen der zukünftigen Zuckerregulierung in 
Aussicht genommenen 1 500 000 t festhalten w ird . Der Java
m arkt lag in  den letzten Wochen ruhig, die Nivas konnte 
Anfang Dezember größere Umsätze nach Japan abschließen.

Die d e u t s c h e n  T e r m i n m ä r k t e  konnten gegen
über dem Schluß des Vorjahres ca. 50 Rpf. per Zentner 
anziehen. Die Magdeburger Notierungen fü r W eißzucker 
fre i Seeschiffseite Hamburg, ink l. Sack, lauteten am 23. De

zember 1935:

B rie f
Term ine RM

Dezember ........................... 3,90
3,90

Februar ............................... 3,90

M ärz ................................... 4 —

A p r i l .................................... 4,10

M a t ........................................ 4,10

G eld
RM

3,70 
3,75 
3,80 
3,90 

4,— 
4,—

Tendenz; ruhig

In Deutschland hat der Zusammenschluß der 
deutschen Zuckerwirtschaft auf Grund der Verord

nung vom 10. November 1934 dank der zielbewußten 
Arbeit der Hauptvereinigung im abgelaufenen Jahre 
gute Früchte getragen. — Der Rübenanbau konnte 
weiter gesteigert und damit das Ziel einer ungestör
ten Versorgung des Inlandmarktes durch Schaffung 
einer 12prozentigen Pflichtreserve der Fabriken er
reicht werden; ebenso war damit die Möglichkeit, 
die Herstellung von zuckerhaltigen Futtermitteln zu 
fördern, gegeben.

Die letzte (3.) F. O. Lichtsche Schätzung der Er
zeugung 1935/36 von Anfang Dezember kommt für 
Deutschland auf eine Zahl von 1 700 000 t (erste und 
zweite Schätzung 1 725 000 t, tatsächliche Erzeugung 
1934/35 1 703 524 t),

Der d e u t s c h e  V e r b r a u c h  fü r das Kam pagnejahr 
1934/35 hat sich um 2,8% gehoben (Kopfverbrauch 23,4 kg 
gegen 23,0 kg 1933/34); der Novemberverbrauch erg ib t nach 
Angaben der Hauptvereinigung ein Plus von 14,4% gegen 
das V o rjah r, wozu w ie schon im  Oktober hauptsächlich die
M arm eladenverb illigungsaktion beigetragen hat (s. S ta tis tik ).

Der W e i ß z u c k e r p r e i s ,  der bis einschließ
lich September nur den monatlichen Aufschlag von 
15 Rpf. erfahren hatte, ist seit Anfang Oktober wieder 
auf den Grundpreis für Oktober/Dezember-Lieferung 
von 31,30/50 RM per Zentner, Basis Melis, ab mittel
deutschen Fabriken und Raffinerien zurückgeführt 
worden. Vom Januar 1936 ab betragen die Aufschläge 
12% Rpf. per Zentner je Monat (statt bisher 15 Rpf.).

Am R o h z u c k e r m a r k t  waren nur geringe 
Preisschwankungen zu verzeichnen. Der Wert ist 
heute wie bisher 17,30/40 RM per Zentner exklusive 
Sack für Erstprodukt ab mitteldeutschen Fabriken 
bzw. frei Oderumschlag. Rohzucker - Erstprodukt 
außerhalb des Inlandabsatzrechtes wertet 7,15/20 RM 
per Zentner exklusive Sack ab Fabrik.

F ür Melasse, Trockenschnitzel und vo llw e rtige  Zucker
schnitzel bestehen bekanntlich Höchstpreise, d ie  fü r Dezem
ber betragen: Melasse 3 R M  per Zentner ab F a b rik  (spätere 
Monate je 3 Rpf. A ufsch lag); T rockenschnitzel 4,20 R M  per 
Zentner exkl. Sack ab F ab rik  (spätere M onate je 6 Rpf. 
A u fsch lag ); vo llw e rtige  Zuckerschnitzel 5,30 R M  per Zent
ner exkl. Sack ab F ab rik  (spätere M onate je 6 R pf. A u f
schlag).

Zuckerverbrauch Deutschlands (nach F. O. Licht).

Nach den Zahlen der Hauplvereinigung der deutschen 
Zuckerw irtscha ft sind „ fü r  den In landverbrauch an die A b 
nehmer berechnet abge lie fert“ :

November 1935 1 337 992; November 1934 1 169 619; N o 
vember 1933 1 148 787 dz. —  September/November 1935 
4 247 026; September/November 1934 3 768 187; September/ 
November 1933 3 764 482 dz.

H ieraus erg ib t sich fü r  November 1935 gegen November 
1934 eine Zunahme des Verbrauchs von 168 373 dz =  14,4%; 
fü r  November 1935 gegen November 1933 ergibt sich eine 
Zunahme von 189 205 dz =  16,5%. —  F ü r September/No
vember 1935/36 gegen September/November 1934/35 ergibt 
sich eine Zunahme von 478 839 dz =  12,7%, und fü r Sep-
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tember/November 1935/36 gegen September/November 1933/34 
eine Zunahme von 482 544 dz =  12,8%,

W ie  schon im Bericht erwähnt, ist auch diese w e it über 
das normale Maß hinausgehende Verbrauchszunahme im 
November auf die M arm eladeverbilligungsaktion zurückzu
führen.

Amtlicher Zuckerverbrauch (nach F. 0. Licht).

O ktobe r Septcm ber/O ktober

1935
t

1934
t

1933
t

1935/36
t

1934/35
t

1933/34
t

Deutschld. 185 614 152 161 161 245 303 485 272 935 269 422
Tschechosl. 31270 29 400 32 972 63 801 58191 64 745
Oesterreich 19 517 17 003 22 568 38 690 34 395 36 700
U n g a rn .. . . 9 701 8 665 8178 19 167 14 904 15 869
Frankre ich 112 532 123 039 112 254 191 792 180 872 189 493
Belgien . . 23 282 21 600 15 922 46 217 40 449 33 096
H o lland . . 30 897 25 828 27 376 56 436 52 560 74 261
Schweden . 32 993 23 428 21 718 65 841 51 500 51 321
Polen . . . . 29 328 27 152 24 301 57143 53 210 46 560
Ita lie n  . . . . 27 032 26 783 25 748 56 135 51 223 51 657
Spanien . . 23 615 30 737 23 178 54 361 53 645 46 782
E ng land*. . 230 335 202 487 190 731 414 751 392 207 344 894

zusammen 756 116 688 283 666 191 1367 819 1256 091 1224 800

* Einschließlidh des Verbrauchs an im  In land erzeugtem Zucker.

Hieraus ergibt sich für Oktober 1935 gegenüber 
der gleichen Zeit des Vorjahres eine Zunahme von 
67 833 t =  9,9%, für Oktober 1934 gegenüber der 
gleichen Zeit des Jahres 1933 eine Zunahme von 
22 092 t =  3,3%, für die Kampagne 1935/36 gegen
über der Kampagne 1934/35 eine Zunahme von 
111 728 t =  8,9%, für die Kampagne 1934/35 gegen
über der Kampagne 1933/34 eine Zunahme von 
31 291 t =  2,6%.

Allgemeine sichtbare Bestände in Tonnen
(nach „D ie  Deutsche Z uckerindustrie "}.

L ä n d e r Tag 1935 1934 1933

D e u tsch land ............... 1.11. 539 400 509 900 565 600
Tschechoslowakei . . 1.12. 498 600 555 000 490 200
England ................... 1.11. 273 700 228 600 285 700
Frankre ich  ............... 1.11. 567 400 406 300 324 700
H o lland  ................... 1.12. 320 000 340 100 333 900
Belgien ....................... 1.11. 84 900 88 700 92 200
P o le n ........................... 1.11. 150 600 171 700 202 100
Oesterreich ............... 1.12. 141 200 101 700 80 400
Ungarn ....................... 1.11. 61 700 90 500 94 000
S chw eden ................... 1.12. 305 500 290 900 271400

Zusammen 2 943 000 2 783 400 2 740 200

Vere in igte Staaten .. 7.12. 334 000 605 700 219 300
Kuba, Häfen ...........
Kuba, Fabriken und

14.12. 176 900 377 100 399 700

u n te rw e g s ...............
Java, Häfen und Fa-

14.12. 874 600 884 500 958 800

briken  ................... 1.12. 1 266 600 2 154 000 2 942 500
Schwimmend (DC) .. 14.12. 202 000 315 000 285 000

Zusammen 5 797 100 7119 700 7 545 500

Zusammen Vorwoche 5 731 900 7 104 100 7 526 000

Ita lie n  ....................... 1.11. 347 000 360 000 345 000
R u m ä n ie n ................... 1.11. 81 000 67 700 —

S p a n ie n ....................... 1.10. 181000 118 600 140 800
Kanada ....................... 2.11. 93 200 114 100 130 100
Philipp inen ............... 1.11. 13 000 — 8 000

Vom
deutschen und
internationalen
Kaffeemarkt.

Auch im abgelaufenen Monat, 
hat sich am Kaffeeweltmarkt- 
nicht viel verändert. B r a 
s i l i e n  konnte verhältnis
mäßig gute Verschiffungs
zahlen melden. Die kom

munistischen Unruhen gaben vorübergehend eine- 
kleine Anregung, als sich jedoch sehr bald zeigte, daß; 
die Regierung die Lage beherrschte, war auch dieses 
Ereignis schnell wieder vergessen. Der Kurs für den 
Milreis blieb mehr oder weniger unverändert, so daß 
auch von dieser Seite her keine Beeinflussung der 
Kaffeepreise eintrat.

Der V  erkauf der z e n t r a l a m e r i k a n i s c h e n ,  
K a f f e e s  macht w e ite r gute F ortschritte . In  einzelnen 
Ländern sollen die zw eiten und d ritte n  Bohnen schon fast 
vollständig an die USA. ve rkau ft sein. D ie E rnten werden 
in den meisten Ländern k le iner, etwa 10% un ter V orjah rs
ertrag, geschätzt, in  Costarica sogar be träch tlich  k le ine r- 
In  Venezuela is t die E rnte verspätet; es is t vo rläu fig  nur 
wenig Angebot vorhanden. Columbien is t dauernd im. 
M ark t, in  den le tz ten  Tagen sind die O ffe rten  jedoch bei 
uns knapper geworden, w ie immer, wenn A m erika  als. 
K äufer a u ftr itt.

Vom d e u t s c h e n  M a r k t  wird wieder ein 
gutes Abzugsgeschäft gemeldet. Santos Kaffees kamen 
wiederum nur in beschränkten Mengen herein, so daß 
der Konsum in der billigsten Preislage immer noch 
n ic h t  voll befriedigt werden konnte. Von gewaschenen 
Kaffees waren nur Kolumbias etwas reichlicher an
geboten, und, da erfreulicherweise die Einkaufspreise 
für diese Kaffees heute günstiger liegen, so konnten 
dem Konsum auch entsprechend billige Angebote 
zugeführt werden. Das Angebot in sonstigen zentral
amerikanischen Kaffees bleibt weiterhin bescheiden, 
da die erforderlichen Kompensationsmöglichkeiten 
schwer zu beschaffen sind. Feine Kostarica Kaffees 
werden nur sehr wenig angeboten, doch bieten die 
hereinkommenden ostafrikanischen Kaffees wegen 
ihrer vollen und säurehaltigen Tassenqualität einen 
geeigneten Ersatz.

Die Notierungen vom 20, Dezember 1935 lauteten w ie
folgt;
Terminkontrakt I;

„Dezember"................................... 35% Rpf.
Santos:

Superior ...................................  32—34 Rpf.
Prime ...................................... 35—36 „
Extraprime ...............................  36—38 „

Gewaschene Kaffees:
Guatemala, Mexico, Salvador .. 45—70 Rpf.
K olum bia ................................... 43—60 „
Venezuela ...............................  42—70 „
Nicaragua ...............................  44—50 „
P orto rico  ................................... 80—90 „
Honduras, gewaschen ....................  nom inell
Honduras, ungewaschen ...........  nominell
Kostarica ................................... 65—100 „
M aragogype ............................ 65—90 ,,
Mysore Ä-Bohne .....................  nominell
O sta frikaner ...............- ...........  45—85 „

A frika n e r:
Enconge, Cazengo, Ambriz ............ 29 Rpf.
Amboim, Novoredondo ..................  32 „
Preise per % kg ab Lager, unverzollt.
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Vom Inland- 
tabakmarkt.

Aus Fachkreisen wird uns 
berichtet: Nachdem Grum- 
pen und Sandblatt zu sehr 
hohen Preisen gekauft waren, 

weil diese Ernteanteile die besseren von dem 1935er 
Jahrgang darstellen, gingen die P r e i s e  beim Auf
gebot der Hauptguttabake bedeutend z u r ü c k .  Die 
Frühtabake kosteten durchschnittlich 58 RM bis 
64 RM, also ca. 5 RM weniger als im Vorjahre. Die 
Preise für die Spättabake fielen noch bedeutend 
weiter, so daß die Unterschiede gegenüber dem Vor
jahre bis zu 20 RM per Zentner betrugen. Der Grund 
liegt einzig und allein darin, daß die meisten Tabake 
in diesem Jahre schlechter sind und dadurch weniger 
Interesse finden.

Während die ersten Tabakeinschreibungen noch 
glatt verliefen, d. h. die angebotenen Tabake restlos 
verkauft wurden, konnten auf den letzten Einschrei
bungen viele Partien nicht mehr abgesetzt werden. 
Einzelne Partien wurden zwar von den Pflanzern 
wegen Untergeboten nicht abgegeben, aber viele 
andere Partien bekamen überhaupt kein Gebot. 
Letztere waren hauptsächlich die Gunditabake, die 
in diesem Jahre wenig Farbe zeigen und auch dazu 
noch sehr schlecht brennen. Die Preise hierfür gingen 
zuletzt auf 40 RM zurück.

Von den Leitern der Tabakbauverbände wurde 
daraufhin eine Erklärung abgegeben, daß unbedingt 
versucht werden müsse, die 1935er Tabake unter
zubringen, da der Pflanzer das Geld hierfür unbedingt 
brauche. Es bleibt nun abzuwarten, wie dieses 
schwierige Problem gelöst wird, denn Handel und 
Fabrikation haben hierfür wenig Interesse. Außerdem 
sind noch größere Vorräte von den besseren Tabaken 
der letzten Jahrgänge vorhanden, so daß die geringen 
Gunditabake der 1935er Ernte vorläufig abgelehnt 
werden. Die Nachfrage nach den besseren 1934er 
Tabaken ist nach wie vor gut; hierin werden immer 
noch gute Umsätze getätigt und bis zu 110 RM per

Zentner bezahlt. Deutsches Umblatt wird zu 125 RM 
angeboten und gekauft, während bauernfermentierte 
Tabake von Seckenheim und Heddesheim mit 85 RM 
bis 90 RM bezahlt werden.

Das Getreidejahr ^ as *̂ a^r 1935 hat eine völlige
Veränderung der Getreide
situation gebracht. Die ge

ringeren Ernten in fast allen Ländern haben die statisti
sche Position, die in den letzten Jahren dauernd einen 
scharfen Druck auf die internationalen Märkte aus
übte, wesentlich erleichtert; die großen Bestände, 
besonders in Kanada, haben eine erhebliche Verringe
rung erfahren, und es besteht Aussicht, daß i n d a s 
n e u e  W i r t s c h a f t s j a h r  n u r  e i n  n o r m a l e r  
B e s t a n d  an G e t r e i d e  h e r ü b e r g e n o m 
m e n  werden wird. So schätzt das Internationale 
Landwirtschaftliche Institut das gesamte Weizen
angebot der laufenden Saison auf rund 21,6 M ill. t 
gegen 24,3 M ill. t im vorigen Erntejahr und den Zu
schußbedarf der Verbrauchsländer auf 14,58 M ill. t 
gegen 14,28 Mill. t im Vorjahr. Danach würde sich 
am Schluß des Erntejahres ein Vorrat von rund 
7 M ill. t ergeben, was man als durchaus normal be
zeichnen kann.

Bis vor kurzem waren die  in ternationa len M ärkte  von 
dieser zweifellosen Besserung der statistischen P osition im  
allgemeinen wenig berührt, w e il die Nachfrage der Zu
schußländer recht gering war, zumal übera ll zuerst die 
eigenen E rnten verwendet wurden und außerdem die in 
den verschiedenen Ländern bestehenden E infuhrbeschrän
kungen nach w ie vor eine Hemmung fü r das Geschäft da r
stellen, In  den le tzten Wochen is t aber ein s c h a r f e r  
T e n d e n z u m s c h w u n g  eingetreten. Veranlaßt wurde 
dieser vor allem  durch die überaus u n g ü n s t i g e n  
E r n t e n a c h r i c h t e n  a u s  A r g e n t i n i e n ,  die einen 
E rtrag  von nur 3,9 M illio ne n  Tonnen, d. h. etwa 40% 
weniger als im  Vorjahre, erwarten lassen. Es is t dies die 
n i e d r i g s t e  E r n t e ,  d i e  i n  A r g e n t i n i e n  i n  d e n  
l e t z t e n  15 J a h r e n  e i n g e b r a c h t  w o r d e n  i s t .  
Ebenso sind auch bei Leinsaat, H a fe r und Roggen bedeutend 
kle inere Erträge als in den letzten Jahren zu erwarten. Da

Getreide- und Mehlpreise im Dezember.

1913 2.12. 5.12. 10.12. 16.12. 20.12. 27.12.

New Y o rk  (cts. pro Bushel)
Weizen (Rotw inter) ...........
Weizen (H a rtw in te r) -----

M.

104,02
1085/a
1267s

1077,
1248/4

107'/,
125

U T I»
1293/g

113%
131%

1217s
1387s

Mais loko ................................ 70,63 77 V, 771/» 79 77 V, — 79%

Chicago (cts, pro Bushel) 
R o g g e n .................................... 66 47 470/, 478/s 50 50% 527z

B erlin  (Reichsmark pro t) 
W eizen ........... fre i B e rlin 198,90 206 206 206 206 206 206
Roggen ..........  „  „
Industrie^erste ab Station

164,30 169 169 169 169 169 169
— 20 3-2 08 203 -2 08 203—208 204—209 204—209 20 4 -2 09

H afer ...............  „  ..
Weizenmehl (100 kf» m it Sack

162,20 15 0 -1 64 150 -1 64

2695—28f’°

150—164

2695— 28r>0

150-164  

26M—28cs

150-164 150-164

fre i B erlin ) ...................
Roggenmehl (100 kg m it Sack

26,90 26os— 28ß0 2696—2805 2695— 2806 

21'°—22«2110— 22« 211«— 22«fre i B erlin ) . , ....................... 20,85 2110—22« 2110— 22« 2ito— 22«
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der In landbedarf Argentin iens etwa 2,6 M illionen  Tonnen 
beträgt und nach außereuropäischen Ländern ca. 1 M illio n  
Tonnen W eizen exportie rt werden, so würde fü r Europa 
nur ein Rest von etwa 500 000 Tonnen Plataweizen verfüg
bar bleiben, das ist ein Quantum, das in den le tzten Jahren 
w iederho lt a lle in  im Laufe eines Monats von A rgentin ien 
abgeladen worden ist, und das fü r die Gesamtversorgung 
Europas, d ie  in  der Saison 1935/36 auf 9,7 M illionen  Tonnen 
veranschlagt ist, kaum eine R o lle  spielt.

Diese ungünstigen Ernteaussichten haben denn auch die 
argentinische Regierung M itte  Dezember zu einer über
raschenden E r h ö h u n g  d e r  M i n d e s t p r e i s e  fü r 
W eizen und Leinsaat veranlaßt. W enn auch die früheren 
M indestpreise an den argentinischen M ärkten bereits seit 
langem dauernd überschritten waren, so bedeutet die jetzige 
Heraufsetzung nicht etwa nur eine Anpassung an diese 
Preislage, sondern darüber hinaus eine weitere starke Stei
gerung. Dieses Vorgehen der argentinischen Regierung, 
w o rin  man einen Beweis fü r  die schlechten Ernteaussichten 
erb licken muß, löste an den in ternationalen M ärkten eine 
a u s g e s p r o c h e n e  H a u s s e  aus, um so mehr, als man 
bisher gewohnt war, gerade von Argentin ien m it b illigen 
Angeboten versorgt zu werden, die bis in  die le tzte Zeit 
hinein in keiner Weise auf die Besserung der statistischen 
Position Rücksicht nahmen. Von der starken Kauflust, die 
im  Dezember an den in ternationa len M ärkten einsetzte, 
während die argentinischen A blader ihre O fferten zum 
größten T e il zurückzogen, konnten vor allem  K a n a d a  
und A u s t r a l i e n  p ro fitie ren . D ie Umsätze in  A u s tra l
weizen waren außerordentlich groß, vor allem  in England, 
da do rt dieser W eizen z o llfre i herein kam. Ganz besonders 
b i e t e t  s i c h  a b e r  f ü r  K a n a d a  j e t z t  e i n e  k a u m  
e r h o f f t e  C h a n c e ,  die großen Bestände von Manitoba 
aus früheren Jahren abzustoßen. Das P r e i s v e r h ä l t 
n i s  z w i s c h e n  P l a t a -  u n d  M a n i t o b a w e i z e n , 
das bisher einer Unterbringung von M anitoba sehr h inder
lich  war, hat sich v o l l s t ä n d i g  v e r s c h o b e n ,  in 
dem Plataweizen je tz t bereits teurer als gleichwertige M ani
tobas ist. Trotzdem  die Verkaufgelegenheiten fü r Kanada 
sich noch dadurch günstiger gestalten, daß die Vereinigten 
Staaten dauernd als K äu fer fü r die guten Q ualitä ten auf- 
treten müssen, w e il die Ernte in  USA. selbst nur ganz ge
ringw ertig  ausgefallen ist, ist von einer stärkeren Steigerung 
der Preise fü r Kanadaweizen Abstand genommen worden; die 
Forderungen werden nur langsam und vorsichtig erhöht, 
woraus man sehen kann, daß die Leitung des kanadischen 
Weizenamtes die ih r gebotene Gelegenheit zur Entlastung 
von den Beständen durchaus ergreifen w il l  —  andererseits 
dü rften  aber die verschiedentlich gehegten Befürchtungen, 
daß ein schärferer Verkaufsdruck von Kanada ausgehen 
werde, vö llig  beseitigt sein, Ebenso ist kaum anzunehmen, 
daß von den V e r k ä u f e n  F r a n k r e i c h s  ein nennens
w erte r E in fluß  auf die Tendenz ausgeübt werden w ird , da 
der E xport auch von dieser Seite nur vors ichtig  erfo lg t, und 
in der le tzten Zeit sogar eine Preissteigerung fü r fran 
zösischen W eizen eingetreten ist.

Im  Gegensatz zu den in ternationa len M ärkten haben die 
d e u t s c h e n  G e t r e i d e m ä r k t e  auch in  den letzten 
Wochen n e n n e n s w e r t e  S c h w a n k u n g e n  d e r  
P r e i s -  u n d  G e s c h ä f t s l a g e  n i c h t  z u  v e r 
z e i c h n e n  gehabt. Die M a r k t o r d n u n g  hat sich ge
rade im  letzten Jahre, trotzdem  sich auf vie len Gebieten 
die Schw ierigkeiten häuften, als durchaus w i r k u n g s 
v o l l  u n d  g ü n s t i g  fü r die Preisgestaltung der notwen
digen Lebensmittel erwiesen. Dies ist um so höher zu be
werten, als in fo lge der Steigerungen der Auslandm ärkte 
eine E in fuh r zusätzlicher Lebensmittel nur schwer möglich 
war, und andererseits auch bei uns die Ernteerträge ge
ringer als im  V orjah re  waren. D ie M arktordnung ist im 
Jahre 1935 weiter ausgebaut und verfe inert worden, wobei 
man aus den Erfahrungen des vorangegangenen Jahres die

Großhandelsindexzifiem.
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Durchschnitt 
Januar 1932 92,1 90,4 92,2 125,2 100,0
Januar 1933 80,9 80,9 87,1 113.0 91.0
Januar 1934 92,9 73,0 89,9 114,1 96,3
Februar 1934 91,9 73,4 90,5 114,5 96,2
M ärz 1934 90,6 73,0 90,8 114,6 95,6
A p r i l 1934 90,5 74,0 90,6 114,7 95,8
M ai 1934 91,5 74,3 90,4 114,9 96,2
Jun i 1934 93,7 75,9 90,8 114,9 97,2
J u li 1934 97,5 76,2 91,7 115,0 98,9
August 1934 99,6 78,4 92,4 115,5 100,1
September 1934 99,8 78,0 92,4 116,5 100,4
Oktober 1934 100,9 78,4 92,1 117,9 101,0
November 1934 101,1 79,0 91,9 118,6 101,2
Dezember 1934 100,5 79,3 92,0 118,8 101,0

Januar 1935 100,3 81,0 91,8 119,3 101,1
Februar 1935 99,7 80,8 91,7 119,8 100,9
M ärz 1935 99,3 82,7 91,3 119,7 100,7
A p r i l 1935 100,0 84,0 90,9 119,5 100,8
M a i 1935 100,6 84,1 90,6 119,4 100,8
Jun i 1935 101,5 85,5 90,7 119,2 101,2
J u li 1935 103,1 84,7 91,0 119,2 101,8
August 1935 104,3 84,5 91,3 119,3 102,4
September 1935 103,7 84,1 91,8 119 2 102,3
Oktober 1935 104,2 84,1 92,5 119,2 102 8
November 1935 104,7 84,2 92,8 119,3 103,1

Stichtagsziffern 
6. Februar 1935 100,1 80,6 91,6 119,7 101,0
6. M ärz 1935 99,2 80,7 91,7 119,7 100,7
3. A p r il 1935 99,7 83,7 91,1 119,7 100,8
8. M ai 1935 100,7 84,0 90,6 119,4 100,8
5. Juni 1935 101,2 84,6 90,8 119,2 101,1
3. J u li 1935 101,3 85,4 90,9 119,3 101,2
7. August 1935 104,5 84,6 91,2 119,2 102,4

14. „ 1935 104,4 84,5 91,2 119,3 102,4
21. „ 1935 104,1 84,5 91,3 119,4 102,3
28. „ 1935 104,3 84,4 91,4 119,3 102,4
4. Sept. 1935 103,1 84,5 91,7 119,1 102,1

11. M 1935 103,3 84,4 91,7 119,2 102,1
18. ,, 1935 103.6 84,0 91,7 119,2 102,3
25. .. 1935 103,7 84,0 91,9 119,2 102,4
2. Oktober 1935 104.0 83,9 92,2 119,2 102,5
9. „ 1935 104,3 84,2 92,4 119.2

119.2
102,8

16. „ 1935 104,4 84,2 92,6 102,9
23. „ 1935 104,3 84,2 92,6 119,2 102,8
30. „ 1935 104,4

104,8
84,2 92,6 119,2 102,9

103,06. Nov. 1935 84,2 92,6 119,2
13. „ 1935 104,8 84,2 92,7 119,3 103,1
19. „ 1935 104,7 84,2 92,7 119,3 103,0
27. „ 1935 104,7 84,2 92,7 119.3 103,0

4. Dez. 1935 105,0 83,9 93,2 119,4 103,4
11. „ 1935 104,9 83,9 93,2 119.4 103,3
18, „ 1935 105,0 83,9 93,2 119,4 103,3
24. „ 1935 105,0 83,5 93,2 119,4 103,3

entsprechenden Schlüsse zog. So ist auf einigen Gebieten 
eine L o c k e r u n g  f ü r  d e n  G e t r e i d e h a n d e l  ein
getreten, wie sich überhaupt allgemein das Bestreben ge
zeigt hat, den Handel als V erte ile r w ieder s tärker einzu
schalten. Dabei hat sich die M arktordnung aber auch als 
gewisser S c h u t z  f ü r  d e n  V e r b r a u c h e r  erwiesen, 
indem die Preise fü r die notwendigen B edarfsartike l in  
angemessenen Grenzen gehalten wurden. V o r allem  galt 
es, die S t a b i l i t ä t  d e s  B r o t p r e i s e s  aufrecht zu 
erhalten. Dies wurde erre icht, indem den W eizenmühlen
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eine zusätzliche Belastung durch eine Abgabe auferlegt 
wurde, die dazu diente, den Roggenmiihlen eine Entschädi
gung fü r  den gleichbleibendcn Roggenmehlpreis zu gewäh
ren, obgleich die Roggenpreise sich von Monat zu Monat 
um 2 RM  pro Tonne erhöhen. Durch die  Festsetzung dieses 
Reports ist die E inlagerung beim Landw irte  und beim Pro- 
vinzhandel gefördert worden, so daß die Reichsstellen eine 
Entlastung erfahren; sie sollen sich in  Zukunft m it der 
Warenaufnahme nur vereinzelt befassen, abgesehen davon, 
daß sie die S icherstellung der „nationalen Reserven" selbst
verständlich w e iterh in  übernehmen müssen.

Der Ausbau der M arktordnung erstreckte sich auch auf 
die A b l i e f e r u n g s p f l i c h t  d e r L a n d w i r t s c h a f t  
fü r  Brotgetreide, durch E inführung von Kontingentsmarken. 
H ierdurch hat das Angebot eine Ausgeglichenheit erfahren, 
so daß eine Ueberschwemmung der M ärkte  ku rz  nach E in
bringung der Ernte, w ie es in  früheren Jahren vie lfach der 
F a ll war, n icht zu verzeichnen ist. Die Knappheit des A n 
gebots, die sich zeitweise in F u t t e r g e t r e i d e  bemerk
bar macht, dü rfte  nur vorübergehend sein und beruht auf 
der vorsorglichen Verwertung der Bestände durch die Land
w irtschaft. D ie Bestandsaufnahmen des Statistischen Reichs
amtes und des Reichsnährstandes beweisen, daß in  den 
Händen der Landw irtschaft, des Handels und der Mühlen 
noch so v ie l V orrä te  sind, daß die  V e r s o r g u n g  s o -  
v v o h l  m i t  B r o t g e t r e i d e  a l s  a u c h  m i t  F u t t e r 
g e t r e i d e  b i s  z u m  E n d e  d e s  E r n t e j a h r e s  
d u r c h a u s  g e s i c h e r t  erscheint. Bemerkenswert ist, 
daß in der letzten Zeit sich bereits eine A uflockerung am 
Haferm arkte gezeigt hat, wenngleich vorläu fig  das Angebot 
noch immer mäßig ist. Es is t anzunehmen, daß in  den 
nächsten Monaten etwas mehr W are auch in  Futtergetre ide 
an die M ärkte  kommen w ird , einerseits w e il die Landw irte  
je tz t bei E in tr i t t  von F rostw etter mehr Zeit zum Drusch 
haben, andererseits aber w e il größere Mengen von 0  e 1 -

k  u c h e n in  den nächsten M onaten von der Reichsstelle 
zur Verfügung geste llt werden sollen. Durch die Zuteilung 
von K ra ftfu tte rm itte ln  w ird  naturgemäß die Verkaufsbere it
schaft der Landw irte  gefördert, nachdem sie bisher bestrebt 
waren, ihren Viehbestand möglichst aus betriebseigenem 
F u tte r zu versorgen. Andererseits w ird  durch die stärkere 
Zuteilung von K ra ftfu lte rm itte ln  voraussichtlich auch die 
M ilcherzeugung gesteigert und dam it d ie  Fettversorgung er-i 
le ich te rt werden.

Bei der Durchführung der Marktordnung hat aber 
nicht nur die Landwirtschaft, sondern vor allem auch 
der H a n d e l  w e s e n t l i c h  m i t g e w i r k t .  Die 
Arbeit, die der Handel bei der glatten Verteilung 
und Unterbringung der Ernten übernommen hat, darf 
nicht gering veranschlagt werden. Trotz der Schwie
rigkeiten, die die zahlreichen Bestimmungen der 
Marktordnung dem Handel bereiteten, muß man doch 
anerkennen, daß eine g l a t t e  D u r c h f ü h r u n g  
d e r  W a r e n v e r t e i l u n g  von allen Seiten an
gestrebt wurde. Dabei ist nicht zu vergessen, daß die 
feste Handelsspanne außergewöhnliche Gewinne 
unterbindet; wenn die Spanne im allgemeinen auch 
angemessen erscheint, so hat sie sich in vielen Fällen 
doch zu niedrig erwiesen, besonders dann, wenn nur 
wenig Ware zur Verfügung stand. Jedenfalls hat sich 
der Handel an seine Funktion als Verteiler im großen 
und ganzen schnell angepaßt und die notwendige 
Disziplin beobachtet, was auch darin zum Ausdruck 
kommt, daß die sogenannten „Koppelungsgeschäfte" 
immer weniger Anklang finden.

\\
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M

Ausland - Runds chau-

Das neue Wirtschaftsabkommen mit Lettland.

Dem deutschen Außenhandel sind kurz vor 
Jahresschluß zwei wichtige und ausbaufähige Wege 
geebnet worden. Unmittelbar nach dem Zustande
kommen des deutsch-polnischen Wirtschaftsvertrages 
ist es gelungen, auch die Verhandlungen, die zwischen 
Vertretern der deutschen und der lettischen Re
gierung in Riga, nach voraufgegangener Pause, ge
führt wurden, zum erfolgreichen Abschluß zu bringen. 
Danach ist, nach entsprechender Ratifikation, das 
neue deutsch-lettische Wirtschaftsabkommen am 
1. Januar 1936 in Kraft getreten. Es gilt zunächst 
f ü r e i n J a h r. In Zukunft wird es von Jahr zu Jahr 
weiterlaufen, sofern es nicht bis zum 30. November 
gekündigt wird. Das Abkommen stellt eine E r g ä n 
z u n g  des 1926 abgeschlossenen M e i s t b e g ü n 
s t i g u n g s v e r t r a g e s  dar und regelt den ge
samten Warenverkehr zwischen Deutschland und 
Lettland. Es geht von dem Bestreben aus, eine 
Erhöhung der beiderseitigen Umsätze zu erzielen. Die 
Bezahlung der Warenlieferungen erfolgt, wie bereits 
bisher, im Verrechnungsverkehr. Von beiden Seiten 
werden Regierungsausschüsse eingesetzt, die alle im 
Verlauf der Durchführung des Abkommens sich 
ergebenden Fragen und Probleme gemeinsam regeln 
sollen. Zugleich mit dem Warenabkommen sind eine 
Reihe anderer Wirtschaftsfragen mit Lettland geregelt 
worden, die ein Veterinärabkommen, die Aufenthalts
und Arbeitserlaubnis und die Stellung der reichs- 
deutschen Firmen sowie der Vertretungen deutscher 
Firmen in Lettland betreffen,

Einfuhr von Schweinen gesichert.
Im einzelnen ist bisher bekannt geworden, daß die 

tie rä rz tlichen  Vereinbarungen u. a. die Bestimmung ent
halten, nach der die E in fuhr von Schweinen nach Deutsch
land auf dem Seewege in die Schlachthäuser an der See
grenze nur auf Dam pfern gestatte t w ird , die den deutschen 
gesundheitlichen und tie rä rz tliche n  Bestimmungen ent
sprechen. Schweine müssen m it besonderen Gesundheits
zeugnissen versehen sein. A u f dem Seewege über S te ttin  
dürfen ferner Gänse, Enten, Haushühner, Perlhühner, T ru t
hühner und Tauben nach Deutschland eingeführt werden, 
aber nur durch Schlachthäuser und Geflügelzüchtereien, 
die hierzu einer besonderen Genehmigung bedürfen. 
W e ite rh in  sind Bestimmungen über die E in fuhr von ge
schlachtetem Geflügel, Schw einefett und frischer Schweine
leber vorgesehen. Für mindestens ein Jahr ist sonach der 
Bezug von Schweinen aus Le ttla n d  gesichert. B isher führte 
Le ttland  nur in beschränktem  Maße Bacon-Schweine nach 
England aus, während je tz t ein zusätzlicher Absatz auch 
für F e t t s c h w e i n e  gewährle istet w ird . D er Schluß der 
tie rä rz tlichen  Vereinbarung en thä lt die V o rsch rift über den 
Durchgangsverkehr fü r V ieh und Vieherzeugnisse, der nur 
über S te ttin  in besonderen Wagen vo r sich gehen darf.

Ebenso w ie  das deutsch-polnische, sieht auch das 
deutsch-lettische W irtschaftsabkom m en, w ie bereits e r
wähnt, die Einsetzung von ständigen Regierungsausschtissen

vor. Die Regierungen be ider Länder verp flich ten  sich, bei 
der E in fuhr von W aren auch die Interessen des anderen 
Vertragspartners zu wahren. D ie T ä tig ke it der Regierungs
ausschüsse und die A u fs te llung  besonderer, fü r beide Teile 
gleichlautender A rbeitsabkom m en is t vorgesehen. D ie ge
naue Zusammensetzung der Ausschüsse soll von den be
te ilig ten Regierungen m öglichst ba ld  bekanntgegeben 
werden.

Die bisherige Entwicklung des Warenverkehrs.
Im  A u ß e n h a n d e l  L e t t l a n d s  sp ie lt D e u t s c h 

l a n d  neben England eine hervorragende Rolle . D er B e 
darf an deutschen Erzeugnissen is t nach w ie  vor bedeutend, 
und es darf angenommen werden, daß im  Rahmen der ge
samten le ttischen Außenhandelsbilanz Deutschland im  
Jahre 1935 an erster S telle gestanden haben dürfte . B e
re its seit längerer Z e it hat der W arenumsatz Le ttlands m it 
Deutschland und England mehr als die H ä lfte  des gesamten 
le ttländischen Außenhandels ausgemacht. Danach folgen 
erst in  w eitem  Abstand andere Länder, w ie  beispielsweise 
F rankre ich, A m erika , Belgien und Rußland. W ährend der 
le tzten zehn Jahre erre ichte der Gesamtaußenhandel L e t t 
lands m it rund 640 M ilk  L a t im  Jahre 1929 seine höchste 
Z iffe r. Deutschlands A n te il hieran betrug 35 Prozent. Seit
dem nahm der le ttische Außenhandel von Jahr zu Jahr ab 
und ging bis 1933 auf rund 173 M ilk  Lat, m it einem deut
schen A n te il von 25 Prozent, zurück. E rst 1934 brachte 
w ieder einen langsamen Aufschwung und ließ die le ttische 
Außenhandelsziffer auf insgesamt 180 M ilk  L a t ansteigen, 
an der Deutschland m it 27 Prozent in teressiert war. Das 
Jahr 1935 dü rfte  dem Außenhandel Le ttlands eine we itere 
Steigerung gebracht haben, denn schon die ersten acht 
M onate wiesen einen bedeutend höheren Außenhandels
umsatz auf, als der gleiche Zeitraum  des Vorjahres. A n  der 
starken S c h r u m p f u n g  des le ttischen Außenhandels 
trugen vor allem  die von der dortigen Regierung erlassenen 
D e v i s e n v o r s c h r i f t e n ,  verbunden m it einer starken 
Einfuhrbeschränkung, die Hauptschuld. Das führte  dazu, 
daß das Jahr 1932 erstm alig und allerd ings auch einmalig 
eine, wenn auch geringe, A k t iv itä t  ergab. In  a llen anderen 
Jahren beh ie lt der le ttische Außenhandel einen E in fu h r
überschuß, der 1929 noch 90 M ilk  L a t erre ichte und m it 
Ausnahme der Unterbrechung 1932 stetig sank, um 1934 
nur noch rund 7 M ilk  La t auszumachen. Im  Rahmen der 
le ttischen Maßnahmen zur Durchführung der E in fuh r-K on
tingentierung mußte naturgemäß auch die E in fuhr deut
scher Industrieerzeugnisse s ta rk  zurückgehen. A nd e re r
seits brachte es die deutsche Devisenbew irtschaftung m it 
sich, daß Le ttland  seinen Bedarf an Rohstoffen, fü r  die 
Deutschland selbst Devisen hergeben mußte, n ich t mehr 
bei uns decken konnte. Infolgedessen tra t England fü r den 
Bezug dieser Rohstoffe an Deutschlands Stelle, Noch bis 
zum Jahre 1930 waren die meisten Rohstoffe, die Le ttland  
gebrauchte, über den deutschen Zwischenhandel nach dort 
gelangt und b ilde ten  einen wesentlichen B estandte il des 
deutschen Exports nach Le ttland . E rfreu licherw eise zeigt 
der d e u t s c h e  A n t e i l  an Le ttlands Außenhandel seit 
dem Jahre 1934 w ieder eine A u f w ä r t s e n t w i c k 
l u n g ,  während der englische A n te il abnimmt.

Deutschland rückt an die erste Stelle.
In den ersten acht M onaten des Jahres 1935 betrug die 

l e t t i s c h e  E i n f u h r  a u s  D e u t s c h l a n d  25,4 M ilk  
Lat und der E xpo rt nach Deutschland erre ichte 20,7 M ilk  
Lat. B erücksich tig t man, daß im gleichen Zeitraum  des
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Jahres vorher die E in fuhr aus Deutschland 14,6 M ill.  und 
die Ausfuhr nach Deutschland 11,3 M ill.  L a t ausgemacht 
hatten, so w ird  die Besserung in  den Außenhandels
beziehungen der beiden Länder deutlich  sichtbar. Es kann 
deshalb auch angenommen werden, daß Deutschland, wie 
bereits erwähnt, innerhalb der gesamten Außenhandels
bilanz Lettlands fü r das Jahr 1935 an erster Stelle stehen 
w ird . Rund die H ä lfte  der gesamten le ttischen Ausfuhr 
machte bisher der E xport von B u tte r und Holz aus. W äh
rend sich aber in den ersten acht M onaten 1935 die Ge
samtausfuhr Lettlands im V erhä ltn is  zum gleichen Z e it
raum des Vorjahres von 49,4 M ill. auf 64,3 M ill.  La t er
höhen konnte, is t in  dieser Periode die A usfuhr von B u tte r 
nur von 8,9 M ill.  La t auf 10,6 M ill.  La t gestiegen, und die 
Z iffe r des w ichtigen E xpo rta rtike ls  Holz zeigte im  V er
gleich zum V orjah r eine Abnahm e von 20,9 M ill.  auf 
18,4 M ill.  La t. W enn auch angenommen werden darf, daß 
erfahrungsgemäß die A usfuhr von B u tte r und Holz be
sonders im letzten Jahresvierte l zugenommen hat, so dürfte 
doch in der Hauptsache die bedeutende Exportste igerung 
auf andere Ausfuhrgüter zurückgeführt werden. Von diesen 
weisen nam entlich Textilw aren , Pappe und Papier, Flachs, 
Kleesaaten, F ischkonserven, Süßigkeitswaren, Zündhölzer 
usw. eine wesentliche Zunahme in  der A usfuhr Lettlands 
während der ersten acht M onate 1935 im Verg le ich zur 
entsprechenden Zeit des Vorjahres auf. Das gleiche g ilt 
vom Baconexport, der allerdings in Le ttla n d  n ich t die 
gleiche R olle spielt, w ie  etwa in anderen ba ltischen Län
dern. Diese A usfuhr w ar zwar in den ersten acht M o
naten 1935 noch rückgängig im  Verg le ich zu 1934, dürfte 
aber seitdem k rä ftig  aufgeholt haben.

Den Bemühungen der lettischen Regierung ist cs 
also gelungen, nicht nur die Erzeugung neuer Export
waren im Inland zu fördern, sondern sie konnte 
gleichzeitig im Rahmen des bereits vorhandenen Ver
rechnungsabkommens den Warenaustausch mit 
Deutschland, und damit den lettischen Export be

trächtlich erhöhen. Das entsprach durchaus den Be
dürfnissen des lettländischen Binnenmarktes, der 
nach wie vor ein großes Interesse an deutschen Er
zeugnissen hat. Dies um so mehr, als der Versuch, 
ausländische Fabrikate durch eine eigene inländische 
Produktion zu ersetzen, keineswegs den gehegten 
Erwartungen entsprochen hat. Sowohl die Gestaltung 
der Preise, als namentlich ihre Qualität haben nicht 
immer befriedigt. So hatte die lettländische Baum
wollindustrie und auch andere Textilzweige des 
Landes, vor allem in Riga, in der zweiten Jahres
hälfte 1935 einen Rückgang ihres Beschäftigungs
grades zu verzeichnen. Besonders im Vergleich mit 
dem Herbst 1934 trat eine erhebliche Abnahme der 
Bestellungen ein. Einmal infolge des Rückganges der 
Kaufkraft durch nicht überall zufriedenstellende 
Ernteerträgnisse. Sodann dadurch, daß dem Einfuhr
handel größere Kontingente zugesprochen wurden, 
die den Wettbewerb wesentlich verschärften. Da
durch ließ nicht nur die Gründertätigkeit nach, son
dern es mußten auch hier und da Arbeiterentlassungen 
vorgenommen werden. Das nunmehr nach langen 
Verhandlungen abgeschlossene deutsch-lettische 
Wirtschaftsabkommen berechtigt beide Länder zu der 
Hoffnung, daß es gelingen wird, den gegenseitigen 
Warenaustausch kräftig zu fördern. Vielleicht darf 
der Ausspruch des lettischen Finanzministers: „die 
Verhandlungen haben zu einem befriedigenden Er
gebnis geführt" bereits als ein verheißungsvoller Be
ginn wirtschaftlicher Zusammenarbeit zwischen 
Deutschland und Lettland gewertet werden.

Oesterreich an der Jahreswende 1935/36.
Die W i r t s c h a f t s l a g e  in O e s t e r r e i c h  

zeigt im Jahre 1935 A n z e i c h e n  der B e s s e 
r ung .  Dies erklärt sich zum Teil durch Maßnahmen, 
die der kleine durch die Friedensverträge aus seinen 
natürlichen Wirtschaftszusammenhängen heraus
gehobene Staat zur Hebung seiner Wirtschaftslage 
ergriffen hat, zum anderen Teil durch besondere 
Faktoren der internationalen Konjunktur. Zu den 
Maßnahmen der ersteren A rt gehören beispielsweise 
die Bemühungen um die Steigerung des F r e m d e n 
v e r k e h r s  („unsichtbarer Export"), der besonders 
nach der Verhängung der 1000-Mark-Sperre erheb
liche Einbußen erlitten hatte. Nach dem jüngsten 
Bericht des Völkerbundkommissars Rost van Ton
ningen betrug der Fremdenverkehr in Deutsch-Oester
reich im Zeitraum November 1934 bis Oktober 1935 
rund 950 000 Personen, das sind 330 000 Personen 
mehr als im entsprechenden Zeitraum des Vorjahres, 
und brachte dem österreichischen Staate eine Ein
nahme von 150 Mill. Schilling (gegen 85 M ill. Schil
ling) ein. Zu den auf Hebung der Wirtschaftslage 
gerichteten Maßnahmen gehört ferner die staatlich 
unterstützte Exportförderung, deren Methoden je
doch, nach jüngsten Berichten der österreichischen

Presse, in den beteiligten Gewerbekreisen einer leb
haften K ritik  unterliegen (statt der bisher üblichen 
generellen Exportunterstützung für bestimmte Ge
werbezweige wird Unterstützung einzelner Firmen 
verlangt; diese, nicht aber der Staat, sollen ferner 
auch die Zahl der neu einzustellenden Arbeiter be
stimmen usw.).

Zu den fü r Oesterreich günstigen Faktoren der in te r
nationalen K on ju nk tu r aber gehören vor allem  seine W ir t 
schaftsbeziehungen zu I t a l i e n .  Diese Beziehungen zu 
pflegen und zu erweitern, w ar bereits die Aufgabe des am 
17. M ärz 1934 vollzogenen Römischen P ro toko lls . Dazu kam 
dann der italienisch-abessinische K rieg, der den W aren
bedarf Ita liens noch außerordentlich steigerte. Diesem Be
darf zu entsprechen, glaubte Oesterreich, das sich von vorn
herein von den Sanktionen gegenüber Ita lie n  ausnahm, be
rech tig t zu sein. Bei einer näheren Untersuchung der gegen
seitigen W irtschaftsbeziehungen zwischen Oesterreich und 
Ita lie n  ergibt sich zwar, daß die R o lle  der österreichischen 
W irtscha ft im  italienischen Außenhandel recht gering ist 
(im  ersten H a lb jah r 1935 b e s tritt Oesterreich nur 3,2 v. H. 
der ita lienischen E in fu h r und übernahm nur 2,9 v. H. der 
ita lienischen A usfuhr), und demgemäß, daß Oesterreich nur 
in  unzulänglichem Maße befähigt ist, den D ruck der Sank
tionen auf Ita lie n  zu lindern. U nzw eife lhaft b le ib t aber 
dennoch der große und wachsende V orte il, den der öster
reichische E xpo rt aus den W irtschaftsbeziehungen zu Ita lie n
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gewinnt. Im  Jahre 1934 übernahm Ita lie n  10,8 v, H. der 
österreichischen Gesamtausfuhr; im ersten H a lb jah r 1935 
stieg dieser A n te il bereits auf 14,4 v. H. In absoluten Zahlen 
betrug die A usfuhr Oesterreichs nach Ita lie n  im  ersten 
H a lb jah r 1935 82,09 M ill. Schilling (gegen 60,70 M ill. S ch il
ling  im  ersten H a lb jahr 1934). W ährend über ein D ritte l 
der österreichischen Ausfuhr nach Ita lie n  in der Zeit von 
Januar bis August d. J. auf Ho lz entfie l, begann seit Aus
bruch des Krieges m it Abessinien, nach einem Bericht des 
„K u r je r  W arszawski" vom 28. November 1935, eine beson
dere Belebung in der österreichischen M eta llu rg ie  sowie im 
Absatz von Garnen, Häuten und Fellen. Die S teyr-W erke 
erhie lten aus Ita lie n  große Bestellungen. Der Absatz von 
Autom obilen in den ersten neun Monaten d. J. überstieg um 
30 v. H. den Absatz im entsprechenden Zeitraum des V o r
jahres, während der Anstieg des Absatzes von Fahrrädern 
sogar 50 v. H, beträgt.

Daß diese ganze Entw icklung den S t a n d  d e r  B e 
s c h ä f t i g u n g  günstig beeinflußte, ist na türlich. Die Zahl 
der Arbeitslosen und Unterstützten betrug; am 31. März 
1935 314 923; 31. J u li 220 599; 31. August 209 493; 15. Sep
tember 206 500; 30. September 204 600. Die G e s a m t a u s 
f u h r  im ersten H a lb jah r 1935 betrug 570,6 M ill. Schilling 
(560,9), die E in fuhr 754,5 M ill. Schilling (748). Der Mo
natsdurchschnitt der E in fuhr betrug 1928 276 M ill. Schilling;
1933 99; 1934 98; 1935 (9 Monate) 95,2 M ill. Schilling. Der 
M onatsdurchschnitt der Ausfuhr 1929 187; 1932 65; 1933 68;
1934 73; 1935 (9 Monate) 72,2 (70,8). D ie Handelsbilanz 
b le ib t also passiv, wenn sie auch in  den letzten Jahren die 
Tendenz zur Verm inderung des Einfuhrüberschusses auf- 
weist.

Die oben betonte Bedeutung des K on junk tu rfak to rs  
zw ingt erst recht zur Betrachtung der sozusagen normalen 
W irtschaftsbeziehungen Oesterreichs zum Auslande. In  
dieser Beziehung is t die Tatsache bemerkenswert, daß tro tz  
der gesteigerten A usfuhr nach Ita lie n  im  ersten H a lb jahr
1935 (82,09 M ill.  S chilling ), die A usfuhr nach Deutschland 
im gleichen Zeitraum  m it 96,64 (gegen 88,85 M ill,  Schilling 
im  ersten H a lb jah r 1934) eine Vergrößerung erfahren hat. 
Die E in fuh r Oesterreichs aus Deutschland betrug in  den 
ersten neun Monaten d. J. 138 M ill. S ch illing  (Kohlen
13.4 M ill.  Schilling, Maschinen 12,7, Eisenwaren 11,5, D ruck
schriften 8,5, elektrische Maschinen 8,4, A rzneien und Kos
m etik 4,8); die A usfuhr nach Deutschland betrug im  gleichen 
Zeitraum  102,9 M ill.  S ch illing  (hiervon Holz 13,9, Eisen
waren 11,4, D ruckschriften 5,4, Fe lle  und Häute 3,9, Baum
w ollgarne 3,8). Dabei ist die E in fuhr aus Deutschland noch 
durchaus steigerungsfähig, insbesondere die Kohleneinfuhr. 
Im  Jahre 1934 bezog Oesterreich nur 10 v. H, seiner Koh len
e in fuhr aus Deutschland, 45 v. H. dagegen aus Polen und 
40 v. H. aus der Tschechoslowakei, ohne jedoch dadurch 
seine A usfuhr nach diesen Ländern steigern zu können. Der 
Bezug deutscher Fertigw aren ging in  Oestererich aber nur 
um 3ka v. H. zurück und erwies dadurch seine Notwendig
ke it. Neuerdings zeigt sich in Oesterreich auch das Bestre
ben, die deutsche K oh leneinfuhr zu steigern.

Die B e d e u t u n g  D e u t s c h l a n d s  und der 
anderen Nachbarländer f ü r  O e s t e r r e i c h  kann 
an der Hand der Außenhandelsstatistik für Oktober 
d, J. veranschaulicht werden. Hiernach entfielen von 
120,8 M ill. Schilling der E i n f u h r  auf Deutschland
21.4 (17,4), die Tschechoslowakei 16,0 (16,0), Ungarn 
11,3 (13,0), Polen 9,1 (8,0), Jugoslawien 8,2 (7,9), Ru
mänien 7,8 (6,3), Schweiz 4,3 (4,4), Italien 4,0 (3,6); 
von 82,3 der A u s f u h r  auf Deutschland 10,3 (10,4), 
Italien 9,5 (9,5), Ungarn 8,4 (10,1), Tschechoslowakei 
7,5 (5,9), Rumänien 6,7 (5,5), Jugoslawien 5,2 (5,4), 
Schweiz 4,5 (5,7), Polen 3,4 (4,9).

Diskontsätze.

0/ In G eltung 01 In G eltung10 •eit / 0 seit

Amsterdam , 31/2 14.11. 35 London . . . . 2 30. 6.32
Athen .......... 7 14.10. 33 M adrid  . . . . 5 10. 7.35
Batavia . . . . 4V, 3. 6.35 New Y o rk  . . U/s 14. 2.34
Belgrad . . . . 5 1. 2.35 Oslo ........... 3 V, 24. 5.33
B erlin  . . . . 4 1 22. 9.32 Paris ........... 5 4 31.12. 35
Bombay . . . . 81/» 16. 2.33 Prag ........... 3 V, 25. 1.33
Brüssel . . . . 2 15. 5.35 P re to r ia .. . . 3 V, 15. 5.33
Budapest . . 4 29. 8.35 Riga ........... 6 1. 4.28
Bukarest . . 4*/, 15.12. 34 Rußland. . . . 8 5. 4.27
Danzig . . . . 5 21.10. 35 Schw eiz. . . . 2 V, 3. 5.35
Helsingfors . 4 3.12. 34 Sofia ........... 6 15. 8.35
Ita lie n  . . . . 5 10. 9.35 S tockho lm .. 2 V, 1.12. 33
Kopenhagen 31/* 22. 8.35 T o k io ........... 3,65 3. 7.33
Kowno . . . . 6 2. 1.34 Warschau . . 5 2 26.10. 33
Lissabon . . 5 13.12. 34 W ie n ........... 3 V, 10. 7.35

1 Lombardsatz 5% 22. 9. 32. a Lombardsatz 6% 26. 10. 33. * Am
16. 10. 35 von 6 auf 5%, am 22. 10. 35 von 5 auf 41/6%, am 5. 11. 35 von 
4Yj auf 4%, am 13. 11. 35 von 4 auf 3%%. 4 15. 11. von 3 auf 4%,
21. 11. von 4 auf 5%, am 25. 11. von 5 auf 6%, am 31. 12. von 6 auf 5%.

Ausweise der Bank für Internationalen
Zahlungsausgleich.

in  M ill. Schweizer Franken zur Pari ta t

31.3. 31. 3. 31.3. 31.12. 30.9. 31.10. 30 11.
Aktiva 1931 1932 1933 1934 1935 1935 1935

G old in  Barren . . — _ -r- 11,0 25,4 32,2 27,6
Kasse u. Bankguth. 7,2 14,2 11,3 2,4 2 ,6 2,9 2,7
Zinsgelder auf Sicht 186,2 74,3 52,5 5,0 17,0 19,29 15,6
Handelswechsel und

Bankakzepte . . . . 471,4 473,5 275,1 175,4 124,7 127,5 131,3
Schatzwechsel . . . . 138,1 136,7 257,4 179,4 217,4 2 1 1 ,6 201,3

Zinsgeld, bis 3 Mon. {
850,6

12,7
206,5 185,7 40,6 42,6 40,3 36,3

Andere Anlagen
bis 3 Mon. 174,2 85,1 67,2 97,5 99,7 77,2
bis 6 Mon. 222,7 35,8 58,7 109,4 62,9 6 6 ,6 80,7

mehr als 6 Mon. 0,7 6,4 55,1 59,9 56,6 65,0
Sonstige A k tiv a  . . 11,9 9,6 7,8 8,9 10,9 1 1 ,6 11,5

Passiva

Stam m kapital ----- 103,1 108,5 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0
Reserven ............... — 3,8 9,3 17,3 20,9 20,9 20,9
T reuhand-Annuitä-

tenkonto ........... 154,8 153,6 153,6 154,5 154,8 154,8 154,0
Einlagen der deut-

sehen Regierung . 77,4 76,8 76,8 77,3 77,4 77,4 77,5
Garantiefonds der

franz. Regierung 6 8 ,8 6 8 ,6 68,4 40,7 61,9 61,9 61,9
Term ingeld von

Zentralbanken . . 500,8 145,1 196,9 110,7 104,5 104,5 103,7
Sichtgeld v. Zentra l-

banken fü r eigene
Rechnung ........... 310,9 463,0 254,7 36,5 32,6 40,4 2 2 ,1

Sichtgeld fü r d r itte
Rechnung ........... 653,1 6 8 ,1 13,3 12,3 13,4 13,4 1 2 ,8

Andere E inleger . . 14,0 7,8 6,6 1,2 3,1 2,7 0 ,8

Goldeinlage ........... — — — 10,9 21,7 20,5 21,7
Sonstige Passiva . . 6,5 15,2 21,5 6 8 ,0 43,6 44,9 45,9
Gewinn ................... 11,1 15,1 14,0 — — —
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Goldbestände und Notenumlauf
von Notenbanken des Goldblocks,

Banque de France Schweizerische Nationalbank Niederländische Bank Banca d’Italia

Mill, ffr«.
Gold-

bestand
Noten
umlauf

täjfl. fäll. 
Verbind
lichkeit.

Mill. sfr. Gold
bestand

Noten
umlauf

tägl. fäll. 
Verbind
lichkeit.

Mill. hfl.
Gold

bestand
Noten
umlauf

Mill. Lire
Goldund
Devisen

Noton
umlauf

28. 1 2 .3 4 8 2 1 2 4 83 412 19 076 31. 1 2 .3 4 1 9 1 5 1 4 4 0 624 31. 1 2 .34 842 912 3 1 .1 2 . 34 5883 1 3 1 4 5

1. 2 .3 5 81 880 83 344 18 299 31. 1 .3 5 1 8 3 8 1 3 3 4 592 28. 1 .3 5 816 855 31. 1 .3 5 5904 12 787

1. 3. 35 8 2 1 9 6 83 745 1 8 1 15 28. 2. 35 1 794 1 3 3 0 556 25. 2. 35 811 857 28. 2. 35 5824 12 625

29. 3 .3 5 82 635 83 044 19 880 30. 3 .3 5 1 7 1 3 1 3 5 8 481 1. 4. 35 780 897 31. 3. 35 5878 12 894

8. 5. 35 80 627 83 283 17 294 30. 4. 35 1 3 6 5 1 3 1 9 289 29. 4. 35 645 871 10. 4. 35 5879 12 892

31. 5. 35 71 779 82 776 15 085 31. 5. 35 1 1 9 3 1 3 0 2 244 27. 5. 35 646 837 30. 4. 35 5881 12 891

28. 6. 35 71 017 82 099 13 951 29. 6 .3 5 1 1 9 5 1 307 313 1. 7 .3 5 658 855 10. 5. 35 5882 12 787

26. 7. 35 71 277 81 128 14 331 31. 7 .3 5 1 2 8 9 1281 307 5. 8. 35 583 819 20. 5 .3 5 5883 12 669

2. 8. 35 71 630 82 214 1 3 1 3 0 31. 8. 35 1 3 6 6 1 2 8 3 338 2. 9 .3 5 593 826 31. 5. 35 5884 12 878

29. 8 .3 5 71 742 82 240 13 909 7, 9. 35 1 3 7 2 1 2 6 2 355 16. 9. 35 563 793 10. 6. 35 5884 12 918

5. 9 .3 5 72 057 81 994 13 607 14. 9. 35 1 3 7 2 1 2 4 8 361 23. 9. 35 542 786 20. 6 .3 5 5884 12 685

27. 9 .3 5 71 952 82 399 13 898 23. 9. 35 1 372 1 2 4 4 358 30. 9 .3 5 536 819 30. 6. 35 5885 13 029

4. 10. 35 72 093 83 337 13 061 30. 9. 35 1 3 7 2 1 3 1 7 333 7. 1 0 .3 5 556 806 10. 7. 35 5885 13 210

11. 10. 35 72 122 83 023 13 057 7. 10. 35 1 3 7 6 1 296 334 14. 1 0 .3 5 562 796 20. 7. 35 5885 13 267

18. 10. 35 71 963 82 405 13 412 15. 1 0 .3 5 1 3 8 2 1 2 7 0 357 21. 10. 35 571 783 31. 7. 35 5613 13 858

25. 10. 35 7 2 1 5 8 82 035 14 284 23. 10. 35 1 3 8 7 1261 357 28. 10. 35 589 789 10. 8. 35 5419 13 942

1. 1 1 .3 5 71 990 83 306 13 509 31. 10. 35 1 3 8 7 1 3 2 5 327 4. 1 1 .3 5 606 816 20. 8. 35 5332 13 708

8. 1 1 .3 5 71 323 82 545 13 318 7. 1 1 .3 5 1 387 1 2 9 5 339 11. 1 1 .3 5 613 795 31. 8. 35 5143 14 095

15. 1 1 .3 5 70 389 81 881 13 476 15. 1 1 .3 5 1 3 9 0 1 2 7 2 353 19. 1 1 .3 5 622 788 10. 9. 35 4995 14 236

22. 1 1 .3 5 69 025 81 235 14 269 23. 1 1 .3 5 1 3 9 1 1 2 6 8 357 25. 1 1 .3 5 628 787 20. 9. 35 4751 14 917

29. 1 1 .3 5 66 191 82 447 12 187 30. 11. 35 1 3 9 2 1 3 2 3 337 2. 12. 35 628 817 30. 9 35 4643 15 270

6. 12. 35 65 905 81 689 1 1 6 3 8 7. 12. 35 1 3 9 2 1 2 9 5 343 9. 1 2 .3 5 630 795 10. 10. 35 4438 15 427

18. 12. 35 65 911 80 848 1 1 9 8 2 14. 1 2 .3 5 1 387 1 2 8 3 353 16. 1 2 .3 5 633 782 20. 10. 35 1 4315 15 270

Internationale Außenhandelsziifem.

1932 1933 1934 O kt. Nov. Dez.
1935
Jan. Febr. März A p ril M a i Jun i Juli Aug. Sept. O kt. Nov.

1 Q9Q 1449 1655 130 151 132 167 153 177 171 171 157 178 170 162 189 169
USA,

Einf.
Ausf. 1611 1675 2133 206 195 171 176 163 185 164 165 173 173 172 198 221 269

M illionen $ +  288 +  226 +  478 +  76 +  44 +  39 +  9 +  10 +  8 - 7 - 6 +  16 - 5 +  2 +  36 +  32 +  100

702 676 732 69 65 63 62 56 61 60 65 58 62 59 61 73 71
England

Einf.
365 347 396 37 36 34 35 34 36 33 35 33 36 35 34 44 39

M illionen £
+  - - 3 3 7 - 3 2 9 - 3 3 6 - 3 2 - 2 9 - 2 9 - 2 7 - 2 2 - 2 5 - 2 7 - 3 0 - 2 5 - 2 6 - 2 4 - 2 7 - 3 3 - 3 2

28425 23061 1795 1793 1820 1944 1750 1717 1697 1820 1676 1742 1697 1508 1723 1736
Frank- Einf.

Auff 19705 18433 17822 1565 1619 1579 1450 1328 1280 1341 1320 1263 1158 1174 1180 1353 1421

+  - - 10103 -9 9 8 2 -  5239 - 2 3 0 - 1 7 4 -2 4 1 - 4 9 4 - 4 2 2 - 4 3 7 - 3 5 6 - 5 0 0 - 4 4 0 - 5 8 4 - 5 2 3 - 3 2 8 - 3 7 0 - 3 1 5

1299 1209 1038 87 88 75 76 70 80 78 78 73 76 76 76 94 85
Holland

Einf.
A im f 846 726 712 62 60 56 55 51 54 50 58 51 54 61 59 70 60

M illionen hfl.
+  - - 4 5 3 - 4 8 3 - 3 2 6 - 2 5 - 2 8 - 1 9 - 2 1 - 1 9 - 2 6 - 2 8 - 2 0 - 2 2 - 2 2 - 1 5 - 1 7 - 2 4 - 2 5

1783 1595 1434 125 118 135 94 94 106 109 110 110 110 103 100 116 113
Schweiz 801 853 844 75 80 80 61 67 72 68 67 67 62 59 67 76 79
M illionen sfrs.

+  - - 9 6 2 - 7 4 2 - 5 9 0 - 5 0 - 3 8 - 5 5 - 3 3 - 2 7 - 3 4 - 4 1 - 4 3 - 4 3 - 4 8 - 4 4 - 3 3 - 4 0 - 3 4

8267 7392 7665 631 608 760 621 627 668 650 552 682 569 569 712 — —

Italien 6812 5939 5232 450 428 536 379 391 394 426 380 468 386 426 430 — —
M illionen L ire

+  - - 1455 -1 4 5 3 -2 4 3 3 -1 8 1 - 2 8 0 - 2 2 4 - 2 4 2 - 2 3 6 - 2 7 4 - 2 2 4 - 1 7 2 - 2 1 4 - 1 8 3 - 1 4 3 - 2 8 2 — —

Tschecho- 7489 5832 6399 588 597 607 415 415 517 519 539 479 488 527 626 661 791

Ausf. 7350 5853 7288 724 694 757 476 519 585 622 531 543 574 768 659 773| 824

M illionen Ke. H— - 1 8 9 +  21 +  889 +  136 | + 9 7 + 150| + 6 1 +  104 +  68 +  103 - 8 +  641 +  86 +  241 +  33 +  112 +  33
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Großhandelsindices im Ausland.

Belgien
Däne
mark

Eng

Board o f 
Trade

land

Economist
Frankreich H o lland Japan

Italien

Bachi.

N or
wegen

Spanien Schweden Schweiz
Tschecho
slowakei

U SA. 
Bureau 

of Labour

1913 ................... 100
b)

100 100 100 100 100 100 100
b)

100 100 100 100 100
1922 ................... 367 181 158.8 159.5 326.6 160 195.8 508 220 176 173 167.5 1334 138.5
1923 ................... 497 210 158.9 162.1 418.9 151 199.1 512 232 172 163 180.6 977 144.1
1924 ................... 573 234 166.2 166.2 488.5 156 206.5 512 267 183 162 174.6 997 140.5
1925 ................... 558 210 159.1 160.9 549.8 155 201.7 596 253 188 161 161.6 1008 148.3
1926 ................... 744 163 148.1 143.2 702.6 145 178.9 603 198 181 149 144.5 955 143.3
1927 ................... 847 153 141.6 137.6 617.2 148 169.8 495 167 172 146 142.2 979 136.7
1928 ................... 843 153 140.3 135.1 e> 645 149 170.9 462 <9 157 167 148 144.6 979 138.5
1929 ................... 851 150 136.5 127.2 «) 627 142 166.2 446 <9149 167.7 140 141.2 924 136.5
1930 ................... 744 130 119.5 106.8 <0 554 117 136.7 383 <9137 167.0 122 126.5 117.3* 123.8
1931 ................... 626 114 104.1 89.3 <9 502 97 115.6 328 o) 122 168.8 111 109.7 107.3 104.6
1932 ................... 532 117 101.6 86.1 <9 427 79 121.7 304 <9 122 166.7 109 96.0 99.7 92.8
1933 ................... 501 125 100.9 86 9 398 74 135.6 280 122 159.1 107 91.0 96.2 94.5
1934 ................... 472 132 104.1 90.3 376 78 134.2 276 124 — 114 89.8 107.4
1935 «) a) o) a) a) c)
Januar ............... 472 135 88.3 91.6 349 61.9 137.1 280 125 167.8 115 88.3 85.1 112.9
Februar ........... 466 135 88.0 91.3 343 61.8 139.1 282 125 165.4 115 87.6 85.3 113.9
M ä r z ................... 464 132 86.9 90.9 335 60.8 138.7 289 126 164.8 115 86.4 84.9 113.6
A p r i l ............... 531 132 87.5 91.8 336 61.1 137.8 299 125 164.8 115 87.1 85.7 114.8
M ai ................... 552 131 88.2 94.3 340 61.1 137.8 304 125 167.2 115 87.6 86.1 114.9
Jun i ................... 555 130 88.4 93.7 330 61.1 136.2 315 126 164.4 116 88.6 880 114.3
J u li ................... 553 131 88.0 93.7 322 60.8 136.2 319 127 162.8 116 89.9 86.0 113.8
A u g u s t............... 552 134 88.4 93.0 330 61.0 138.2 329 128 163.4 115 91.4 86.8 115.3
S ep tem be r........ 560 136 89.6 96.1 333 62.0 143.1 337 128 115 92.3 86.8 115.5
O ktober ........... 574 189 91.1 98.5 342 63.5 — 352 130 __ 117 93.3 86.5 115.3
Novem ber........... 582 139 91.2 98.2 348 62.9 — — 130 — 118

a) Monatsende, b) Jahresende, c) Neuer Index. * Goldindex, seit der Stabilisierung.

Wechselkurse der New-Yorker Börse im Dezember.

W  ä h r  u n g P aritä t 2.12. 5.12. 10.12. 14.12. 20.12. 24.12. 29.12.

Amsterdam ___ D o lla r fü r 100 fl. 40.20 67.78 67.78 67.70 67.74 67.76 67.78% 68.—
Athen ................... „  „  100 Dr. 1.29 »/, 94.— 94.— 94.25 9 4 . - 93.75 93.— 94.37
Belgrad ............... „  „  100 Din. 1.76 2.29 2.29 2.30 2.30 2.29 % 2.28% 2.31
B e rlin  ................... „  „  100 RM 23.80 40.24 40.23 40.22 40.22% 40.22% 40.20 40.26
Bern ................... „  „  100 Frcs, 19.30 32.35 32.36 32.41 32.45% 32.43 ‘ 32.46 32.57
Brüssel ............... „  „  100 Beigas 13.90 16.91'/, 16.89 % 16.85 16.87 16.81 16.84 % 16.88
Budapest ........... „  „  100 Pengö 17.49 29.65 29.70 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Buenos A ires . . . . Cents ,, 1 Peso 42.44 32.85 32.90 32.86 32.85 32.86 32.86 32.87
Kopenhagen . . . . D o lla r „  100 K r. 26.80 22.— 22.05 22.02'/, 22.02 % 22.02% 22.02% 22.02%
London ............... >i » 1 £ 4.86% 4.923/4 4.93'/, 4.93 4.92 % 4.93 " 4.93 4.93%
M adrid  ............... ,, „  100 Pes. 19.30 13.66'/, 13.65 18.67'/, 13.70% 13.66 % 13.65'/, 13.73
O s lo ....................... h „  100 K r. 26.80 24.75 24.80 24.77'/, 24.77% 24.77'/, 24.77'/, 24.77'/,
Paris ................... h „  100 FrcS/ 3.91% 6.59% 6.58% 6.59% 6.61 % 6.59% 6.58 % 6.62%
P ra g ....................... h „  100 Kc. — 4.14 4.13% 4.14% 4.15% 4.14'/, 4.14 4.16 %
Rio de Janeiro . . Cents „  1 M ilre is 11.96 8.30 8.32 8.31 8.30 8.31 8.31 8.31
R o m ....................... D o lla r „  100 L ire 5.26 — — 8.09 8.08 % 8.08 8.08 8.06
Stockholm  ........... I. „  100 K r. 26.80 25.40 25.45 25.42% 25.42'/, 25.42'/, 25.42'/, 25.42'/,
W ien ................... h h 100 Schilling 14.07 18.76 18.76 18.82 18.83 18.82 18.78 18.80 *
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Wechselkurse der Londoner Börse im Dezember (M itte lkurse),

W ährung P aritä t 2.12. 5.12. 10.12. 16.12. 20.12. 24.12. 31.12.

A lexandria  . . . . Piaster fü r  £ 97.50 97.50 97.50 97.50 97.50 97.50 97.50 97.50
Amsterdam . . . . Gulden fü r £ 12.11 7.281/, 7.28 7.28 V, 7.278/, 7.278/, 7.271/, 7.258/,
A then ............... Drachmen f. £ 375.— 517 — 517.— 521.— 5 2 0 .- 520.— 520.— 522.—
B a ta v ia ............... Gulden fü r £ 12.11 7.25V, 7.24 V, 7.24 V, 7.23 V, 7.23«/, 7.24V, —

B elg rad ............... D inar fü r  £ 276.316 216 — 217.— 216 — 217.— 217.— 217.— 216.50
B erlin  .................... M ark fü r  £ 20.43 12.25 Vs 12.26Vs 12.26 12.24V, 12.25 12.26 12.24 V,
Bombay .......... sh fü r Rupie 18 d 1.6V, 1.6 V, 1.6V» 1.6 V, 1-6V, 1.6 Vs 1-6 Vs
B rü s s e l............... Belga fü r £ 3 5 . - 29.17 29.22V2 29.26 29.21 V, 29.26 29.29 29.248/,
B u d a p e s t ............... Pengö fü r £ 27.82 16.50 16.50 16.50 16.50 16.50 16.50 16.68
Buenos A ires . . Pap.-Peso fü r £ 11.45 17.95 17.95 17.95 18.05 18.10 18.15 —

Bukarest ............... Le i fü r  £ 813.6 629.— 630 — —  ■ 665 — 665 — 665 — 6 7 0 .-
Calcutta ............... sh fü r Rupie 18 d 1.6V, 1.61/, 1-6 V, 1-6 V, 1-6V, 1.6V,
Helsingfors . . . . Finnm. fü r  £ 193.23 226.87V2 226.87V, 226.87V, 226.87V, 226.871/, 226.87V, 226.906/8
Hongkong .............. sh fü r $ — 1-53/, 1.4Vts 1.4V, 1.3V, 1-3 V, 1.3*/. 1.3V,
Istanbul ............... Piaster fü r £ 110.— 613.— 614 — 613.— 614.— 613.— 614.— 6 1 5 .-
Ita lie n  .................... L ire  fü r £ 92.46 — — — — 61.18 V, 61.25 61.25
Japan .................... sh fü r Yen 24.58 d 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2V., 1.2Vm I . 2 V32
Kopenhagen. . . . Kronen fü r £ 18.159 22.40 22.40 22.40 22.40 22.40 22.40 22.40
Kowno .................... L it. fü r £ 48.66 29.25 29.25 29.25 29.25 29.25 29.25 —

Lissabon ........... Escudo fü r £ 110.— 110.121/, 110.12V, 110.12V, 110.121/, 110.12V, 110.121/, 110.121/,
M a d r id ............... Pesetas fü r  £ 25.2216 36.12V, 36.18 V, 36.061/, 35.93V, 36.188/, 36.09s/8 35.93
M an ila  . ............... sh fü r $ 24.666 d 2.0 V, 2.0V, 2.0 V, 2.0 V, 2.0V, 2.0V, 2.0V,
M e x ik o .................... Pesos fü r £ 9.76 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 —

Montevideo . . . . Pence fü r $ 51 d 21.75 22 — 22.— 22.— 22.25 22.25 22.25
M ontrea l .............. D o lla r fü r  £ 4.86=/, 4.985/a 4.98®/8 4.981/, 4.96 V, 4.97 V, 4.961/, 4.96
New Y o rk  . . . . D o lla r fü r  £ 4.86 */, 4.98V« 4.93 V10 4.98V« 4.92 V, 4.927/8 4.92la/10 4.9218/16

Oslo .......................... Kronen fü r £ 18.159 19.90 19.90 19.90 19.90 19.90 19.90 19.901/,
P a r is .......................... Francs fü r £ 124.21 74.843/8 74.93 74.75 74.58V, 74.717/8

T—(
00Th 74.51

Prag .......................... Kronen fü r £ 164.2527 119.25 119.37 V, 1 1 9 .- 118.683/, 118.87 V, 119 — 118.62 V,
Reval .................... E .  K r. fü r  £ 18.159 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 —

Riga .......................... Lats fü r £ 25.2216 15.12V, 15.12V, 15.12V, 15.12 V, 15.12V, 15.121/, —

Rio de Janeiro . Pence f. M ilr. 5.899 d 2.71 V, 2.71’ /, 2.71Vb 2.65 V, 2.65 V, 2.65»/, —

Schweiz ............... Francs fü r £ 25.2215 15.25 15.24 V, 15.21V2 15.18V, 15.191/, 15.18V, 15.16
Shanghai .......... sh fü r  chin. $ — 1.2 V, 1.21/, 1-29/,e 1.2V, 1.2V, 1.2V, l-29/,s
Singapore . . . . sh f ür  $ 2.4 2.4 V, 2.4 V, 2.4 3/s, 2.4V8, 2.4»/s, 2.43/s, 2.48/32
S o f ia ................... Lewa fü r £ 673.659 400 — 400.— 400.— 400.— 400.— 400.— 4 0 0 .-
Stockholm  . . . . Kronen fü r £ 18.159 19.40 19.40 19.40 19.40 19.40 19.40 19.39V,
Valparaiso . . . . Peso fü r £ 40.— 1 2 5 .- 128.— 124 — 124.— 125.— 125.— —
W arschau........... Z lo ty  fü r  £ 43.38 26.188/4 26.183/, 26.188/, 26.12 V, 26.188/, 26.188/, 26.06
W ie n ................... Schilling fü r £ 34.581/, 26.50 26.50 26.50 26.50 26.50 26.50 26.18

’ M O ,  #  

•VV .  ̂' '' Ï

Maße und Gewichte,
1 1 deutsch =  1000 kg
1 t eogliscb =  20 cwts =  2240 lbs =  1016,048 kg
1 Pfund englisch (lb) =  16 Unzen =  453,59 g 
1 Unze engl. =  31,1035 " L ** * ’ * ”
1 russ. Pud =  16,38 kg

: 31,1035 g bei Edelmetallen, sonst =  28,35 g

1 Bushel Roggen oder Mais =  56 engl. Pfund =  25,40 kg 
1 Bushel Weizen =  60 engl. Pfund =  27,22 kg 
1 Bushel Gerste =  48 lbs =  21,77 kg 
1 Bushel Hafer =  32 engl. Pfund =  14,52 kg

-Erläuterungen; ■ 9--ASonstiges.
fob bedeutet free on board, der V erkäufer muß die W are auf seine 

Kosten bis an Bord des Schiffes oder in  den Waggon (fow) lie fern, 
cf (cost and fre ight) der Verkäufer trägt alle Kosten bis franko Bord 

und bezahlt überdies noch die Fracht bis zum Bestimmungsort, 
c if (cost, insurance and fre ight) der Verkäufer träg t dieselben Kosten 

wie bei cf und außerdem noch die Versicherungskosten,




