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

Allgemeine Wirtschaftslage

Um sätze im  Zahlungsverkehr (m Milliarden Reichsmark)

Z a h l u n g s v e r k e h rüber
1928 1932 1936 Jan. - Dez. 1937 1938

Monatsdurchschnitt 1936 1937 Q e z . Jan. Febr.

Reichsbankgiro .. 57,8 43,8 59,4 712,9 854,6 82,3 81,0 68,0
Reichsbankabrechnung. 10,0 4,6 5,1 61,7 71,0 6,8 6,1 5,4

12,1 8,6 11,8 141,3 161,6 16,1 14,4 13,2

3



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

Preisentw icklung in  Deutschland

Z e i t
Gesamt-

index

Agrarstoüe Industrielle Rohstoffe und Halbwaren Indnstr. Fertigwaren Lebens
haltungs
kosteninsges. Kolonial

waren insges. Eisen
rohstoffe

N.E.
Metalle Textilien y Häute 

nd Leder nsges. t!»roduk-
onsgüter

Ver
brauchs
güter

1913 ..................
1928 ..................
1932 ..................
1935 ..................
1936 ..................
1937 ..................

100
140.0 
96,5

101,8
104.1 
105,9

100
134.8 
91,3

102,2
104.9 
104,6

132,8
85.6
83.7 
85,5 
95,9

100
134,1
88,7
91,6
94,o
96,2

127.5 
102,8
102.5
102.5 
102,9

105,5
60,2
47,5
51,9
65,3

159,4
62,6
82,3
88,7
88,9

162,8
61,0
60,2
69,6
74,0

100
158,e
117,9
119,4
121,2
124,6

137.0 
118,4 
118,3
113.0 
113,2

174,9
117,5
124,0
127.3
133.3

100
151,7
120,6
123.0 
124,6
125.1

1937 Januar .. 
Februar ..
März __
April . . . .
M a i.........
Jun i.........
J u l i .........
August .. 
September 
Oktober .. 
November 
Dezember .

1938 Januar . . 
Februar , .

105.3 
105,5 
106,1
105.8
105.9 
106,1
106.4 
106,7 
106,2
105.9
105.5
105.5
105.6
105.7

103.2
103.4
103.9
103.9 
104,1
104.7
105.7
106.4
105.4
105.0
104.7 
104,6
105.0
105.3

92,9
94,1
94.8
95.0
97.5 
97,7
97.6
97.6
96.9
96.5
95.5
94.0
90.1
89.6

96.8
97.3
98.1
97.0
96.6 
96,fl
96.4
96.2
95.6
94.8
94.1
94.3
94.4
94.4

102,8
103.0
102.9 
102,8
102.9 
102,8
102.9
103.0
103.0
103.0
103.0
103.0
103.0 
103,7

64.0
68.4
80.3
78.1
68.5
67.8
67.6
68.4
64.9
67.7
52.7
61.8 
52,0 
50,8

92.4
92.5
92.3 
92,8
92.5
92.0
91.6 
89,5
86.7
83.0
81.4
80.8
81.0
80.4

74.2
74.7
75.1 
74,9
66.1
74.4
74.8
74.0
74.5 
74,4
74.7
76.0
74.8
74.3

123.2
123.2
123.6
123.8
124.2
124.6
124.6
124.8
125.6
125.9 
126,0 
126,0
125.9 
126,0

113.2
118.2
113.2
113.2
113.2
113.2
113.2
113.1
118.1
113.1
113.1
113.1
113.1
118.1

130.7
130.7
131.4
131.8
132.5
133.0 
133,3
133.0
134.9
186.6
135.8
135.8 
185,5 
185,7

124,5
124.8
125.0
125.1
125.1
125.8
126.2 
126,0
125.1
124.8
124.9
124.8
124.9
125.2

1938 2. März ..
9...............

16. „ ..
23..............

105.8
105.8
105.8
105.8

105.5
105.6
105.6
105.7

89.6
89.6
89.6
89.6

94.4
94.4
94.4
94.4

103.7
103.8
103.8
103.8

51,2
60,9
50,0
51,5

80.4
80.5 
80,1 
79,9

74.8
74.8 
74,3 
74.2

126,1
126,0
126,0
125,9

118,1
118,1
118,0
113,0

185,9
135.7
135.7 
136,6

D ie  Einnahm en des Reiches in Millionen Reichsmark)

Kalenderjahre 1936 1937 1938

^m28~ I 1932 1 1936 1 1937 3.Viertelj. | 4.Viertel). 3.Viertelj. 4.Viertelj. Jan. Febr.

Einkommensteuern
Lohnsteuer ......................
Kapitalertragsteuer .........
sonst. Einkommensteuern ..

1348,0
134,8

1400,2

748,5
40,9

543,2

1497,7
71,9

1509,1

1699,3
78,5

2073,1

384,3
15,5

491,5

397,9
9,4

439,1

435,7
11,2

672,5

453,6
11,2

631,2

168,3
5,1

68,0

145,3
3,5

44,3
—

3850,9 891,3 846,4 1119,4 1096,0 241,4 193,1insgesamt 2883,0 1332,6 3078,7

Besitz- und Ve
Körperschu 
Vermögensl 
Umsatzsteu 
Börsemumsa 
Wecbselste 
Beförderun 
sonst. Besi 

steuern

rkehrsteuern
itsteuer ............
euer ...............
er
itzsteuer 
ner ... 
gsteuer . 
tz- und Verkehr-

477.9
441.9 
877,7

65,7
48,1

505,4

250,1

105.8 
330,3

1354,4
9,1

35,6
179,1

675.8

932,8
344,7

2291,1
15,7
47,3

234,0

495,2

1474,2
363.7 

2671,6
16.7
54.7

283.7

660,4

320,1
83,0

584,5
4,0
9,6

65,5

130,9

300.4 
96,7

640.4 
4,7

11,4
62,3

130,8

490,3
85,3

680,0
4,0

13,5
81,8

202,9

418,1
97,0

720,3
3,9

14,9
74,2

153,5

50,0
4,6

312,6
1,3
5,0

24,6

54,5

22,8
82,5

201,1
1,6
4,8

21,0

109,7

insgesamt 2666,8 2690,1 4360,8 5525,0 1197,6 1246,7 1557,8 1481,9 694,0 636,6

Verbrauchstei
Tabaks teue 
Zuckers teu 
Salzsteuer 
Biersteuer 
Spritmonoi 
* ettsteuer 
Schlachtsti 
sonst. Verb

lern
r .........................
er ..................

K>1 ..............

rauchsteuern •

793,9
224,5

360,2
261,0

50,1

761.9
285.9 
26,4

260,8
137,0

46,2

819.3 
326,5
59,5

288,1
229,1
312,8
189.4 
91,9

876.2
340.2 
59,6

310,0
251,6
272.2 
207,8
143.3

213,2
94,4
13.9
79.9
43.9 
74,6 
41,1
13.9

217,6
94,3
19,1
75.0
63.1
77.1 
51,9 
16,7

215,9
109,0

14.2
88.4
48.7
66.7
45.4
50.2

235,6
88,0
17.8 
85,0
69.8
75.4
58.4 
37,6

72,0
35,5
5,4

22.3
23.3
26.3
19.4 
11,7

68,1
30.3
2.4 

25,2 
18,9 
19,1
17.4
9.4

in sgesamt 1689,7 1518,2 2316,6 2460,9 574,9 614,8 638,5 667,6 213,9 190,8

Zolle 1250,8 1106,0 1288,8 1529,9 330,1 355,3 396,8 442,8 198,0 101,5

Steuern und Zölle .. insgesamt 8490,3 6646,9 11044,9 13366,8 2993,9 8063,2 3712,5 3688,4 1105,9 928,9
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C O M M E R Z -  U N D  P R I V A T - B A N K

Geld-  und Kreditwesen
In der Hauptversammlung der Reichsbank hat 

Dr. Schacht bemerkenswerte Ausführungen über die 
Aenderung der staatlichen Finanzierungstechnik
gemacht, die auch die zukünftige Kreditgewährung 
der Großbanken wesentlich beeinflussen dürfte. Er 
führte unter anderem aus, daß die Konsolidierung der 
wirtschaftlichen Verhältnisse es jetzt gestatte, auf dem 
Gebiete des Krediteinsatzes für Reichsaufträge von 
der Methode der Zwischenfinanzierung durch Sonder
wechsel künftig Abstand zu nehmen und die be
nötigten M ittel, soweit sie nicht aus dem regulären 
Etat fließen, durch Ausgabe von Reichsschatzanwei
sungen und Reichsanleihen unmittelbar aus den K re
ditmärkten aufzubringen. Gerade im Zeitpunkt der 
Aenderung der Finanzierungstechnik ist es ange
bracht, sich zu vergegenwärtigen, wie groß der Um
fang des Wechselkredites der Banken während der 
letzten Jahre war.

Unser Schaubild zeigt, daß im Laufe des w irt
schaftlichen Aufschwunges die Wechselbestände der 
berichtenden Kreditinstitute sich mehr als verdoppelt 
haben und nun auf einem Stand von über 13 Mrd. 
angekommen sind. Der Hauptteil fä llt der Reichsbank 
zu, deren Aufnahmefähigkeit durch Vermehrung des 
Notenumlaufes und durch eine Verminderung mehrerer 
Aktivposten sich beträchtlich erweitert hat. Der allge
meinen Entwicklung entsprechend, hat, wie unserer 
Tabelle „kurzfristige Kredite“  zu entnehmen ist, der 
Wechselbestand der Großbanken seit Ende 1932 über 
1 Mrd. zugenommen. Diese Bevorzugung der Wechsel 
als Finanzierungsform hatte zur Folge, daß die 
Wechselbestände der Filialgroßbanken auf rund 30% 
der gesamten Aktiven angewachsen sind. Demgegen
über hat sich die Kreditgewährung in Form von Buch
krediten nicht entsprechend ausgedehnt und ist te il
weise noch rückläufig gewesen, obwohl das Ausmaß

Deutsche Golddiskontbank

1935 1936 1937 1938
Dez. Dez. Okt. Nov. Febr.

in Millionen KM

A k t i v a
Kasse ...................... 84 100 48 48 48
Wechsel .................. 1264 833 1258 1649 1301
Schatzwechsel*........ 142 178 63 65 86
Eigene Wertpapiere . . 301 266 268 276 286
Anlagen Aktiengr. C . 200 200 200 200 200
Sonstige Aktiva** .. 83 88 250 235 235

Pas s i v a
Aktienkapital ........ 600 600 600 600 600

618 482 729 781 798
Solawechsel ............ 701 400 604 951 561
„Sonstige Passiva" .. 40 62 56 43 99

* und unverzinsliche Schatzanweisungen.
** e insd il. Guthaben, Schuldner, Beteiligungen und Forderungen.

des Rückganges sich im letzten Jahre stark vermin- 
Es. ist zu erwarten, daß die Aenderung der 

s aa ichen Finanzierungsmethoden den Großbanken 
weitere Möglichkeiten für die Ausdehnung von Kund
schaftskrediten erschließt.

Die Bilanzveränderungen im Februar sind durch 
eme unahme sowohl der Kundschafts- als auch der 
Spareinlagen gekennzeichnet. Dazu t r i t t  eine Er-

Siehe auch Schaubild: K red itm arktlage , B ericht N r. 12/37
K red itgew ähr, u. Einlagenbeweg., Ber. N r. 1/38

höhung der Akzeptkredite. Diese Erweiterung der 
fremden und eigenen M itte l schuf bei gleichzeitiger 
Abnahme des Bestandes an Reichsanleihen und 
anderen Wertpapieren die Möglichkeit einer Aus
dehnung der Kreditgewährung um über 100 M ill. RM, 
von welchen die Hälfte auf Kundschaftskredite ent
fällt. Es mag verfrüht sein, bereits in dieser Ent
wicklung eine Auswirkung der neuen K reditpo litik  
zu sehen, jedoch ist der Anstieg der Buchkredite nach 
mehrmonatigem Rückgang zum mindesten bemerkens
wert.

Deutsche Geldsätze (Berlin)
in %

Tägliche*
Geld Monntsjold Privat

diskont
Reichs
b a n k -

1928............................

1932............................

1937 ............................

___________ .__________ Jahresdurchschnitt
6,74
6,23
2,93

8,22
6,73
2,99

6,54
4,95
2,91

7
5,21
4

1937 Jan. . . 
Juni . .  

Dez. . .

M o n a t s d u r c h s c h n i t t

2,65
3,01
2,95

27/s—3'/a
2»/a—2»/a
2s/4—3 
23/4—3
26/g—27/8
2a/4—3 
3V!~3V2

3,27
3,05
2,83

3,00
2,88
2,88

4
4
4

4
4
4
4
4
4
4

1938 1. März 
5- „  

io. „  

15. „
19. „  

25. „  

31. „

2*/. 3
23/4 3 
2s/4—3 
28/4—3 
28/4—3 
2s/4—3 
23/4—3

VL
27b
27.
27s
V/t
Vis
Vis
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C O M M E R Z -  U N D  P R I V A T - B A N K

Einlagenbewegung bei K reditinstitu ten  (¡» mulrm). VermCgensblldnng 
bei Versicherungen*

Z e i t Spareinlagen Knndschaitseinlagen Milt. RM.

Stand1 Einlagen- Zinsgutachr. Stand1 Einlagen- Stand1 des Vermögens-
Veränderung2 bei Sparkassen Veränderung Vermögens Veränderung

1935
1. Halbjahr 14 901 +  681 320 11 434 +  408 8 625 +  381
2. „ t 15174 +  273 116 11665 +  230 9 209 +  584
1936

+  274 
+  418

1. Vierteljahr 
2-

15 687 
15 823

+ 513 
+  136

260
85

11939 
12 357 ! 9 737 +  528

3.
4- „ f

15 953
16 095

+  130 
+  142

8
119

12 504 
12 796

+ 147
+  292 > 10 418 +  681

1937
1. Vierteljahr 16 396 +  301 245 12 946 +  150 |  11062 +  6442. 16 552 +  156 a 12 961 +  15
3. 16 825 +  273 3 12 996 +  35
4. „ t 17 318 +  493 140 13 162 +  166 11 582* +  520
1938 Januar. 17 867 +  549 220 12 813 -  349

Februar 18124 +  257 55 13 240 +  427
* A ngestellten- und Inva lidenversicherung sowie die w ichtigsten Lebensversicherungsunternehm ungen. 1 Am Ende der B erichtszeit. 2 E in 

schließlich Z insgutschriften. * Stand O ktober 1937. f  Le tz te r Stichtag U ltim o Novem ber, fü r Spurkassen Dezember.

Berichtende Institute* 
(in Mill. RM)

Kurzfristige K red ite  in Form von

W echseln Schatzwechseln
u. unverzinsl. Schatzanw.

Buchforderungen

Febr.38 Veränderung seit 
Jan. 38 | Ende 3 2 " Febr.38 Veränderung «eit 

Jan. 38 | Ende 3 2 "
Febr.38 Verände

Jan. 38
rung seit 
Ende 3 2 "

5 637 +  178 +  2900 
+  991

21 — 39 — 14 81 +  15 — 128
1301 — 348 86 +  21 +  84 102 — 4 +  40

Staats- und Landesbanken1.. 879 +  46 +  700 338 +  12 — 30 398 — 33 — 508

Kreditgenossenschaften3 . . . .  
Sparkassen u. Girozentralen4

134
1807

+  4
+  183 +  1565

4
682* +  51 +  628

438
1978 — 7 -1 060

5 Großbanken ....................... 2 472 +  30 +  1327 466 +  15 — 4 3 264 +  57 — 1012
Sonstige Kreditinstitute5 . . . . 1298 +  20 +  281 157 14 1649 +  04 +  117

insgesamt; 13 528 +  125 +  7700 1754 +  46 +  502 7 910 +  92 — 2009

D ie Hypothekenbanken und Versicherungen sind wegen der re la tiv
aufgenommen.

geringen Bedeutung ih re r ku rz fris tig e n  Anlage in  diese Tabelle n id it

Langfristige Anlagen in Form von

Berichtende Institute* 
(in Mill. RM) H ypotheken7 W ertpapieren Darlehen an öifentl.-rechtl. 

Körperschaften

Febr. 38 Verände
Jan. 38

rung «Bit 
Ende 3 2 "

Febr. 38 Veränderung seit 
Jan. 38 | Ende 3 2 " Febr.38 Verände

Jan. 38
rung seit

Nov. 35

Reichsbank............... 396 +  i +  1 
+  283 
+  427

Golddiskontbank .......... 286 +  10
Staats- und Landesbanken1., 384 — 322 — 233 494 -  03 252 — 282 -  05

H v d  o t hekenba nken3 ............ 6108 
79 

7 646

300f 
312 

7 009

856 +  7 

— 734

Kreditgenossenschaften*----
Sparkassen u. Girozentralen4

+  1 
+  89 +  700

+  1 
+  182 +  5049 3 508 -  9

44 640 4- 144
Sonstige Kreditinstitute' • ■ • •
Versicherungen8 ......................

966 
4 221

- +  879 
+  1310

794
3 915

+  322 
+  2587

70
1665

- — 257 
+  445

insgesamt: 19 448 —287 +  2546 14 146 +  52 +  8813 6 351 — 291 — 601

• Angestemeu- ‘ “ vaUdenversicherung sowie die größeren Lebensversicherung, 
Bffentl.-rechtl. Körperschaften. + stand Dezember 1936. a nur G irozentralen.

* *  Bel der Berechnung des K reditvolm nens fü r Ende 1932 konnten m ehretkonnten m ehrere je tz t berichtende In s lltu le  nicht berücksichtigt werden.
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D er Kursstand der A ktien  Ende M ärz

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

Im Monat März hat sich besonders in der zweiten 
Hälfte eine Belebung des Börsengeschäfts eingestellt, 
durch die die bis dahin herrschende Geschäftsstille 
abgelöst worden ist. Der Grund hierfür lag offenbar 
in der Tatsache, daß die Veröffentlichung der Jahres
abschlüsse für 1937 jetzt in Gang kommt und daß 
dabei eine Reihe von D i v i d e n d e n e r h ö h u n g e n  
zu verzeichnen waren, die nicht überall erwartet 
worden sind. Von etwa 50 Gesellschaften, deren 
Dividendenvorschlag bis Ende März bekanntgeworden

Zahl der notierten 
Aktien werte 

Ende März 1 Ende Febr. 
1938 | 1938

in °/0 der Gesamtzahl

Ende März 
1938

Ende Febr. 
1938

unter 25% ___ — — ___

von 25 bis 50% 2 3 0,5 0,9
über 50 ,, 75% 15 15 4,2 4,2

„ 75 „ 100% 46 43 12,6 12,1
„ 100 „ 150% 211 205 57,5 57,8
„ 150 „ 200% 77 74 20,9 20,8

über 200% 16 15 4,3 4,2
867 355 100,0 100,0

ist, wurde die Dividende in 20 Fällen aufgebessert, 
denen nur in zwei Fällen ein Rückgang der Dividende 
gegenüberstand. In unserer Tabelle hat sich die 
prozentuale Verteilung bei den einzelnen Kursgruppen 
nur wenig verändert; der Gesamtkurswert der amtlich 
notierten Berliner Dividendenwerte ist von 12,497 M il
liarden Reichsmark leicht auf 12,519 Mrd. RM ge
stiegen, obwohl der Nennwert der in Frage kommen
den Papiere einen Rückgang von 9,133 Mrd. RM auf 
9,124 Mrd. RM aufweist. Dabei ist aber zu berück
sichtigen, daß bei einer Reihe von Gesellschaften die 
Dividende für 1937 inzwischen bereits vom Kurse ge
trennt worden ist. Ueber den sonstigen Rahmen hin
ausgehende Kurssteigerungen waren in der Haupt

sache bei Maschinen-, Zellstoff-, Gummi- und Leder- 
werten zu verzeichnen. Der Börsenindex des Statisti
schen Reichsamts ist per 26, März 1938 gegenüber dem 
Vormonat kaum verändert.

Am M arkt der f e s t v e r z i n s l i c h e n  W e r t e  
war die Haltung weiter stabil; vereinzelte neu heraus
gekommene Anleihe-Emissionen wurden jeweils wie
der stark überzeichnet.

In Berlin notierte Aktien
in Millionen RM

Ende k
Kennwert

lärz 38
Kurswert

Ende Febr.38 
Kennwert j Kurswert

Bergwerks- u. Hüttenindustrie 2 028 2 824 2 028 2 795
davon: K a li...................... 199 264 199 268

Eisen-, Stahl- u. Metallwaren 158 216 158 214
Maschinen, App., Fahrzeuge 392 581 392 567
davon: Lok.- u. Waggonbau 54 74 54 72

Elektrotechnik ................... 528 843 528 833
Chem. u. pharmaz. Industrie 1005 1523 1 0 1 2 1542
Zellstoff und Papier ......... 109 158 109 153
Gummi ......................... . . 41 89 41 80
Baugewerbe und Baustoffe . . 142 199 142 201
Glas, Porzellan und Keramik 102 140 102 139
Leder und Kunstleder . . . . . . 38 61 38 59
Textilindustrie ....... ............ 231 376 231 375
Nahrungs- und Genußmittel 354 510 354 506

davon: Brauerei u. Mälzerei 205 276 205 276
davon: Zuckerindustrie .. 68 115 68 114

Versorgungsindustrie ......... 965 1331 965 1344
Handelsges. u. Warenhäuser 49 57 51 47
Verkehrswesen ........ 1523 1871 1523 1868
Banken ................................ 1278 1566 1278 1 596
Kolonialges........................... 31 43 31 44Sonstige Gewerbegruppen .. 150 131 150 134

Insgesamt.......................... 9124 12 519 19133 12 497

K ursentw icklung von W ertpapieren*

Zeit Aktien Renten Zeit Aktien Renten

1928 . . . .  
1932 . . . .
1935 . . . .
1936 . . . .
1937 . . . .

148,40
54,45
90,37
99,91

111,75

85,50
66,89
95,25
95,77
98,69

1937 Okt. 
Nov. 
Dez.

1938 Jan. 
Febr.

113,24
112,04
111,30
113,84
113,61

99,44
99,62
99,68
99,81
99,94

1937
Jan. .. 
Febr. .. 
März .. 
A p ril.. 
Mtai . • • 
Juni .. 
Juli .. 
Aug. .. 
Sept. ..

106,59
108,14
109,34
110,57
111,80
112,81
114,56
115,73
114,84

96,67
97,37
97,70
98,47
98,80
98,85
99,03
99,36
»9,33

1938 Febr. 
81.1— 6.

7.—12. 
14.—19. 
21.-26.

März 
28.2.— 6. 

7.-12. 
14.-19.

Wochendurchschnitt

113,75
113,31
113,41
113,91

113.99
113,49
113,60

99,87
99,90
99,95

100,10

100.03 
100,05
100.04

Index des S tatislisd ien Reidisamts ¡m Jahres- bzsv. M onatsdurdisdiniU .
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U m lauf von W ertpapieren
(in Millionen Reichsmark)

Stand Stichtag Umlauf
veränderungen

Reichsanleihen und 
Schuldbuchford. ,. 8 424,6 XU. 37 +  295 J a n .— Daz.37

Verzins!. Schatzanw, 6174,3 XII. 37 4 2083 J a n .— Dez.37

Anleih. d. Reichspost 500,0 in. 37 —
Anleih. d.Reichsbahna 1 993,7 XII. 36

Länderanleihen....... 1 646,9 IX. 37 -  34 Ja n .— S spt.37

Kommunalanleihcn1’ . 3 601,5 1.38 —

Industrieobligationen 2 585,2 xn.36 +  258 J a n .— Daz.37

Pfandbriefe ............ 9173,4 1.38 4- 32 Ja n u a r 38

Kommunalobligat. .. 2 301,3 I. 38 -  3 J a n u a r 38

Aktien (nominal) . .. 18 705,0 XII. 37 -  520 J a n .— Daz.37

a einschl. V orzugsaktien, b D a rin  en thalten Kom m .-Anl. Stand per 
30. Sept. 1937 und Kom m .-U m sdi.-Anl. Stand per 31. Jan. 1938.

Konversionskasse (in Millionen RM)

Aktiva Passiva
Forderung.

gegen
Reichsbank

Anlagen Schuld
scheine

Schuld
verschrei
bungen

Sonstige
Verpflich

tungen

1933 30. Dez. ..
1934 31. „  .. 
193531. „ .. 
1936 31.............

112,8
272.7
203.7
201.8

217,0
306,5

54,5
20,3
25,2
16,8

61,4
167,8

58,3
252.4
345.4 
338,7

1937 30. Jan, ..
27. Febr. ,. 
31. März ..
30. April ..
31. Mai . . .
30. Juni ..
31. Juli . .. 
31.Aug. ,. 
30. Sept, .. 
30. Okt. ..
30. Nov, ..
31. Dez. ..

1938 31. Jan. ..
28. Febr. ..

221,8
217.0
179.8
164.9 
148,2 
135,5
128.0
97.2 
75,6
75.2
78.3
87.2
81.2 
78,3

300.2
309.5
348.5
373.4 
405,9 
430,7
456.6
481.2
506.5
513.7
512.8 
513,4
532.2
533.8

16.5 
16,0 
16,1
15.6
15.6
15.1
14.6
14.6
14.1
14.1
13.6
13.1
13.1 
12,8

175.1
180.2 
201,5
231.3
245.4
258.9
266.9
274.9 
281,1
293.5
296.5 
303,0 
306,3
310.5

336.3
335.7
322.4
311.5
310.6 
325,4
328.3 
813,9
311.6 
307,0
308.4
311.8
320.8
295.8

Reichsbank-Ausw eise

Datum

A k t i v a P a s s i v a
Gold und 
Deckungs- 
Devisen

Wechsel,
Schecks

Lombard“
forderuDgco

Deckungs
fähige

Wertpapiere

Sonstige
Aktiva*

Umlauf von 
Reichsbank

noten

Tägl. fällige 
Verbindlich

keiten
Sonstige
Passiva**

in Millionen Reichsmark

1928 31. Dezember---- 2884 2627 176 — 530 4930 816 298
1932 31. Dezember . . . . 920 2806 176 — 934 3560 540 746
1937 31. Dezember . . . . 76 6013 60 106 750 5493 1059 327

1937 30. Januar......... 72 4835 65 223 768 4799 707 350
27. Februar . . . . 73 4777 102 222 880 4816 785 844
31, März............ 73 5101 51 167 844 4938 970 183
30. A p r i l............ 74 5124 52 106 756 4979 794 173
31. Mai ............ 74 5001 50 104 775 4902 804 192
30. Juni ............ 75 5262 55 104 716 4992 880 219
31. Juli ............ 75 5316 52 104 734 5112 732 249
31. August......... 76 5283 52 104 767 5116 736 258
30. September .. 76 5538 51 105 786 5256 838 284
30. Oktober 76 5578 44 105 724 5275 711 816
30. November 76 5520 46 105 727 5196 766 325
31. Dezember 76 6013 60 106 750 5493 1059 327

1938 31. Januar ... 76 5459 66 108 808 5199 851 344
28. Februar . . . . 76 5637 81 110 801 5278 891 353

1938 7. März ......... 76 5369 43 108 850 5086 811 847
15....................... 76 5178 51 103 725 4949 823 198
23. „ ......... 76 4919 44 126 804 4808 832 205

* „S onstige A k tiv a “  ohne Reidissdiatzwedisel, SdieidemUnzen. sonstige W ertpapiere. 
**  „S onstige Passiva ohne G rundkap ita l und Reservefonds.

Gesam ter Bargeldum lauf (in Millionen Reichsmark am Jahres- bzw. Monatsende)

Art der
Z a h l u n g s m i t t e l

1928 1932 1937
1936 1937 1938
Dez. Jan. Kehr. Dez. Jan. Fcbr.

Reichsbanknoten . . . . 4914 3544 5493 4980 4799 4816 5493 5199 5278
Privatbanknoten 179 183 9 9 7 — —
Rentenbankscheine 529 413 891 374 368 362 391 301 391
Münzen .................... 967 1500 1594 1604 1540 1542 1594 1531 1550

insgesamt 6589 5640 7478 6967 6716 6727 7478 7121 7219
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Wirtschaftszweige*

Im Februar lag die Stein- 
kohlenförderung men
genmäßig etwas unter, 
arbeitstäglich aber unge

fähr auf der Höhe des vormonatlichen Ergebnisses. 
Im Vergleich zum Februar 1937 war das Monats
ergebnis um 6% höher. Im Saar- und Pfalzrevier so
wie im medersächsischen Revier lag die monatliche 
Förderung im Februar über der des Januar. Auch die 
Kokserzeugung war geringer als im Vormonat, hier 
auch arbeitstäglich, und zwar um 6%, im Vergleich 
zum Februar des Vorjahres jedoch um 9% höher. Die 
Braunkohlenförderung lag mengenmäßig unter der des 
Vormonats, im Monatsergebnis wie arbeitstäglich. Im 
Vergleich zum Februar 1937 war die Förderung um 
7% höher. Auch das monatliche wie arbeitstägliche 
Ergebnis der Brikettherstellung war etwas niedriger 
als im Januar, Gegenüber dem Februar 1937 war das 
Monatsergebnis um 4% günstiger.

Die obigen Ziffern zeigen, daß die Steigerung, die 
die Erzeugung des Kohlenbergbaues in den letzten 
Monaten zeigte, einen, wenn auch nur geringen, Rück
schlag erlitten hat. Dieser Rückschlag ist aber haupt-

*  ofl/e, monat/. Ausfuhrüberschuß. SmJ.Qi

Siehe auch S d inub ilder: Versorg. Deutschlands in. K ohle, Ber. N r. 12/37 
S teinkohlen-Ausfuhrüberschuß, B ericht N r. 1/38 
G roßhandelsindex fü r K ohlen, B e rid it N r. 2/38

t

sächlich auf jahreszeitliche Ursachen zurückzuführen. 
Der Minderabsatz, der die Mindererzeugung begleitet, 
bezieht sich vor allem auf die für den Hausbrand in 
Frage kommenden Kohlensorten. Wenn dieser Rück
gang teilweise etwas stärker als im Vorjahre war, so 
ist das auf die ungewöhnlich warme W itterung dieses 
Frühjahrs zurückzuführen.

Kohlenbergbau

G e w i n n u n g  v o n  K o h l e  (in 10001)

Monate Steinkohlen Braunkohlen
Koks Preßkohlen

aus Steinkohlen | aus Braunkohlen «us Steinkohlen

1936 November
Dezember

1937 Januar . . . 
Februar ..
M ärz ..........
A p r il ..........
Mai ........
Juni .......
Juli .........
August . . .  
September 
Oktober .. 
N um ber 
Dezember

1938 Januar .. ,  
Februar ..

13 879
14 600
14 860
14 300 
15085
15 720 
13 900 
15 400 
15 920 
15 350 
15 630 
16110
15 990
16 240
15 940 

1 15 180

Veränd©'. 
£©£. Vorj.

+  701 
+  1550

+  1180 
4- 1670 
+  2212 
+  3843 
+  1753 
■f 3100 
+  2644 
+  2355 
+  2282 
+  1518 
+  21« 
+  1640

+  1080 
+  880

14 719
15 440
15190 
14 000
14 287 
'*4 630 
13 700
15 110
16 050 
15 690
15 990
16 470
16 420
17 050
16 440 
15130

Verändcr. 
Ï«S. Vorj.

+  1115 
+  2130

+  1020 
- f  1600 
+  1081 
+  2625 
+  1129 
+  2280 
+  2743 
+  2786 
+  1984 
+  023 
+  1701 
+  1610

+  1250 
+  1130

3085
3270
3350
3040
3416
3330
3430
3360
3460
3490
3400
3550
3470
3600
3610
3300

Veränder. 
sr«e- Vori- 
+ 418 
+ 430

+ 470 
+ 1300 
+ 471 
+ 540 
-(- 476 
+ 430 
+ 399 
+ 467 
+  415 
+ 350 
+ 385 
+ 330

+ 260 
+ 260

187
200
210
200
218
220
220
210
240
240
240
250
240
250
240
220

Verander
Vorj.

+  112 
+  120

+  130 
+  110 
+  100 
+  96 
+  77 
+  67 
+  84 
+  67 
+  69 
+  63 
+  53 
+  60

+  80 
+  20

566
560
580
560
512
520
470
530
570
590
629 
670
630 
610
610
540

Veränd er, 
2®Z- Vorj.

+  80
+  50

+  80 
+  70 
+  80
+  78 
+  25 
+  63 
+  60
+  « 
+  80
+  »» 
+ 64
+  60

+  30
-  20

3182
3370
3420
3220
3189
3390
3260
3640
3880
3720
3725
3600
3420
3560
3560
3350

Veränder. 
Srez. Vorj.

+  256 
+  490

+  620 
•+ 640 
- f  662 
+ 799  

+ S63 

+  533 
+  784 
+  804 
+  471 
+  150 
+  238 
+  190

+  140 
+  130

* Siehe auch folgende Wirtschaftszweige 
Bekleidungsindustrie; 193,  Nr 1t 
Buchhandel; 1937 Nr. i 2 
Chemische Industrie; 1937 Nr. 9

in früheren Heften: 
Elektrizitätswirtschaft; 1937 Nr 12 
Erdölbergbau; 1938 Nr. 2 
Kunstfaserindustrie; 1937 Nr. 6

Maschinenindustrie; 1937 Nr. 8 
Metallerzbergbau; 1937 Nr. 8 
Seeschiffahrt; 1937 Nr. 10
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Es scheinen zum Teil auch noch andere Ursachen 
für die Entspannung, die sich zur Zeit auf dem 
Kohlenmarkt zeigt, vorzuliegen. Die Ausfuhr von 
Steinkohle und Koks ist seit einiger Zeit rückläufig, 
was auf die sinkenden Einfuhrbedürfnisse einiger 
größerer Kohleneinfuhrländer zurückzuführen ist. Der 
Weltmarkt, der im vergangenen Jahr auch für Kohle 
zeitweise Zeichen starker Anspannung aufwies, ist 
wieder ziemlich schwach geworden, so daß sich der 
Wettbewerb anderer Kohlenausfuhrländer wieder 
stärker bemerkbar macht. Doch werden sich, auch 
wenn die Schwierigkeiten der Kohlenausfuhr weiter 
steigen sollten, daraus kaum irgendwelche dauernden 
Gefahren für die Kohlenerzeugung ergeben. Die Be
dürfnisse des Inlandmarktes sind so groß und in der 
Gesamtlinie eher wachsend, daß der Minderabsatz 
draußen durch Mehrabsatz am Inlandmarkt ausge

glichen werden kann. Wenn dies zur Zeit nicht völlig 
möglich ist und sich sogar wieder Bestände in den 
Kohlensorten anzusammeln beginnen, in denen noch 
unlängst ein gewisser Mangel bestand, so ist das 
darauf zurückzuführen, daß die für den Verbrauch 
dieser Kohlen in Frage kommenden Industrieanlagen 
bis an die Grenze des Möglichen beschäftigt sind. Das 
gilt insbesondere, soweit es sich um Verhüttungskohle 
handelt. Sobald die im Bau befindlichen neuen Werke 
m it der Produktion beginnen, was teilweise noch im 
Laufe der zweiten Jahreshälfte geschehen wird, wer
den die sich jetzt ansammelnden Haldenbestände un
schwer Absatz finden. Es handelt sich also nur um 
einen vorübergehenden Zustand, der an der Erwar
tung, daß die Kohlenerzeugung des Jahres 1938 noch 
über der des Jahres 1937 liegen wird, kaum etwas 
ändert.

Die Erzeugung und der
Absatz von Kali zeigten 
im Jahre 1937 eine wei
tere starke Erhöhung. 

Die Herstellung von Kalisalzen stieg gegenüber 1936 
mengenmäßig um 8,2%, an Reinkaligehalt sogar um

17%. Noch 
höher lag der 

Gesamtab- 
satz des Deut
schen Ka li
syndikats. Er 
betrug 1937 
nicht weniger 
als 17,3 M ill. 
Doppelzent

ner und lag
damit um 27% über dem Absatz des Jahres 1936. 
Zum ersten Male wurde damit auch die Höchstziffer 
von 1928 m it 14,2 M ill. dz, und zwar um 22% über
schritten. Gegenüber 1932 hat sich der Absatz genau 
verdoppelt. Der Beginn des neuen Jahres hat eine 
weitere Steigerung gebracht. Dem Reinkaligehalt 
nach lag die Erzeugung im Januar um 9,5% über der 
des Januar 1937. Im Februar überstieg der Absatz 
des Deutschen Kalisyndikats den vorjährigen um 26%- 

Diese Steigerung der Erzeugung und des Absatzes 
von Ka li ist vor allem auf die von der Reichsregie
rung im vorigen Jahre durchgeführte K a liverb illi
gungsaktion zurückzuführen, die, wie die Ziffern 
zeigen, eine erhebliche Zunahme des Kaliverbrauchs 
zur Folge gehabt hat. Von der Steigerung des A b
satzes im letzten Jahre entfallen 59% auf das Inland- 
Daneben entwickelte sich auch die Kaliausfuhr 
äußerst günstig. gje stieg im Jahre 1937 gegenüber 
dem vorhergehenden Jahr mengenmäßig um 22%. Die 
wertmäßige Steigerung war m it 25% sogar noch

höher, so daß auch die deutsche Kaliindustrie von den 
zeitweise höheren Weltmarktpreisen hat profitieren 
können. Im einzelnen war die Entwicklung der Aus
fuhr uneinheitlich, Holland, das im Jahre 1937 23% 
der deutschen Kaliausfuhr aufnahm und damit, wie in 
den Vorjahren, weitaus an der Spitze der deutschen 
Kalibezieher steht, wies gegenüber dem Vorjahr eine 
nur um 3,5% höhere Kalieinfuhr aus Deutschland auf. 
Die Vereinigten Staaten dagegen, der zweitgrößte, 
allerdings erst in weitem Abstande folgende Be
zieher von deutschem Kali, erhöhten ihre Einfuhr um 
67%, Dazwischen liegen Länder wie Belgien, Groß
britannien, die Tschechoslowakei, Finnland und 
Italien, die ebenfalls mehr oder minder große Einfuhr
erhöhungen zeigen.

Die weiteren Aussichten der Kalierzeugung er
scheinen durchaus nicht ungünstig. Ob das Jahr 1938 
im Ergebnis eine weitere Steigerung der Erzeugung 
und des Absatzes im Ausmaße des Vorjahres bringen

wird, muß noch dahinstehen. Was den Weltmarkt, 
der für die weitere Entwicklung der deutschen Kali
ausfuhr w ichtig ist, anbetrifft, so mag sich der starke 
Rückgang der Agrarpreise auch auf die Verwendung 
der künstlichen Düngemittel auswirken. Die Ausfuhr
ergebnisse der nächsten Monate werden darüber 
näheren Aufschluß bringen.

K aliindu strie

Sof Produktion vunReirikali

•"°1 im «AD
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Inland.
Aus dem Bericht in 
„Stahl und Eisen“ für 
Februar ist hervorzu
heben, daß auf dem In

landmarkt bei fortgesetzt dringenden Anforderungen, 
besonders in Qualitätsware, die Versorgungslage nicht 
mehr so gespannt war wie in den vergangenen 
Monaten. Das geht auf die weitere Zunahme der Er
zeugung zurück, die neue Höchstzahlen brachte und 
infolge des starken Abfalls der amerikanischen Pro
duktion neuerdings sogar diese übertroffen hat, so 
daß (wenn auch wohl nur vorübergehend) die deutsche 
Rohstahlerzeugung zum erstenmal an der Spitze aller 
Länder der W elt stand.

Gemäß diesem fortgesetzten Anstieg betrug die R o h 
e i s e n g e w i n n u n g  im Februar 1 348 645 t gegen 
1 437 749 t im Januar, arbeitstäglich aber 48 166 t gegen 
46 379 t. A n R o h s t a h l  wurden 1 770 185 t erzeugt gegen 
1 812 252 t im Vormonat, das sind aber arbeitstäglich 
73 758 t gegen 72 490 t. Die W a l z w e r k e  brachten im 
Februar 1218 971 t gegen 1 239 969 t im Januar, dazu (auf 
Grund einer neuen Berechnungsweise, die Doppelzählungen 
zu vermeiden sucht) 49 247 t gegen 48 275 t vorgewalzten 
Halbzeuges für den Absatz; arbeitstäglich ergab sich, ohne 
vorgewalztes Halbzeug, eine Erzeugung von 50 790 t gegen 
49 599 t im Vormonat.

Es ist lehrreich, aus dem Jahresbericht der Vereinigten 
Stahlwerke zu vernehmen, welche Rolle angesichts der

großen Sonderauf
gaben des Vierjahres
plans und der darauf 
abgestellten Ordnung 
des deutschen Eisen
marktes der Ueber- 
gang zu neuen Pro

duktionsverfahren 
und Werkstoffen 
spielt. Die Aufschlie
ßung und Nutzbar
machung deutscher 
Erze macht weitere 
Fortschritte. In M it
tel- und Süddeutsch
land sind bisher un
bekannte Lagerstät
ten aufgeschlossen 
worden, und die Aus
sichten für die Ent
wicklung des neuen 

Geschäftsjahres kennzeichnen sich durch die allgemeine 
weitere Steigerung der Erzeugungsziffern von Kohle und 
Eisen. Das Ziel, durch eine straffe Bewirtschaftung des 
Eisens Erzeugung und Verbrauch aufeinander abzu
stimmen und damit eine Behebung der starken Versor
gungsspannungen auf dem Inlandmarkt zu erreichen, ist 
nähergerückt.

An der Ertragssteigerung der Vereinigten Stahlwerke, 
die eine Erhöhung der D i v i d e n d e  von 4 ^  auf 5 v. H. 
ermöglicht hat — den den in diesem Jahr fast alle
großen Konzerne ausschütten und nur die Gutehoffnungs
hütte und Oberhutten Um y y jj., die Maximilianshütte um 
3 v. H. überschreiten —, waren allerdings neben der Kohle 
die in der Verarbeitungszone liegenden Werke und die 
verfeinernden Walzbetriebe stärker beteiligt, während die

Siehe auch Schaubilder:
B esdiätlise A rb e ite r, B ericht N r. 1/38 
R ohstnhlproduktion, Bericht N r. 2/38

Eisenschaffende
Industrie

schweren Montanfirmen zum Teil nur geringe Zunahmen 
oder sogar Ertragsrückgänge aufweisen, vor allem infolge 
des verstärkten und beschleunigten Ausbaus der heimi
schen Erzgrundlagen, der nicht nur Investitionen auf den 
Erzfeldern verlangt, sondern auch Neubauten und Um
stellungen, vor allem bei den Hochofenbetrieben und den 
Kokereien.

Eine V e r b e s s e r u n g  d e r  R o h s t o f f 
g r u n d l a g e n  läßt sich neben dem im Laufe des 
Jahres zu erwartenden Ergebnis der Inbetriebnahme 
der Erzförderung durch die Reichswerke Hermann 
Göring auch von der Heimkehr D e u t s c h -  
O e s t e r r e i c h s  ins Reich erwarten, die einen ver
mehrten Abbau der dortigen Erzlager und ihre Nutz
barmachung für die gesamtdeutsche eisenschaffende 
Industrie ermöglicht.

Die Ausgestaltung der großen Konzerne hat sich 
in der Uebernahme der W olf Netter & Jacobi-Werke 
(heinbleche) und der Hahnschen Werke (Röhren) 
durch die M a n n e s m a n n  - R ö h r e n w e r k e  
A.-'G. fortgesetzt.

Auslandmärkte.

Auf den Auslandmärkten und am Welteisenmarkt 
dauert der allgemeine Rückgang an. In den Vereinigten 
Staaten ist die Produktion trotz leichter Besserung im 
Laufe des März — herbeigeführt durch eine Frachten
erhöhung, die die Abnahmefähigkeit der Eisenbahngesell
schaften steigert — nicht über 34 v. H. der Leistungsfähig
keit hinausgegangen. Ueber 130 000 Arbeiter haben ent
lassen werden müssen, und der Verdienst der übrigen über 
die vorhandene Beschäftigung hinaus zurückgebaltenen ist 
auf die Hälfte gesunken. In Frankreich sind weitere Be
triebseinschränkungen nötig geworden, zumal Preissteige
rungen trotz wachsender Selbstkosten und erhöhter Löhne 
kaum durchführbar sind; der Auftragseingang ist auf die 
Hälfte bis zwei Drittel des vorjährigen zusammenge
schrumpft, und selbst die für Rüstungszwecke meist ge
brauchten Eisensorten haben an Absatz eingebüßt In 
Belgien und auch in Luxemburg haben die Auftragsein
gänge einen kaum dagewesenen Tiefstand erreicht, der in 
den letzten Wochen nur einen ganz leichten Auftrieb er
halten hat. In England hat man zwar im Februar noch 
einen ansehnhchen Stand der Produktion aufrechterhalten, 
aber neue Aufträge werden zur Zeit nicht erteilt, zumal 
m Erwartung von Zollerhöhungen eine gesteigerte und be- 
schUumgte Auslandemfuhr stattfand und Roheisen reich- 
hch, Haibzeug im Uebermaß vorhanden war. Durch das 
Fruhjahrsgeschaft noch kaum behoben, macht sich allmäh- 
,1C , f , anl»e an Bestellungen bemerkbar, und die Auf
tragsbücher sind zwar noch immer ganz gut g e fü llt, doch 
werden die Bestellungen schnell aufgearbeitet. Die Her
absetzung der Stahlzölle vom vorigen Sommer auf 2% v. H. 
(für die Kartelländer) bzw. 12^  v. H-, die am 31. März 
abläuft, wird nicht erneuert werden, so daß die alten Sätze 
von 10 und 25—33 v. H. wieder wirksam werden; die Neu
rinführung des seinerzeit abgeschafften Roheisenzolls von 
33/ß v. H. ist bereits beantragt und wird höchstwahrschein- 
lieh gebilligt werden. Ob das A u s l a n d g e s c h ä f t  
künftighin bessere Ergebnisse haben wird, steht dahin. Die 
iRG. hat zu Anfang März besonders strenge Strafen gegen 
Preisunterbietungen festgesetzt, die eine gewisse Markt
befestigung herbeigeführt, auch eine Anzahl amerikanischer 
Außenseiter zum Anschluß an das Stahlexportkartell ver-
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anlaßt haben. Aber noch immer machen sich Unterbietun
gen an den Weltmärkten bemerkbar, und die Errichtung 
des Londoner Sonderkomitees zu ihrer Ueberwachung ist 
infolge der von amerikanischer Seite immer noch ge
machten Schwierigkeiten im Laufe des März noch nicht 
zustande gekommen. Eine endgültige Besserung der Außen

märkte erwartet man von der Erneuerung der IRG, über 
den 1. Juli hinaus; die, wie üblich, von belgischen Werken 
erhobenen Quotenforderungen gedenkt man innerhalb der 
belgischen Gruppe befriedigend bereinigen zu können, und es 
ist jetzt sogar von einer u n b e f r i s t e t e n  Verlängerung 
des R o h s t a h l k a r t e l l s  die Rede.

Die Marktentwicklung
unterlag weiterhin er
heblichen Schwankun
gen, ohne daß sich eine 

ausgesprochene Tendenz nach der einen oder anderen 
Seite entwickelte. Nachdem im letzten Teil des Vor
monats eine leichte Befestigung zu verzeichnen war, 
hielten sich zu Beginn dieses Monats die Kurse 
zunächst auf dem erreichten Niveau, dann folgte eine 
leichte Abschwächung, die um die Monatsmitte von 
einer erneuten Befestigung abgelöst wurde. — Gegen 
Ende des Monats machte sich wieder ein allerdings in 
engen Grenzen haltendes Absinken bemerkbar.

Am hiesigen A ltm etallm arkt lag das Geschäft 
außerordentlich ruhig, auch an den ausländischen 
Altmetallmärkten hielten sich die Abnehmer zurück.

'  Kupfer,
Die Londoner Standard n o t i z liegt gegen Monatsende 

ungefähr % £ per ton niedriger als zu Monatsbeginn. 
Zwischenzeitlich war eine Befestigung um 1% £ per ton 
von 39% £ per ton bis auf 41% £ per ton erfolgt. — Die 
Statistik für Februar ergab wiederum ein günstigeres Bild 
als erwartet war. Im übrigen zeigt sie, genau so wie in 
den letzten Monaten, ein erhebliches Abweichen der Lage 
in den Vereinigten Staaten von derjenigen der übrigen 
Welt. — Die B e s t ä n d e  an raffiniertem Kupfer sind in 
den Vereinigten Staaten Ende Februar etwa um 27 000 
short-tons größer als im Vormonat, während die sonstigen 
Raffinadevorräte um ungefähr 3000 short-tons abgenommen 
haben. Dieser Zunahme der Vorräte an raffiniertem Kupfer 
steht eine Abnahme der Rohkupferbestände um etwa 8000 
short-tons gegenüber. — Die Rohkupfer e r z e u g u n g  ist 
sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in allen

anderen Ländern zurückgegangen, wobei allerdings die 
Kürze des Monats Februar zu berücksichtigen ist. — Der 
V e r b r a u c h  in den Vereinigten Staaten ist mit rund 
27 000 short-tons um 2500 short-tons höher als im Vor
monat, hielt sich aber noch immer auf einem sehr nie
drigen Niveau.

Zinn.
Die sichtbaren V o r r ä t e  sind um rund 500 t zurück

gegangen. Gleichwohl ist der Verbrauch nicht sehr be
friedigend. Die Unklarheiten über den sogenannten Puffer 
Pool machten den Markt recht unübersichtlich, doch hiel
ten sich die Schwankungen in Grenzen. Gegen Ende des 
Monats ist die N o t i z  um 2% £ per ton niedriger als 
zu Monatsanfang.

Blei
hat sich wesentlich besser als die übrigen Metalle gehalten, 
da die Nachfrage im allgemeinen lebhafter war. Auch soll 
von russischer Seite in größerem Umfange gekauft worden 
sein. Die Londoner K u r s e  stiegen infolgedessen von 
15% £ per ton bis auf 17% £ per ton, womit der bisher 
höchste Kurs dieses Jahres erreicht wurde. Im letzten 
Teil des Berichtsmonats trat eine Abschwächung um un
gefähr 1 £ ein. In New York blieb dagegen die Notiz den 
ganzen Monat hindurch unverändert 4,50 Cents per lb,

Zink.
Die amerikanischen V o r r ä t e  sind erneut sehr be

trächtlich gestiegen, Sie betragen Ende Februar 108 138 
short-tons gegen 88 532 short-tons einen Monat zuvor. 
Infolgedessen wurde auch die New-Yorker N o t i z  von 
4,75 Cents per lb zweimal um je 0,25 Cents per lb bis 
auf 4,25 Cents per lb ermäßigt. — Der A b s a t z  in 
Hüttenrohzink läßt weiterhin erheblich zu wünschen übrig, 
während Feinzink etwas besser gefragt ist. Die Londoner 
Notiz zog von 14% £ per ton nach anfänglicher Ab
schwächung bis auf 153/iü £ per ton an, doch ging sie 
später auf das Niveau vom Monatsbeginn zurück.

M etallm ärkte

Siehe amh Schaubilder: Zinn, B e rid it Nr. 12/37: A lum inium , Zink, Bericht Nr. 1/38; K upfe rpre is, Bericht Nr. 2/38
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In  Deutschland.
Die Versorgung der Säge
werke mit Rundholz aus 
neuem Einschlag hat nicht 

zuletzt wegen der grundsätzlichen Klärung der Preis
frage größere Fortschritte gemacht. Handel und Ver
braucher sind bestrebt, den immer noch auftretenden 
starken Bedarf an Schnittmaterial zu decken, den sie 
durch Vorfinanzierungen zu sichern suchen. Ein aus
gesprochener Mangel herrscht wegen der geringen 
Lagerbestände an trockener Ware. Die Aufträge an 
Bauholz, dessen Markt sich mehr und mehr belebt, 
werden immer größer. Der Laubholzmarkt war im Be
richtsmonat sehr belebt. Nicht nur Eiche und Buche, 
auch die übrigen Laubhölzer waren begehrt und leicht 
aufgenommen. Wenn auch die Holzdecke knapp ist,

Holzw irtschaft

Siehe audi S d ia u b iltle r: Säge-Iudustrie, Bericht N r. 10/37 
Preise, Bericht N r. 2/38

so wird doch infolge des durch die Marktvereinigung 
bewirkten Ausgleiches zwischen den Ueberschußgebie- 
ten und den holzarmen Gegenden die Versorgung mit 
Rundholz gefördert.

Durch die seitherigen Anordnungen des Reichsforst
amtes bzw. der Marktvereinigung kann die Preisfrage in 
der Holzwirtschaft als geregelt angenommen werden. 
Die Preise bewegen sich innerhalb der gegebenen Span
nen, neigen aber angesichts des ständig großen Bedarfs 
nach der höchst zulässigen Grenze.

Die Eingliederung Oesterreichs in das Deutsche 
Reich ist nicht nur für die deutsche und österreichische 
Holzwirtschaft, sondern auch für den Weltholzmarkt 
von weittragender wirtschaftspolitischer Bedeutung. 
Oesterreich ist mit einer Waldfläche von 3,1 Millionen 
Hektar starkes Holzüberschußgebiet, 67,5% der W ald
fläche sind Privatbesitz. Für 1937 sind nach öster
reichischer Statistik annähernd 17,4 M ill, Doppelzent
ner aller Holzarten exportiert worden. Im vergangenen 
Jahr wurden nach Deutschland rund 4,6 M ill. dz ein
geführt. Es ist anzunehmen, daß sich die neue Lage 
auf die Deckung des großen deutschen Holzbedarfs 
maßgeblich auswirken wird. Schon jetzt ist die bisher 
in K raft gewesene Einfuhrbeschränkung für öster
reichische Waren in Höhe von 40% aufgehoben. So
lange entscheidende gesetzliche Verordnungen nicht er
gangen sind, treten vorläufig bei der Holzeinfuhr nach 
Deutschland keine Veränderungen ein. Die vorbereiten

den Verhandlungen sind, während dieser Bericht ge
schrieben wird, in Berlin mit einer österreichischen De
legation im Gange. Der österreichische Holzwirtschafts- 
rat hat bekanntgegeben, daß Holzverkäufe ins Ausland 
bis auf weiteres nicht gestattet sind. Die österreichische 
Nationalbank ist in der Lage, die Forderungen der 
österreichischen Warengläubiger aus dem deutsch
österreichischen Verrechnungsverkehr, deren Abgeltung 
is jetzt nur nach längerer Zeit möglich war, sofort 

auszuzahlen. Zölle und Abgaben werden an der deutsch- 
österreichischen Grenze zunächst wie bisher erhoben, 

er Reichsforstmeister hat dem Minister Reinthaler 
le Geschäfte des Landesforstmeisters in Wien über
ragen; letzterer ist dem Reichsstatthalter Seyß-Inquart 

unterstellt. Der vom Reichswirtschaftsminister in Wien, 
wo sich übrigens die Geschäftsstellen der internationalen 
Organisationen C, I. B. und E. T. E. C. befinden, errich
teten Verbindungsstelle gehören für die Forst- und 
Holzwirtschaft M inisterialdirektor Erb und Forstmeister 
Dr. Wechselberger vom Reichsforstamt an.

Reichskommissar für die Preisbildung und Reichsforst- 
m«ster haben am 10. März 1938 eine Verordnung über die 
Preisbildung für Buchenzellstoffholz im Forstwirtschafts- 
jahr 1938 erlassen. Es sind wiederum Preisspannen für die 
einzelnen Preisgebiete festgesetzt. — Für kieferne Tele
graphenstangen und Leitungsmasten hat der Reichskommis
sar als Ausnahme zur Preisstopverordnung eine Preis
erhöhung bewilligt. — Auf Grund der Verordnung des 
Reichsforstmeisters vom 4, März zur Verstärkung des 
H o l z e i n s c h l a g s  können Waldungen jeder Besitzart 
und Größe zur Deckung des Bedarfs der deutschen W irt
schaft an Holz in jedem Forstwirtschaftsjahr mit einer für 
jeden einzelnen Wald oder Betrieb nach einzelnen Holzarten 
und -sorten oder im ganzen festzusetzenden Holzeinschlag 
herangezogen werden. — Die Verordnungen zur Regelung 
der Erzeugnisse von Schnittholz und Holzhalbwaren sowie 
zur Regelung des Absatzes von Rohholz, Schnittholz und 
Holzhalbwaren vom Mai bzw. Juni 1936 sind durch neue 
Bestimmungen des Reichsforstamts über die G e n e h m '  
gung  von  H o l z b e a r b e i t u n g * -  und  H o l z h ^ n -  
de i s  U n t e r n e h m u n g e n  zusammengefaßt und erheb- 
hoh erweitert worden. Neuerdings bedarf jede käufliche, 
tausch- oder pachtweise Uebernahme eines Bearbeiter- oder
I l i d P l ,  1er H0!zWÍrtSchaít 4er vorherigen Geneh- 
dehnu / d S reiC\  T SumeiSterS- EbenS0 ist auch d« Aus'dehnung des Geschäftsbetriebs bestehender derartiger Unter-
S mU; f niTVr  dKT Genehmiáung des Reichsforstmeisters
abhängig, lieber Anträge auf Erweiterung, Verlegung, Wie- 
dermbetnebnahme usw. entscheidet künftig die M arktver
einigung der deutschen Holzwirtschaft.

Auf Veranlassung des Reichsforstmeisters und im Ein
vernehmen m it dem Reichsw irtschaftsm inister findet eine
E r h e b u n g  über Anfall und V erw e rtung  von Holzabfällen 
im Kalenderjahr 1937 in den Betrieben de r Sägeindustrie 
und de r holzverarbeitenden In d u s tr ie  statt. —  Innerhalb 
4er Fachgruppe Holzhandel w urde  ein F a c h a u s s c h u ß
gebildet, der alle den Holzaußenhandel betreffenden Fragen
zu bearbeiten h a t._Auf der L e i p z i g e r p r - j 1j a ¡i r s _
m e s s e ist die Arbeitsgemeinschaft Holz mit einer umfang
reichen Sonderschau vertreten. Die holzverarbeitende, ins
besondere Sperrholz- und Furnierindustrie zeigen ihre Pro
duktion. Einen großen Raum nehmen die Holzbearbeitungs
maschinen aller Art ein.
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Im Ausland.
Auf dem internationalen Holzmarkt ist, abgesehen 

von den zentraleuropäischen Gebieten, die Lage wieder 
uneinheitlich geworden. Dies zeigt auch der auf der 
Ostsee für die Produktion der nordischen Länder und 
vom Weißen Meer verfügbar gewordene Frachtraum. 
Die Seetransporte erfolgen bei starker Reduzierung der 
Frachtpreise zu den Mindestraten. Es erscheint frag
lich, ob die Holzpreise sich infolge der Rückläufigkeit 
des Geschäfts und auch der Herausgabe der russischen 
Stock- und Preislisten sowie der damit verknüpften 
Stellungnahme Großbritanniens auf der bisherigen 
Höhe behaupten werden, so stark auch der W ille hierzu 
bei den erheblichen Vorräten vordringlich ist. Jeden
falls richten sich die westeuropäischen Länder nach 
dem Verhalten Großbritanniens und machen ihre Ein
kaufsdispositionen hiervon abhängig. Die Einkaufstätig
keit ist dem Vorjahre gegenüber einwandfrei eine 
geringere.

Nach einem Pressekommunique des C. I, B. betrug der 
gesamte Holzexport im Januar 1938 =  1 177 268 cbm, dar
unter 593 367 cbm weiches Schnittholz einschließlich Kisten
teile. Das C. I. B. beziffert den Weltholzexport im Jahre 
1937 um 6,6% höher als im Vorjahre. An der Spitze der 
Steigerung steht das Grubenholz. In der Zeit von Oktober 
bis Dezember 1937 betrug die Gesamtausfuhr aus Kanada 
2 674 222, aus USA. 894 864, aus Europa 10 018 290 cbm. 
Total 13 587 376 cbm, davon 6 996359 cbm weiches Schnitt- 
material (mit Kistenanteilen).

Im Holzrate der C. S. R. machen sich starke Bestrebun
gen geltend, die Preise für das Export-Nadelrundholz nach 
Deutschland erheblich zu steigern und zwar bis zu einer 
Höhe, die unter Berücksichtigung der Zölle und Frachten 
über den Rundholzpreisen Sachsens liegt. Die deutschen 
Importeure halten derartige Maßnahmen nicht für tragbar.

Auf dem s c h w e d i s c h e n  und auch auf dem finnischen 
Markt ist im Berichtsmonat eine Stille zu beobachten. 
Die schwedischen Exportverkäufe betrugen bis Mitte März

nur 260 000 Standards. — Nunmehr ist ebenso wie ein 
deutsch-rumänischer und deutsch-jugoslawischer Forst- und 
Holzwirtschaft sausschuß auch ein gleicher deutsch - l i t a u 
i s c h e r  Ausschuß gegründet worden, der vom 4. bis 6. März 
zum erstenmal zusammentrat. Er hat grundlegende Auf
gaben für die Ausgestaltung der Holzeinfuhr aus Litauen zu 
lösen. — Auf der gemeinsamen Februartagung des deutsch- 
p o l n i s c h e n  Regierungsausschusses sind für die pol-

Siehe auih Schaubilder: Baneisen, Bericht Nr. 1/38
B nuglasindustrie, B eruh t N r. 2/38

nische Holzausfuhr nach Deutschland neue Zahlungswert
grenzen für die Monate März bis Mai festgesetzt worden. 
Am 1. März trat eine Senkung der polnischen Eisenbahn
tarife für die Papierholzausfuhr in Kraft. — Im nationalen 
S p a n i e n  hat eine umfangreiche Aufforstungsaktion ein
gesetzt, die wegen des Raubbaues in der vergangenen Zeit 
als wichtigstes Problem betrachtet wird.

Trotzdem w ir noch vor 
Beginn der eigentlichen 
diesjährigen Bauperiode 
stehen, kann man nicht 

nur von einer in Anbetracht der frühen Jahreszeit 
schon sehr regen Bautätigkeit sprechen, sondern es 
zeigen sich jetzt schon Schwierigkeiten für die Durch-

B a u w i r t s c h a f t

führung der für dieses Jahr geplanten großen Bau
vorhaben, Die Hauptschwierigkeit scheint uns in der 
Arbeiterfrage zu liegen. Nicht nur, daß überhaupt 
eine Knappheit an Baufacharbeitern und Arbeitern 
der Baustoffindustrien besteht, sondern es haben, te il
weise bedingt durch die winterliche Jahreszeit, ver
bunden mit Stillegung einer großen Zahl von Baustoff
betrieben, oder durch bessere Verdienstmöglichkeiten 
in anderen Gewerbezweigen starke Abwanderungen 
von Bau- und Baustoffarbeitern stattgefunden. Ein 
Auftragsmangel dürfte, volumenmäßig gesehen, auf 
keinen Fall eintreten, wenn auch wegen der bereits 
früher erwähnten Entwicklung zu Großbauvorhaben 
die baugewerblichen Kleinbetriebe wahrscheinlich 
nicht alle ausreichend m it Aufträgen bedacht werden 
können.

Ein Beweis dafür, daß trotz des blühenden Baumarktes 
die Lage nicht einheitlich aussichtsreich für jeden ist, sind 
die nachstehenden Zahlen über die Bauinsolvenzen, Wäh
rend in der Gesamtwirtschaft die Zahl der beantragten
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Konkurse von 5266 im Jahre 1936 auf 4503 im Jahre 1937 
zurückgegangen ist, wovon 2252 mangels Masse abge
wiesen wurden, und auch die Zahl der Vergleichsverfahren 
von 569 auf 421 zurückging, zeigt die Bauwirtschaft eine 
andere Entwicklung. Die Insolvenzziffern haben sich in 
der Bauwirtschaft zwar gegenüber dem Vorjahre nicht 
erhöht, sie halten sich aber trotz der gesteigerten W irt
schaftstätigkeit, die sich besonders auf dem Baumarkt 
ausgewirkt hat, weiter auf einem verhältnismäßig hohen 
Stande.

Man hätte eigentlich gerade bei der erhöhten Bau
tätigkeit in der Bauwirtschaft einen besonders starken 
Rückgang der Bauinsolvenzen erwarten sollen. Daß dieser 
nicht eingetreten ist, dürfte darauf zurückzuführen sein, 
daß sich in den vergangenen Jahren des Darniederliegens 
des Baumarktes viele qualifizierte Bauarbeiter selbständig 
gemacht haben, die durch niedrige Angebote, um nur ja 
einen Auftrag hereinzuholen, preisdrückend wirkten und 
nachher bei der Entwicklung zu größeren Bauvorhaben 
überhaupt ausfielen. Wenn man diese Verhältnisse berück
sichtigt, hätte man eigentlich noch höhere Insolvenz
ziffern erwarten können. Aber die Bereinigung des Bau
gewerbes von nichtlebensfähigen Betrieben zieht sich 
gerade in diesem Gewerbezweig sehr lange hin. Es dürfte 
deshalb auch für die Zukunft kaum mit einem stärkeren 
Absinken der Bauinsolvenzen zu rechnen sein, es sei denn, 
daß es gelingt, die Bauunternehmer zur einwandfreien 
Kalkulation zu erziehen.

Baugewerbe Baustoffindustrie
1931 1936 1937 1931 1936 1937

Konkurse insgesamt . . 871 330 328 270 35 39

davon mangels Masse 
abgelehnt................ 203 16t 134 57 16 11

Vergleichsverfahren . . 385 37 36 131 3 2

Ueber das Bauergebnis der vergangenen Jahre, 
insbesondere aber für das Jahr 1937, gibt das Institut 
für Konjunkturforschung einige wichtige Zahlenüber
sichten bekannt. Im W o h n u n g s b a u  wurde m it 
rund 330 000 bis 340 000 Wohnungen das Bauergebnis 
des Jahres 1936 (rund 332 000) erreicht, möglicher
weise sogar um ein geringes überschritten.

Hinsichtlich der A rt der erstellten Wohnungen ist 
eine merkliche Verlagerung zum Arbeiterwohnstätten
bau vor sich gegangen. Die Zahl von Wohnungen, für 
die unmittelbar oder m ittelbar öffentliche H ilfe ge
leistet wurde, ist größer geworden, die gemeinnützigen 
Wohnungsunternehmungen sind gegenüber den p ri
vaten Bauherren wieder stärker in den Vordergrund 
getreten und die Zahl der kleineren Wohnungen ist 
wieder im Anwachsen begriffen.

Die Kapitalaufwendungen im Wohnungsbau, die
1936 rund zwei Milliarden betragen hatten, dürften 
auch im abgelaufenen Jahr die Zwei-Milliarden-Grenze

nicht wesentlich überschritten haben, Entsprechend 
der Verlagerung zum Arbeiterwohnstättenbau kenn
zeichnet sich auch die Wohnungsbaufinanzierung

F ertiggesteilte Neubauwohnungen,*

Jahr

Bauherren W ohnungsgröße

Private
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em
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1 i  S 
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1 -3
Räume

4 -6
Raume

7
und mehr 
Räume

1932 . . 44,2 44,2 11,6 53,7 42,5 3,8
1936 . . . . 61,4 35,3 3,3 43,6 52,2 4,2
1937 ................ 58,4 38,3 8,3 48,8 47,3 3,9

* in % in Gemeinden mit mehr als 50 000 Einwohnern.

durch erhöhte M itte l der organisierten Kreditgeber 
und der öffentlichen Hand sowie durch einen gerin
geren Betrag an nichtorganisiertem Privatkapital.

Aufbringung der Investitionen im Wohnungs- und 
Siedlungsbau.

Schätzungen; in Mill. RM.

Finanzierungsquelle 1929 1932 1936 1937

Gesamtinvestitionen . . . . 2 900 800 2 000 2 000

finanziert durch;
Ocffentliche M itte l.........
Mittel der organisierten

1230 150 175 200

Kreditgeber ...............
davon:

1240 190 1015 1135

Private Hypotheken
banken ...................

Oeffentlich-rechtliche
355 — 180 200

Kreditanstalten . . . . 200 _ 120
350

135
400Sparkassen ...............

Private und öffentlich-
455 —

rechtlicheVersicherung 100 80 140
150

150
170Sozialversicherung . . . .  

Bausparkassen . . . .
130 45

65 75 80
Sonstige, nicht näher er-

faßbare Mittel . .. 430 460 810 665

Der Nichtwohnungsbau ist im Jahre 1937 ganz 
außerordentlich stark angestiegen. Es wurden im 
ganzen 61215 Nichtwohngebäude mit insgesamt 
63,2 M ill. cbm umbautem Raum errichtet. Ein genauer 
Vergleich m it dem Vorjahr ist bei den Ergebnissen 
des Nichtwohnungsbaues nur für die Gemeinden m it 
10 000 und mehr Einwohnern möglich. H ier haben 
die Bauvollendungen im Nichtwohnungsbau, gemessen 
an der Zahl der cbm umbauten Raumes um 18,3 v. H., 
die Bauvollendungen im Wohnungsbau dagegen nach 
der Zahl der fertiggestellten Wohnungen nur um 
2,5 v, H. zugenommen.
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Die Lage der Papier
industrie w ird gegen
wärtig, wie schon seit 
längerem, durch starke 

Nachfrage, hohe Beschäftigung und steigende Erzeu
gung gekennzeichnet. Die Produktion der p a p i e r 
e r z e u g e n d e n  Industrie hat sich im Jahre 1937, 
verglichen m it dem vorhergehenden Jahr, weiter be
trächtlich erhöht: bei Papier um 12,5%, bei Pappe um 
16,7%, bei Zellstoff um 5,4% und bei Holzstoff um 
12,1%, Die gesamte Erzeugung des Jahres 1937 lag 
damit um 54% über der von 1932 und sogar um 23% 
über der hohen Erzeugung von 1928. Von dem 1937 
erzeugten Papier entfielen auf Schreib- und Druck
papiere 47%, auf Packpapiere 33,8%, und auf Spezial
papiere 19,2%. Die hergestellte Pappe verteilte sich
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zu 32% auf Handpappe und zu 68% auf Maschinen
pappe. Von der Zellstofferzeugung entfielen 94,4% 
auf Holzzellstoff und 5,6% auf Strohzellstoff, von der 
Holzstofferzeugung 84,8% auf Weißschliff und 15,2% 
auf Braunschliff, Auch die Erzeugung der p a p i e r -  
v e r a r b e i t e n d e n  Industrie ist im Jahre 1937 
stark gestiegen. Sie lag Anfang 1938 um 12% über 
der gleichen Vorjahreszeit. Der Bedarf in allen Sorten 
von Papierwaren i st anhaltend groß, wenn auch 
amtliche und nichtamtliche Sparmaßnahmen den 
Verbrauch nach Möglichkeit einzuschränken suchen.
Nur das Vervielfältigungsgewerbe zeigte eine gerin
gere Steigerung. Es lag Anfang 1938 nur um rund 
4% über dem Vorjahr.

Der Absatz der Papierindustrie erstreckt sich vor 
allem auf das Inland. Die Nachfrage ist hier so stark, 
daß sich bereits seit geraumer Zeit in der Befriedi
gung dieses Bedarfs Spannungen ergeben haben, die 
allerdings heute nicht mehr so stark sind wie noch 
vor einem Jahr. Daneben hat sich aber auch die 
Ausfuhr der Papierindustrie gerade im vergangenen 
Jahr außerordentlich günstig entwickelt. Der Wert 
der Ausfuhr stieg gegenüber 1936 bei Papier um 33%, 
bei Pappe um 31% Un¿ ^ei Papierwaren um 8,9%,

Die geringere Steigerung bei Papierwaren dürfte 
nicht nur auf die verhältnismäßig starke Konkurrenz 
auf den Weltmärkten, sondern auch darauf zurück
zuführen sein, daß hier der Bedarf des Inlands beson
ders groß ist und naturgemäß vorweg befriedigt wer
den muß. Im Januar des neuen Jahres ist, verglichen 
m it der gleichen Vorjahreszeit, ein kleiner Rück
schlag eingetreten, der die Ausfuhr von Papier und 
Papierwaren etwas unter die Vorjahresziffer sinken 
ließ, während die Ausfuhr von Pappe etwas höher lag.

Die eigentlichen Schwierigkeiten der Papier
industrie liegen immer noch in der Rohstoffversor
gung. Es handelt sich hierbei übrigens nicht nur um 
eine deutsche Erscheinung, wenn sie angesichts der 
starken Beschäftigung der deutschen Papierindustrie 
hier auch stärker als anderswo zum Ausdruck kommt. 
Hieran ist hauptsächlich der Rückgang der Liefe
rungen aus einer Reihe holzreicher Länder, wie Finn
land, Schweden, Litauen und Polen, schuld, die sich 
teilweise eine eigene Papierindustrie aufbauen. Das 
gleiche gilt von Sowjetrußland, dessen Papierholz
ausfuhren in den letzten Jahren ebenfalls abge
nommen haben. Die größeren Ausfuhren der Tsche
choslowakei, Lettlands und Oesterreichs vermochten 
diesen Ausfall nicht vollständig auszugleichen. Die 
latsache, daß es sich bei der Papierholzverknappung 
nicht lediglich um eine vorübergehende konjunkturelle 
Erscheinung handelt, verleiht den Bestrebungen der 
Reichsregierung auf Erweiterung der eigenen Roh
stoffbasis durch entsprechende Erweiterung des Holz
anfalls, sei es durch stärkere Ausnutzung der deut
schen Holzvorkommen, sei es durch Lenkung des 
Holzverbrauchs, besonderen Nachdruck. Der An
schluß Oesterreichs m it dem Holzreichtum seiner 
Wälder bedeutet auch in dieser Hinsicht einen er
wünschten Zuwachs, der sich zweifellos bald erleich
ternd bemerkbar machen wird. Eine stärkere Unab
hängigkeit von der Rohstoffeinfuhr würde auch preis
mäßig eine größere Sicherheit schaffen. Die Papierholz- 
und Zellstoffpreise des Weltmarkes waren 1937 erheb
lich höher als im vorhergehenden Jahr, selbst wenn 
in Betracht gezogen wird, daß sich die in der Oeffent- 
lichkeit bekanntgewordenen Preisnotierungen infolge 
teilweise größerer, noch zu niedrigeren Preisen ange
kaufter Vorräte in den verschiedenen papierverarbei
tenden Ländern nicht völlig ausgewirkt haben. Ob die 
Preise demnächst sinken werden, mag trotz der Ab
satzschwierigkeiten, die sich in letzter Zeit vor allem 
bei den skandinavischen Ländern zeigen und dort 
bereits zu einer erheblichen Einschränkung der 
Papiererzeugung geführt haben, zweifelhaft sein, da 
es sich hierbei um Expor*sckw ierigkeiten von zeitlich 
und räumlich vorläufig begrenztem Ausmaß handelt. 
Im allgemeinen ist die Papiererzeugung der Welt 
ziemlich stabil und bewegt sich eher in aufsteigender 
Richtung.

Die Versorgung Deutschlands m it ausländischen 
Papierrohstoffen war 1937 im ganzen schwächer als

Papierindustrie
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im vorhergehenden Jahre. Die Einfuhr von Papier
holz sank der Menge nach um 26%, was durch die um 
17% erhöhte Einfuhr von Zellstoff nicht völlig aus
geglichen wurde. Doch konnte die Versorgung durch 
eine gegenüber dem Vorjahr um 31% geringere Aus
fuhr von Zellstoff erleichtert werden. Außerdem wird 
die Zellstoffversorgung der Papierindustrie in ge
wissem Umfange auch durch die im Ausbau befind
liche Herstellung von Strohzellstoff, der aus techni
schen Gründen hauptsächlich für die Textilindustrie

in Frage kommt, verbessert werden. Im Jahre 1937 
ist die Sowjetunion zum ersten Male von ihrer Stelle 
als Hauptlieferant des deutschen Papierholzes ver
drängt worden. Die Einfuhr von dort hat sich gegen 
1936 um 60% gesenkt. Dafür steht Finnland jetzt an 
erster Stelle. Dann folgen die Sowjetunion, Le tt
land, die Tschechoslowakei und Oesterreich. In der 
Zellstoffeinfuhr stand wieder Schweden an erster 
Stelle. Es folgen dann: Finnland, die Tschechoslo
wakei und Norwegen.

Die Geschäftslage der
Textilindustrie ist nach 
wie vor günstig. Die
Nachfrage nach T extil

waren ist auch weiterhin lebhaft. Das Ergebnis der 
verschiedenen Frühjahrsmessen hat die Tatsache
erneut unterstrichen, daß der Bedarf der breitesten
Käuferschichten an Textilwaren anhaltend hoch und 
eher weiter steigend ist. Die Hamburger Textil- 
Mustermesse war wieder sehr gut und noch reichlicher 
als im Vorjahr beschickt und besucht. Die Leipziger 
Messe hat alle auf sie gesetzten Hoffnungen erfüllt.

Textilindustrie gut 
gewesen. Die rege 
Kauftätigkeit bezog 
sich mehr oder min
der auf alle Artikel, 
sowohl Stapel- wie 
auch modische A r
tikel, Das Inlandge
schäft stand natur
gemäß im Vorder
grund. Aber auch 
ausländische Be
stellerwaren reich
lich vertreten, so 
daß die Anfrage- 
und Bestell tätigkeit 
auch des Auslan

des, vor allem im Hinblick auf die seit einiger Zeit 
steigenden Exportschwierigkeiten, als günstig bezeich
net werden kann. Schließlich hat auch die Kölner 
Frühjahrsmesse eine rege Verkaufstätigkeit gebracht, 
so daß sich insgesamt der Eindruck einer ungemindert

starken Nachfrage ergibt, die die Textilindustrie für 
die nächsten Monate vollauf beschäftigt halten wird. 
Nimmt man hinzu, daß auch die Rohstoffversorgung 
neuerdings im allgemeinen etwas leichter geworden 
ist, was sowohl auf die steigende Eigenproduktion wie 
auf die allgemein höher liegenden Einfuhrziffern des 
Jahres 1937 für Textilrohstoffe zurückzuführen ist, so 
läßt sich die weitere Entwicklung der Textilindustrie 
durchaus günstig beurteilen.

Die Ziffern des T e x t i l e i n z e l h a n d e l s  für 
das ganze Jahr 1937 zeigen deutlich den hohen Stand 
der Beschäftigung. Die Umsätze lagen wertmäßig um 
14,7% und, wenn man die Preisveränderungen berück
sichtigt, um 10% über denen des Jahres 1936. Gegen
über 1933 betrug die Umsatzsteigerung 51%. Am 
stärksten war die Steigerung bei den Wäsche
geschäften, deren Umsatz 23,5% über Vorjahrshöhe 
und 61% über dem Stand von 1933 lag. Die Zahlen 
sind: für die Bettwarengeschäfte 20,6% bzw. 81,1%, 
die Teppich-, Möbelstoff- und Gardinengeschäfte 
15,1% bzw. 78,4%, die Herren- und Knabenbeklei
dungsgeschäfte 15,3% bzw. 66,7%, Schwächer war 
dagegen die Belebung in den anderen Zweigen des 
T extil- und Bekleidungshandels. In den Fach
geschäften für Damen- und Mädchenkleidung lagen 
die Umsätze 1937 nur um 7,7% über dem Vorjahr. Im 
allgemeinen haben die kleineren Geschäfte besser 
abgeschnitten als die m ittleren und größeren Betriebe. 
Bei den kleinsten Geschäften waren die Umsätze 1937 
um 18,2% bei den größeren Betrieben um 9,7% höher 
als im Jahre 1936. Damit hängt auch zusammen, daß 
der Iextilfachhandel durchschnittlich größere Um- 
satze erzielt hat als der Textilwarenhandel der großen 
Waren- und Kaufhäuser.

T  extilindustrie

Das Gesamtergebnis ist für die

Siehe auch Schaubilder:
Einzelhandelsumsätze, Bericht N r. 10/37 
Produktion, B ericht N r. 12/37

V erso rgung  Deutschlands Flachs-Preise
in J IM  für

Berlin, Jcbu/ingfiocris

London '
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Bei der Seidenindustrie 
konnte im ganzen das 
Geschäft im ersten V ie r
teljahr 1938 nicht befrie

digen. Besonders in Kleiderstoffen ließ der A u f 
t r a g s e i n g a n g  sehr zu wünschen übrig. Wenn 
auch die ersten Wochen des Jahres noch zu den regel
mäßig stilleren Wintermonaten zu zählen sind, so 
kann darin doch keine Erklärung für die a u ß e r 
g e w ö h n l i c h  g r o ß e  Z u r ü c k h a l t u n g  aller 
Abnehmerkreise gefunden werden. Ein stärkeres 
Einsetzen der Auftragseingänge wäre für den Monat 
Februar um so eher zu erwarten gewesen, als durch 
die Winterschlußverkäufe der Einzelhandel seine 
noch vorhandenen Warenbestände zu räumen oder 
doch wesentlich zu verringern Gelegenheit hatte. Ver
mutlich haben die hier erzielten Umsätze doch nicht 
überall das erwartete und wünschenswerte Ausmaß 
erreicht. Die Zurückhaltung beschränkte sich aber 
nicht auf den Einzelhandel, sondern zeigte sich auch 
bei den anderen Abnehmerkreisen, dem Großhandel 
und der Bekleidungsindustrie.

Teilweise mögen irrtümliche Auffassungen über die A u s 
w i r k u n g e n  d e r  Ende vergangenen Jahres vorgenomime- 
nen S e n k u n g  de r  K u n s t s e i d e n p r e i s e  anfänglich

mit zu der Zu
rückhaltung in 
der Auftrags
erteilung bei
getragenhaben. 
Abgesehen da
von, daß das 
Ausmaß der 
Preissenkun

gen beim fer
tigen Gewebe 
nicht über
schätzt werden 
darf, jedenfalls 
aus naheliegen

den Gründen bei weitem nicht die Höhe erreichen kann 
wie beim Garn, ist auch die Befürchtung unbegründet, 
daß durch verfrühten Einkauf Verluste eintreten könnten. 
Die Webereien sind durch die Anordnungen des Reichs
kommissars für die Preisbildung verpflichtet, die Preis
senkung der Kunstseide in ihren Verkaufspreisen für 
die fertigen Stoffe weiterzugeben, sobald zu ihrer Her
stellung verbilligte Kunstseide verwendet worden ist, 
gleichgültig, ob die fraglichen Lieferungen auf Grund alter 
Abschlüsse erfolgen, bei denen vertragsmäßig noch die 
alten Preise vorgesehen waren, oder ob es sich um neue 
Verkäufe handelt. Bei manchen Teilen des Großhandels 
und der Bekleidungsindustrie dürfte auch der Uebergang 
bisher jüdischer Unternehmungen jn deutsche Hände zu
einer Zurückstellung der Auftragserteilung während der 
Zeit der Umgründung beigetragen haben. Hinzukommt 
endlich noch der außergewöhnlich Späte Zeitpunkt des 
Osterfestes, von dem die Seidenindustrie als ausge
sprochene Modeindustrie stark abhängt.

Allerdings hätte sich wenigstens im März die F r ü h 
j a h r s s a i s o n ,  zumal wochenlang trockenes' und warmes 
Wetter herrschte, entwickeln müssen, was aber nicht der 
Fall war. Im Gegenteil, es beginnen auch die Umsätze, d. h. 
die Versandziffern, rückläufig zu werden, was darauf hin
deutet, daß auch die noch vorliegenden älteren Aufträge 
allmählich zur Neige gehen. Wie immer waren auch jetzt

die modischen Neuheiten der Saison, die stets einen guten 
Markt finden und von Schwankungen der hier vorliegenden 
Art mehr oder weniger unabhängig sind, von der Auftrags
stockung kaum berührt. Um so stärker wurden davon die 
Stapelerzeugnisse betroffen, und zwar nicht nur billige 
Massenware, sondern auch solche Erzeugnisse, die bereits 
einen gewissen modischen Charakter haben.

Im übrigen muß bei Würdigung der Lage der Seiden
industrie berücksichtigt werden, daß es sich um einen Ver
gleich mit dem Jahr 1937 handelt, das fü r die Seidenindu
strie ein sehr gutes war. Für sich betrachtet, sind die Um
sätze auch heute noch durchaus befriedigend.

Bei den Krawattenstoffwebereien ist das Ergebnis 
des ersten Vierteljahrs nicht günstiger. Das F r ü h 
j a h r s g e s c h ä f t  konnte auch im letzten Monat 
nicht in Gang kommen, obwohl das Osterfest auch für 
Krawatten ein wichtiger Verkaufstermin ist. Aufträge 
wurden nur in den knitterfreien stückgefärbten K ra
wattenstoffen erteilt, die vorwiegend in den beliebten 
Streifen- und Karomusterungen herausgebracht wer
den und infolge der Markenwerbung für den Einzel
handel ein stark verringertes Risiko bilden. Gegen 
diese aus der Kleiderstoffindustrie kommenden leich
ten Gewebe konnten sich die stranggefärbten auf 
Jacquardstühlen gewebten Krawattenstoffe nur 
schwer durchsetzen, obwohl die neuen unter Verwen
dung von Zellwolle ausgeführten Muster wertvolle 
Neuheiten in Qualität und Geschmack aufweisen und 
ebenso wie die erwähnten Kleiderstoffe kn itte rfre i 
ausgerüstet sind.

Für S c h i r m s t o f f e  sind die beiden ersten 
Monate im allgemeinen saisonüblich stille Zeit, wenn 
sie nicht gerade besonders viel Regen bringen. Dem
entsprechend war das Geschäft in diesem Jahr ziem
lich still. Auch im März übte die vorwiegend trockene 
W itterung noch einen hemmenden Einfluß auf die Ge
schäftsentwicklung aus. Von laufenden Aufträgen 
wurde nur wenig abgerufen. Neubestellungen wurden 
nicht in dem Maße erteilt, wie es im März sonst üblich 
ist. Immerhin haben die neuen Muster gute Auf
nahme gefunden.

Die Verhältnisse im Exportgeschäft der Seiden
industrie haben sich sehr u n g ü n s t i g  entwickelt. 
Der Wettbewerb der ausländischen Seidenindustrien, 
insbesondere Frankreichs und Italiens, daneben auch 
der Tschechoslowakei, hat sich sehr verstärkt. Der 
französischen Seidenindustrie, dem wichtigsten W ett
bewerber, kommt die neuerliche Abwertung des Fran
ken sehr zustatten, die sie instand setzt, zu außer
gewöhnlich niedrigen Preisen anzubieten. Wesentlich 
ist auch, daß infolge des Konjunkturrückgangs am 
Weltmarkt, der seinen Ausgang in erster Linie von 
Nordamerika nimmt, die früheren Ausfuhrländer, ins
besondere Italien, sich den verbliebenen Märkten, in 
erster Linie den europäischen Absatzgebieten, zu
wenden und damit der deutschen Seidenindustrie,
deren Absatzgebiete seit jeher vornehmlich in Europa 
liegen, die Absatzmöglichkeiten einengen. Hinzu-

Seidenindustrie
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kommt noch, daß eine Anzahl Länder, die früher gute 
Abnehmer deutscher Seiden- und Kunstseidengewebe 
gewesen waren, sich mehr und mehr der Eigen
erzeugung zuwenden, die sie zum Teil schon so weit 
entwickelt haben, daß sie auch in dem Bezug modisch 
und geschmacklich hochstehender Erzeugnisse sich 
mehr und mehr von der Einfuhr unabhängig machen. 
Zum Teil beginnt sich auch bereits eine eigene Be
kleidungsindustrie zu entwickeln. Das g ilt insbeson
dere für England, im geringeren Maße aber auch für 
Holland und die skandinavischen Gebiete.

Bei der Samtindustrie sind die letzten Monate des 
alten und die ersten des neuen Jahres stille Zeit. Die 
Industrie bereitet sich auf die neue Saison vor, die im 
Frühjahr oder Frühsommer einzusetzen pflegt und bis 
in den Spätherbst anhält. Allerdings war in diesem 
Jahr auch hier das Geschäft wesentlich ruhiger als im 
Vorjahr, wo zeitweise im Export nach überseeischen 
Ländern noch ziemlich gut verkauft worden war. Im 
März nahmen die Auftragseingänge hauptsächlich aus 
dem Inland etwas zu, während sich die Exportmärkte 
noch sehr s till verhalten.

In der Lederwirtschaft 
ist die Angleichung zw i
schen Produktion und 
Bedarf soweit fortge

schritten, daß die Abwicklung der Geschäfte im 
Monat März allgemein in ruhigerer Form erfolgte. 
War man bisher geneigt, jede Ware hereinzunehmen, 
wenn sie einigermaßen in den Fabrikationsgang paßte, 
so ist man in den letzten Wochen in dieser Hinsicht 
wählerischer geworden. Dies gilt sowohl für rohe 
Häute und Felle wie auch für gegerbtes Leder. Bei 
der Vielgestaltigkeit der Erzeugnisse gibt es selbst
verständlich einzelne Ledersorten, deren Angebot dem 
Bedarf nicht voll genügt, wie z. B. Oberleder für 
billiges Arbeiterschuhwerk, Man hat diesem Mangel 
zunächst durch stärkere Einfuhr von Spaltleder 
abgeholfen und w ird  weiterhin die inländische Er
zeugung darin steigern, so daß billige Arbeiterschuhe 
bald wieder in genügender Menge zur Verfügung 
stehen werden. Der umgekehrte Fall liegt bei Rauh
leder vor, welches für Modeschuhwerk nur noch be
schränkte Verwendung findet und deshalb im Ueber- 
fluß vorhanden ist. Hier hat die Ueberwachungsstelle 
einen neuen Absatzweg geschaffen, indem sie die 
Herstellung von sogenannten Russenstiefeln für 
Frauen freigegeben hat, wenn dabei Rauhleder zur 
Verarbeitung kommt.

Die Versorgung der Gerber mit rohen Häuten und 
Fellen ist innerhalb der Kontingente weiterhin völlig 
ausreichend gewesen. F iir den inländischen Anfall 
^verden wie bisher die höchstzulässigen Preise be
zahlt, in den angrenzenden europäischen Ländern 
haben die Notierungen ihre rückläufige Bewegung 
fortgesetzt. Am La Plata gelten nach einem leichten 
Ansteigen im Monatsverlauf jetzt wieder die gleichen 
Notierungen wie Ende Februar.

Die Schuh;nj usj r je ist im Monat März m it der 
Anfertigung Von Schuhwerk für das Frühjahr und den 
Sommer in dem bisherigen Umfang beschäftigt ge
wesen. Die Beschaffung des feinen Oberleders für 
Modeschuhe machte keine Schwierigkeiten mehr, 
ebenso standen Bodenleder in ausreichendem Maße 
zur Verfügung.

Lederwirtschaft
Die Lederwarenindustrie hat auf der Leipziger 

Frühjahrsmesse ihre große Leistungsfähigkeit durch 
eine außerordentliche V ie lfa lt ihrer Erzeugnisse er
neut bewiesen. Der Auftragseingang auf der Messe 
selbst war befriedigend, weitere Bestellungen sind 
im Anschluß an die Messe erfolgt. Die Beschäftigung 
hat sich dementsprechend gehoben.

In der Lederhandschuhindustrie hat der Auftrags
eingang aus dem Inland etwas nachgelassen. Da auch 
das Ausfuhrgeschäft keine neue Anregung erhielt, ist

Siehe auch S d .aub ildcr: Beschäftigte A rbe iter, B ericht N r. 13/37 
Haute und Felle , B ericht N r. 1/38 
Preise, B ericht N r. 2/38

die Lage der Lederhandschuhindustrie als ruhiger zu 
bezeichnen. Die Versorgung m it Leder ist jetzt v o l l 

kommen ausreichend.
In der Fabrikation von Ledertreibriemen ist die 

zeitweise Beruhigung am Jahresanfang von einer 
neuen lebhaften Tätigkeit abgelöst worden. Die A u f
träge sind wieder reichlicher eingegangen, darunter 
auch solche aus dem Ausland-

D ie  V ere in igung  v o n  O esterre ich m it dem Reich 
w ird  d ie  b isherigen Beziehungen zw ischen der Lede r
w irts c h a ft be ider Länder e rle ich te rn  und zw eife llos 
ve rtie fen . O esterre ich  lie fe rte  F ich ten rinde  und Sohl
leder nach Deutschland und w a r Abnehm er von 
deutschem O ber- und Fe in leder,
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Die Brotgetreide-Ablie
ferungen der Landwirt
schaft, die eigentlich 
schon Ende Februar be

endet sein sollten, waren auch noch im März recht 
erheblich, da wegen des rückständigen Ausdrusches 
und der notwendigen Feldarbeiten vielfach Fristver
längerungen gewährt worden sind. Die Marktbeliefe
rung dürfte aber nunmehr endgültig zu Ende gehen, 
da v o m  1. A p r i l  ab  d i e  P r e i s e  für Weizen 
und Roggen um 1 RM je t  und für Roggen in den 
späteren Monaten noch weiter g e s e n k t  werden. 
Die Landwirte waren daher bestrebt, die fürdeneigenen 
Bedarf nicht benötigten Mengen jetzt noch an den 
M arkt zu bringen, wodurch das A n g e b o t  z i e m 
l i c h  u m f a n g r e i c h  war, was sich um so mehr 
auswirkte, als auch der Handel nach Möglichkeit die 
bisher im Interesse einer ausgeglichenen Getreide
bewegung eingelagerten Bestände abstoßen mußte, 
weil die geringe Handelsspanne für weitere Lager
spesen keinen Raum läßt, nachdem die niedrigeren 
Preise in K raft treten. Das dadurch bedingte größere 
Angebot fand bei den Mühlen nur schwer Unterkunft, 
da diese ihre Lager meist schon voll aufgefüllt haben, 
so daß vielfach sogar bereits Kahnraum zur Einlage
rung herangezogen werden muß, trotzdem hierdurch 
Mehrspesen entstehen. Ein großer Teil der heraus
kommenden Ware w ird daher von der Reichsstelle für 
Getreide zur Auffüllung ihrer Vorräte aufgenommen.

Die Statistik der Getreidebestände von Ende Februar 
läßt auch deutlich die A b n a h m e  de r  e r s t h ä n d i g e n  
u n d  Z u n a h m e  de r  z w e i t h ä n d i g e n  V o r r ä t e  
erkennen, was sich zweifellos auch noch im März fortge
setzt hat. In den acht Monaten Juli 1937 bis Februar 1938 
sind nach den statistischen Angaben insgesamt 3,8 Mill. t 
Weizen und 4,97 Mill. t Roggen verbraucht worden, wäh
rend Ende Februar in der ersten und zweiten Hand noch 
2,17 Mill. t Weizen und 2,84 Mill. t Roggen vorhanden 
waren. Da infolge Fortfalls des Saatgutbedarfs und gerin
gerer Verbitterung der Verbrauch in den nächsten Monaten 
kleiner sein wird, erscheint die Versorgung durchaus ge
sichert und sogar die Bildung einer genügenden Ueber- 
gangsreserve möglich, zumal Weizen weiter eingeführt 
werden wird; bisher betrug die W e i z e n e i n f u h r  im 
laufenden Getreidejahr 596 000 t gegen 32 000 t im Vorjahr. 
Die F u t t e r g e t r e i d e b e s t ä n d e  haben nur langsam 
abgenommen, so daß Ende Februar in den Händen der 
Landwirtschaft noch 2,66 Mill. t Hafer und 919 000 t 
Gerste vorhanden waren. Da die Versorgung mit Mais und 
anderen t  uttermitteln weiter befriedigend ist und auch 
noch sehr groje Kartoffelvorräte vorhanden sind, die 
hauptsächlich für Futterzwecke verwendet werden müssen, 
dürften in den nächsten Monaten noch laufend Hafer und 
Gerste an die Märkte kommen.

Die Weltgetreidemärkte zeigen unter Schwankun
gen dauernd schwache Haltung, so daß die W e i z e n 
p r e i s e  gegenüber dem Höchststand des Jahres 1937 
teilweise bis zu 20% zurückgegangen sind. Noch mehr 
als das Angebot aus den günstigen vorjährigen 
Ernten üben die überaus g u t e n A u s s i c h t e n f ü r  
d i e  n e u e n  E r n t e n  einen Druck auf die Märkte 
aus. Ausschlaggebend ist dabei vor allem die Lage in 
den V e r e i n i g t e n  S t a a t e n ,  wo die Aussichten

noch viel besser als vor einem Jahre sind. Die Vor
schützungen für Winterweizen lauten auf 17,9 M ill. t 
oder 800 000 t mehr als im Vorjahr. Selbst wenn der 
Sommerweizen, dessen Aussaat bereits unter günsti
gen Bedingungen begonnen hat, nur einen Durch
schnittsertrag bringen sollte, muß man m it einer 
neuen Rekordernte in USA. rechnen, zumal eine Ein-

Siehe auch S d iuub ilde r: Koggen, B ericht N r. 12/37; M ais, Bericht 
N r. 1/38; W eizeneinfuhr, B ericht N r. 2/38

Schränkung der Anbauflächen auf Grund der neuen 
Farmbill erst für 1939 zu erwarten ist. Auch sonst 
sind die Aussichten auf der nördlichen Halbkugel 
sehr günstig. In E u r o p a  zeigen die Anbauflächen 
im allgemeinen eine erhebliche Zunahme und dürften 
sich der Rekordfläche von 32 M ill. ha des Jahres 1935 
nähern. Demgegenüber fä llt nicht wesentlich ins Ge
wicht, daß in K a n a d a  zur Erzielung einer Vollernte 
noch weitere stärkere Niederschläge notwendig sind. 
Dagegen dürfte diesmal nach vielen Jahren wieder 
I n d i e n  als Weizenabgeber am Markte erscheinen, 
da die Ernteaussichten dort ausgezeichnet sein sollen. 
Nachdem bereits im laufenden Wirtschaftsjahr die 
Kauflust der Einfuhrländer recht zögernd war, so daß 
sich die W e 11 b e s t  ä n d e , die in den letzten fünf 
Jahren sehr zusammengeschrumpft waren, erstmalig 
wieder wesentlich erhöhen werden, ist nach Ansicht 
des Landwirtschaftsinstituts unter Zugrundelegung der 
bisher bekannten Anbauflächen eine erhebliche 
U e b e r c r z e u g u n g  f ü r  W e i z e n  und eine 
n e u e  S t ö r u n g  d e s  G l e i c h g e w i c h t s  am 
W e l t w e i z e n m a r k t  zu befürchten. Unter diesen 
Umständen versuchen natürlich die Ueberschußländer 
ihre Bestände nach Möglichkeit abzustoßen. So hat 
sich u. a. das Angebot aus USA. wieder verstärkt, 
ebenso auch aus den Donauländern, von denen jetzt 
R u m ä n i e n  m it Deutschland einen Rahmenvertrag 
zur Lieferung von 150 000 t Weizen in den nächsten 
sechs Monaten abgeschlossen hat, wodurch etwa die 
Hälfte der rumänischen Ueberschüsse verwertet wer
den. Die Verschiffung611 aus A r g e n t i n i e n  sind 
einstweilen nicht allzu bedeutend, während von 
A u s t r a l i e n  das Angebot laufend zunimmt, da sich 
das Stocken des Absatzes nach dem Fernen Osten und 
der verschärfte Wettbewerb Indiens bei den großen 
Beständen sehr fühlbar macht.

G etreidem ärkte
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Ebenso wie auf vielen an
deren Gebieten ist auch 
im Nahrungsmittelver
brauch gegenüber der 

Vorkriegszeit eine wesentliche Wandlung eingetreten. 
Besonders bemerkenswert ist dabei die starke S t e i 
g e r u n g  des  F e t t v e r b r a u c h s .  Während in 
Deutschland vor dem Weltkriege iür Ernährungszweckc 
rund 1,2 M ill, t Fett verbraucht wurden, beträgt der 
Konsum jetzt etwa 1,5 M ill. t, hat sich also um rund 
25% vermehrt.

Dieser Mehrverbrauch ist in erster Linie der M a r
garine zugute gekommen, denn der Konsum von M a r
garine und Kunstspeisefetten hat sich mehr als ver
doppelt, während der Butterverbrauch nur um etwa 
25% angewachsen ist. Dementsprechend ist auch die 
deutsche M a r g a r i n e h e r s t e l l u n g  g e s t e i 
g e r t  worden, die sich im Jahre 1913 nur auf 200 000 t, 
im Jahre 1932 aber auf 500 000 t belief. Seitdem ist 
das Produktionskontingent auf rund 400 000 t  herab
gesetzt worden, doch steht die deutsche Erzeugung 
auch damit noch an der Spitze aller Länder; an zweiter 
und dritter Stelle folgen England und Dänemark. Nach 
dem Kopf der Bevölkerung ist aber der Margarine- 
v e r b r a u c h  weitaus am größten in Dänemark; wie 
aus nachstehender Tabelle hervorgeht, ist er etwa drei
mal so groß wie in Deutschland und sogar mehr als 
fünfmal so groß wie in England.

J ahresverbrauch 
je Kopf der Bevölkerung

D änem ark........ . . .  21,2 kg
Deutschland . . . . . .  7,4 kg
H o lla n d ............ . . .  5,7 kg
Eng land............ . . .  3,8 kg
USA................... . . .  1,4 kg

Bei dem großen Fettverbrauch in Deutschland ist 
trotz der vermehrten Butter- und Margarineerzeugung 
eine bedeutende Einfuhr von Fetten notwendig, die sich 
1937 auf 854 300 t belief gegen 875 000 t im Vorjahre 
und 784 000 t im Jahre 1935. Hiervon entfielen auf 
pflanzliche Fettwerte im letzten Jahre 63%, im Vor
jahre 67%, im Jahre 1935 aber nur 53%.

Von wesentlicher Bedeutung für die Margarine
erzeugung ist die V e r s o r g u n g  m i t  R o h s t o f 

f e n ,  deren Bezug zum weitaus überwiegenden Teil 
aus dem Ausland erfolgen muß. So betrug die Einfuhr 
von Oelfrfichten;

1937 .................. 1 419 700 t
1936 .................. 1 377 000 t
1935 .................  1 040 800 t

Die bedeutende Steigerung in den beiden letzten 
Jahren gegenüber 1935 ist hauptsächlich darauf zu
rückzuführen, daß im Jahre 1935 weniger pflanzliche 
Fettwerte, dafür aber mehr Waltran eingeführt wurde, 
so daß damals die Einfuhr tierischer Fette fast die 
Hälfte der Gesamteinfuhr ausmachte. Im Jahre 1936 
ist man aber wieder zu einer stärkeren Einfuhr von 
Oelfrüchten zurückgekehrt, weil sonst der Anfall von 
Oelkuchen, die bekanntlich ein sehr eiweißreiches Fut
termittel darstellen, zu sehr verringert worden wäre. 
Es wurden in den beiden letzten Jahren aber vielfach 
auch ölärmere Oelfrüchte bezogen.

Die daraus resultierende geringere Oelausbeute 
kann die Margarineerzeugung nicht behindern, da diese 
sich mehr und mehr auf die Verarbeitung von Waltran 
umgestellt hat. Dies fä llt um so mehr ins Gewicht, als 
durch den starken Ausbau der deutschen Walfangflotte 
bereits jetzt ein wesentlicher Teil des deutschen W al
ölbedarfes ohne Aufwendung von Devisen gedeckt wer
den kann. Das deutsche Fangergebnis in der soeben 
abgeschlossenen Walfangsaison 1937/38 beläuft sich auf 
fast 90 000 t  gegen nur rund 33 000 t im Vorjahr und 
entspricht damit etwa der Hälfte des Bedarfs. Die ge
samte Waltranausbeute der W elt w ird m it 550 000 t um 
rund 100 000 t höher als im Vorjahr veranschlagt.

Die guten Walfangergebnisse haben bereits einen er
heblichen Preisdruck auf d i e T r a n p r e i s e  ausgeübt; 
während sich der Preis im Januar 1937 noch auf etwa 
24 £ je t belief, beträgt er jetzt nur etwa 12 £, und die 
Japaner sollen ihre gesamte Waltranerzeugung sogar 
bereits mit 12 £  verkauft haben, doch wollen die übrigen 
Erzeuger zu diesem Preis nicht abgeben. Jedenfalls 
kommt der bedeutende Preisfall der deutschen Mar
garineindustrie bei der Deckung ihres Restbedarfes an 
Rohstoffen sehr zugute, zumal auch sämtliche O e l 
f r ü c h t e  i m  P r e i s e  s t a r k  g e s u n k e n  sind 
und teilweise einen seit drei Jahren nicht gekannten 
Tiefstand erreicht haben.

Fette und Oele

In  der abgelaufenen Berichtszeit 
hat sich am Kaffeemarkt nichts 
Wesentliches ereignet. Die Preise 
für brasilianische Kaffees sind 

weiterhin leicht zurückgegangen, während die Preise 
für andere Provenienzen m it wenigen Ausnahmen 
etwas gestiegen sind. Man hat den Eindruck, als wenn 
sich langsam für bessere Kaffees wieder eine größere 
Prämie herausbilden wird, wie dies in früheren Jahren 
immer der Fall gewesen ist.

Die diesjährige Brasilernte ist qualitativ leider 
bedeutend schlechter als ihre Vorgängerin, nämlich

das Gros der Kaffees ist hart. Da die K äu fe r im 
letzten Jahr gewohnt waren, sehr b ra uch bare , weiche 
Kaffees aus Brasilien zu bekommen, so ist die Ent
täuschung um so größer. Man hört immer wieder, daß 
Brasilien Maßnahmen zur Verbesserung seiner Kaffees 
ergriffen hat; die Erfolge sind jedoch sehr spärlich.

Für die weitere Beurteilung der Lage liegen wenig 
Anhaltspunkte vor. Die Frage der Rentabilität kann 
im Augenblick nicht maßgebend sein, denn nachdem 
Brasilien soviel Geld für die Lösung des Kaffee- 
problemes aufgewendet hat, dürfte ein vorübergehen
der Handel zu Verlustpreisen immerhin erträglich
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sein, wenn sich hieraus eine Gesundung ergeben 
sollte. Im übrigen kommen solche Berichte, die sich 
m it der Rentabilität in Brasilien befassen, zu dem 
Ergebnis, daß in Gegenden m it jungen Plantagen der 
Kaffeeanbau immer noch nicht verlustbringend 
sein soll.

In den M i l d s  p r o d u z i e r e n d e n  L ä n d e r n  sind 
die Preise, wie schon erwähnt, stetig bzw. leicht steigend, 
soweit es sich um blaue gewaschene Kaffees handelt. 
Diese Länder werden also bei einem Preiskampf kaum 
erliegen. Anders steht es m it einigen südamerikanischen, 
afrikanischen und indischen Ländern, welche geringe 
Kaffees produzieren, die m it Brasilien im Preiswettkampf 
stehen. H ier dürften die ersten Opfer auf der Strecke 
bleiben, denn bei den heutigen niedrigen Brasilpreisen sind 
diese Kaffees sehr uninteressant. Einen besonderen Rück
gang hatte H a iti zu verzeichnen, da dieses Land die bisher 
erhobene Exporttaxe abgeschafft hat.

Das deutsche Geschäft m it dem Konsum war andauernd 
lebhaft. Dies hat zur Folge, daß die Lagerhaltung an den 
Hafenplätzen sehr k le in geworden ist und sich mehr und 
mehr in das Inland verlagert hat. Greifbare Santos-Kaffees

bleiben ebenso gefragt wie gewaschene Kaffees in den 
Konsumpreislagen, die heute hauptsächlich von Kolumbien 
geliefert werden.

Notierungen*

Santos: Rpf. Gewäsch. Kaiiees: Rpf.
Good .................
Superior .......... ^■nominell

Guatemala, 
Mexiko, Salvador 
Kolumbia ..........

45 -60
40—48

Extraprime -----

A frikaner:
Enconge, Cazen-
go, Ambriz -----
Amboim, Novo-

1
26-27

Venezuela..........
N ikaragua..........
Honduras, gew. .. 
Honduras, ungew.
Kostarika ..........
Maragogype . . . .  
O s tind ia .............

40—55
45—60
40-55
nominell
50—75
55—75
nominell

28-29 Ostafrikaner . . . 55—75

Term inkontrakt I:
33

Ungewaschene
Zentralamerikaner:

Ungew. V enezuela 32 -35

Preise per A kg ab Lager, unverzollt.

Die W eltzuckerm ärkte verliefen 
im Berichtsabschnitt schwankend 
und unregelmäßig. Stetige und 
schwache Stimmung wechselten 

ab, wobei aber die Neigung zur Schwäche überwog, 
so daß die Preise im ganzen weiter etwas rückläufig 
waren. Gegen den letzten Bericht ergeben sich am 
25. März Preisverluste von etwa VA d in London und 
etwa 4 P. (Kontr. IV) in New York. An beiden Plätzen 
waren die Terminumsätze erst in den letzten Wochen 
bedeutender.

Zucker

Infolge des Ausbleibens jeder M itte ilung über die er
wartete Sitzung des Internationalen Zuckerrats, die, wie 
man annimmt, die Herabsetzung der Ausfuhrquoten be
schließen w ird, bestand Unsicherheit hinsichtlich der 
zuckerpolitischen Lage und der zukünftigen Marktentw ick
lung. Verstimmend w irk te  auch die bisherige unbefriedi
gende Verbrauchsentwicklung in Europa und, infolge des 
Krieges zwischen China und Japan, im Fernen Osten, die 
sich in den geringen javanischen Ausfuhrzahlen für Fe
bruar von nur 51 000 t  gegen 85 000 t im Vorjahre w ider
spiegelt. —■ Die Lage am e n g l i s c h e n  Rohzuckermarkt 
war noch ziemlich unverändert. Die englischen Raffinerien 
nahmen verschiedentlich noch größere Posten Empire
zucker auf, hielten sich aber infolge ihrer guten Vor
versorgung sonst zurück. Für vollzollpflichtigen Zucker 
zeigten sie noch immer wenig Interesse und kauften nur 
kleinere Posten. — Der heimische N e w  - Y o r k e r  Termin- 
kontrakt I I I  richtete sich wie gewöhnlich nach der 
jeweiligen Stimmung des Lokomarktes und zeigt gegen den 
letzten Bericht Preiseinbußen von etwa 9 P.

Vom Büro des Internationalen Zuckerrates sind in
zwischen weitere Verzichte einzelner Länder auf ihre Aus
fuhrquoten von im ganzen 102 500 t erfolgt (darunter 
Deutschland m it weiteren 20 000 t), womit sich die Ge- 
samtverzichte auf 2515UU t belaufen. Dadurch ergeben 
sich an Stelle der ursprünglichen Ausfuhrquoten solche 
von 3 508 500 t, wogegen der ¿uckerrat jetzt selbst den 
Nettoeinfuhrbedarf des freien Weltmarktes auf nur 
3 250 000 t schätzt und damit der im letzten Bericht er
wähnten Schätzung von Herrn r  * O. L icht von 3 259 000 t 
sehr nahe kommt. Die von der Zuckerwelt erwartete 
Sitzung des Internationalen Zuckerrates ist nach letzten 
Meldungen auf den 27. A p ril d. J. nach London einberufen.

Die deutschen Term inm ärkte haben im Einklang 
m it dem Ausland ebenfalls in den Preisen etwas nach

gegeben. Am 25. März notierte Mai an der Magde
burger Börse 3,80 RM G., August 4,20 RM G. je 50 kg 
frei Seeschiffseite Hamburg (Weltmarktpreis).

Nach der Aufnahme Oesterreichs in das Deutsche 
Reich ist die österreichische Zuckerindustrie in die 
deutsche Zuckerwirtschaft einzugliedern. Es ist dabei 
die Feststellung erfreulich, daß die Lage der öster
reichischen Zuckerindustrie durchaus gesund ist, und 
daß sie in der Lage gewesen ist, den heimischen Be
darf selbst zu decken. Schwierigkeiten sind bei der 
Eingliederung daher nicht zu erwarten.

Der deutsche Verbrauch per Februar entspricht 
nicht den gehegten Erwartungen. Er zeigt, nach den 
Zahlen der HVDZ. für berechnete Ablieferungen, m it 
963 164 dz gegen 1 013 467 dz 1937 eine Abnahme von 
4,96%. Für Oktober/Februar ergibt sich dadurch mit 
6 043 348 dz gegen 6 399 589 dz für die gleiche Zeil 
im Vorjahr ein Verbrauchsrückstand von 5,57%,

Am deutschen Verbrauchszuckermarkt fand im Berichts
abschnitt nur eine Freigabe (15. März) von 5% für das In
land statt, für Verkäufe zur Lieferung März bis Mai. Die 
Gesamtfreigabe stellt sich damit auf 45%, Die Freigabe 
brachte die übliche Anregung, sonst fand nur ruhiges Be
darfsgeschäft statt. Die Abforderungen waren im allge
meinen zufriedenstellend. Gehandelt wurde zu den bis
herigen Preisen: 31,35 bis 31,50 RM je 50 kg netto, Basis 
Melis, ab Mitteldeutschland zuzüglich 50 Rpf. zum Aus
gleich der Monatsaufschläge.

Der Rohzuckermarkt verlief wieder ruhig und still. Die 
Bewertung für Rohzucker Erstprodukt w ird  unverändert 
m it 17,20— 17,25 RM je 50 kg, ohne Sack, ab m itte l
deutschen Fabriken angegeben. Uebervorratszucker war 
wieder m it 11,00— 10,75 je 50 k ß' ° hne Sack, ab Fabrik, 
Basis Rohzucker 88%, angeboten, ohne Nehmer zu finden.

Am Melassemarkt lag umfangreiches Angebot vor, das 
jedoch, abgesehen von dem Verkauf einiger frachtgünst.ger 
Partien, aus Mangel an Bezugsscheinen oder infolge ge
nügender Vorversorgung nur gelegentlich Aufnahme fand. 
Erst in den letzten Tagen wurde im Hinblick auf eine be
vorstehende Erhöhung der Brennrechte um'
gesetzt. Der Erzeugerpreis für A pril betragt 3,12 RM je 
50 kg ab Fabrik, spätere Monate je 3 Rpf* Aufschlag.
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Wirtschaftsbeziehungen zum Auslande

D e r  d e u t s c h e  A u ß e n h a a d e l  (in M illionen Reichsmark)

E i n f u h r A n t f a h r
Saldo

+Zeit N ahrtw gs-, 
Genuß- 

und F u tte r
m itte l

Gewerbliche Wirtschaft
nsgesAml

N ahrung*-,
Genuß- 

und F u tte r
m itte l

• Gewerbliche Wirtschaft
biBSesnmt

Rohstoff* Halbwaren j •ertijrwarer- Rohstoffe Halbwaren «ertigwaren

1932* ..................
1934* ..................
1935* ..................
1936 ..................
1937 .................

1627,6
1067.0 
997,0

1499,*
2045.1

2411,8
2600,3
2544,0

1571.1 1 760,0
1996.2 980,3

727,2
750.6 
560,0 
397,4
396.6

4666,5
4451,0
4158,7
4217,9
5468,4

217,8
117,0
76,0
87,6
88,8

103
79
77

419,2
577,6

1,9
0,3
3,8

459.1
543.2

4489,4
3255,7
3414.0 
3802,3
4700.0

5739.2 
4166,9 
4269,7
4768.2 
5911,0

+  1073 
-  284 
+  111 
+  550 
+  443

1937 Januar . . .  
Februar . .
M ä rz ........
A p r i l ........
M a i ..........
Juni ........
J u l i .........
August . . .  
September 
Oktober .. 
November 
Dezember

1938 Januar . . .  
Februar . .

115,9
124.5
154.6
181.3
169.4
196.4
191.5
168.3
163.3
184.3
191.6 
205,1 
179,5
170.7

181,1
183.5
149.8
178.8
164.9
184.2
180.6 
185,8
176.0 
172,6 
162,5
182.0
178.3 
100,2

68.3 
60,2 
67,8
84.3
79.5
87.3
91.5 
88,2 
80,2
85.0
88.0 
96,1
88.4
78.4

27.0 
26,2
82.4
83.6 
29,3
81.5
82.0
84.8
33.2
38.8
30.0
43.2
33.1
33.7

336.1
347.0
408.5 
476,7 
447,3
503.6
499.7 
481,6
462.2
485.0
482.8
531.3
483.2
453.2

8,1
8.7
8.3
8.3
6.3
7.3
7.4
7.8 
6,1
6,6
7.5
8.5 
6,7 
5,4

36.7
40.3
42.7 
48,5
45.0
49.4
50.4 
53,9
55.5
55.7
52.2
47.3
43.7
43.1

40.6
39.0
42.0
44.5
42.2
43.7
46.7
61.5
46.7
61.3
45.2
46.3
40.0
37.0

820,6
319.7
368.9
390.3
362.3
380.3
426.4
427.9
385.8 
430,1
427.8 
450,0
355.4 
350,6

415.1
405.8
462.1
491.8
455.8
480.9 
530,0 
541,3
494.2
543.7
532.8
552.3
445.9 
436,2

+  79 
+  59 
+  54 
+  15
+  ^  
_  23 
+  30 
+  60 
+  32 
+  59 
+  50 
+  21
-  37
-  17

* D ie G ruppeneinte ilung der Jahre 1932—35 deckt sich nicht v o ll
kommen m it der je tz igen  (geändert Januar 1936). D ie Zahlen sind 
deshalb nu r bedingt vergleichbar.

Der schon für den Vormonat festzustellende Rück
gang des deutschen Außenhandels hat sich im Februar 
fortgesetzt. Im Gegensatz zum Januar war aber dies
mal der Rückgang der Einfuhr m it 6% stärker als der 
der Ausfuhr m it nur 2%. Trotzdem lag die Einfuhr in 
diesem Jahr noch um 31% höher als im Vorjahr, 
während sich die Ausfuhrziffer nur 7% unter der 
vorjährigen hielt. Die vergleichsweise stärkere A b
nahme der Einfuhr hat im Januar fast zu einer Hal
bierung des vormonatlichen Einfuhrüberschusses ge
führt. Immerhin steht einem Ausfuhrüberschuß von 
138 M ill. RM in den beiden ersten Monaten 1937 ein 
Einfuhrüberschuß von 54 M ill. RM im Januar und 
Februar 1938 gegenüber.

Bei dem starken Ueberschuß der Handelsbilanz für 
das ganze Jahr 1937 in Höhe v o n  443 M ill. RM 
braucht diese Anspannung der beiden Anfangsmonate 
des Jahres 1938 an sich keine Besorgnis hervor
zurufen, um so weniger als die Entwicklung wenig
stens der Einfuhrseite der Handelsbilanz durchaus 
normal verläuft.

Die anhaltende und eher noch größer werdende 
Schwäche der Weltmärkte' d ie v o r allem durch die 
unsichere Wirtschaftslage in  den Vereinigten Staaten 
bestimmt wird, w irk t sich in letzter Zeit offenbar auch 
s tä rke r auf die deutsche Ausfuhr aus, was sich beson-
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ders in der Abnahme der Ausfuhr nach den in ihrer 
W irtschaftskraft von den Rohstoffpreisen des W elt
marktes stark abhängigen überseeischen Ländern aus
w irkt. In der Hauptsache entfiel die Abnahme auf 
Nord- und M ittelamerika sowie A frika. Nach Europa 
hat die Ausfuhr dagegen im ganzen leicht zugenom
men. Das zeigt, wie stabil die Einfuhrbedürfnisse der 
europäischen Länder unter der Einwirkung ihrer im 
allgemeinen noch günstigen binnenkonjunkturellen 
Lage sind. Die Frage ist aber, ob sich das nicht 
wenigstens bei den kleineren Ländern, die nicht oder 
nur unwesentlich über den starken Antriebsfaktor der 
Aufrüstung verfügen, schneller als bisher ändern wird. 
Es scheint, als ob sich Anzeichen hierfür, so in 
Schweden, der Schweiz und anderen Ländern, bereits 
zeigen. Eine wertmäßige Entlastung ist auf der Ein
fuhrseite diesmal nicht zu verzeichnen. Der Einfuhr
rückgang w irkte  sich mengenmäßig voll aus. Die W elt
marktpreise haben sich auf ihrem tiefen Niveau, 
großenteils infolge der restriktiven Maßnahmen der 
Erzeuger, zunächst stabilisiert. Die Ausfuhr wurde 
dagegen günstig von den noch immer steigenden 
Preisen für Fertigwaren beeinflußt. Da die Ausfuhr
durchschnittswerte sich erhöht haben, war die men
genmäßige Abnahme der Ausfuhr etwas größer, als in 
den Ziffern zum Ausdruck kommt. Ob diese durch

schnittlich noch immer günstigen Ausfuhrpreise sich 
allerdings auch weiter halten lassen, mag angesichts 
der Tatsache, daß die Exportkonkurrenz der großen 
Industrieländer, vornehmlich der Vereinigten Staaten, 
in sichtbarem Wachsen begriffen ist, bezweifelt wer
den. Die bei der Einfuhr wie bei der Ausfuhr ge
gebenen preismäßigen Chancen dürften sich daher im 
wesentlichen erschöpft haben. Man sieht daher, wie 
wichtig es im Interesse der möglichst unvermindert 
aufrechtzuerhaltenden Einfuhrmenge ist, die deutsche 
Ausfuhr auf ihrem derzeitigen Niveau zu halten und 
sie möglichst schon so frühzeitig wieder wie im 
vorigen Jahre den hohen Ausfuhrziffern der Sommer
und Herbstmonate entgegenzuführen.

Im einzelnen ist noch erwähnenswert, daß die 
Einfuhr von Nahrungsmitteln weiter gesunken ist, 
während sie im vorigen Jahre vom Februar ab wieder 
stieg. Hierin dürfte die Auswirkung der starken Ein
deckungen der Herbst- und Wintermonate zu sehen 
sein. Im Gegensatz zum Vormonat hat die Nahrungs
mitteleinfuhr aber diesmal m it nur 5% nicht so stark 
wie die gewerbliche Einfuhr m it 7,7% abgenommen. 
Diese Abnahme entfällt völlig auf Rohstoffe und Halb
materialien, während die Fertigwareneinfuhr nach 
ihrem erheblichen Rückgang im Januar diesmal leicht 
zugenommen hat.

D er deutsche Außenhandel 1937

Das Jahr 1937 brachte für den deutschen Außen
handel stark erhöhte Umsätze. Bereits im zweiten 
Vierteljahr nahm die Einfuhr von Nahrungsmitteln und 
Industrierohstoffen um nahezu 30% zu. Die Ausfuhr 
blieb zunächst etwas hinter dieser Steigerung zurück; 
nur allmählich erhöhten sich die Erlöse, so daß als 
Endergebnis ein Ausfuhrüberschuß von 443 M ill. RM 
zu verzeichnen war.

Die Umsatzsteigerung der Einfuhr war aber neben 
der erwähnten Mengenzunahme zu einem beträcht
lichen Teil den starken Preiserhöhungen an den W elt
märkten zuzuschreiben, die im ersten Halbjahr er
folgten. Von 'eingeführten Waren im Werte von 
5,4 Mrd. RM, das sind 1,2 Mrd. RM mehr als im Vor
jahr, nahmen Güter der Ernährungswirtschaft 2 Mrd. 
Reichsmark oder 37% für sich in Anspruch. Das be
deutet eine Steigerung in Höhe von 545 M ill. RM 
gegenüber 1936; damals war die Ernährungswirtschaft 
m it nur 32% an der Gesamteinfuhr beteiligt. Aus
schlaggebende Bedeutung kam hierbei der Getreide
einfuhr zu. Im Jahre 1937 belief sich der Einfuhr
überschuß an Getreide und Müllereierzeugnissen auf 
beinahe 4 M ill. t. Daraus erklärt sich, daß allein 
379 Müh RM der Einfuhrsteigerung an Ernährungs
gütern hierfür zusätzlich aufgewendet wurden. Auch 
bei den übrigen pflanzlichen Nahrungsmitteln, wie 
Reis, Hülsenfrüchten, Kakao, Oelfrüchten, Oelkuchen 
sind die Einfuhrwerte stark gestiegen. Entgegen

gesetzte Entwicklung zeigte nur der Bezug von Süd
früchten. H ier machte sich der Ausfall Spaniens als 
Apfelsinenlieferant stark bemerkbar. Bei den übrigen 
Gruppen waren ebenfalls überwiegend Einfuhrsteige
rungen zu vermerken. Butter, Walöl, Käse, Eier 
waren am stärksten daran beteiligt. Die Fleisch
einfuhr lag nicht unbeträchtlich unter dem Vorjahres
stand. In der Genußmitteleinfuhr war die Einfuhr- 
steigerung von Kaffee hervorzuheben.

Die Güter der gewerblichen W irtschaft hatten m it 
3,37 Mrd. RM einen Ante il von 62% gegenüber 67% 
im Vorjahre. Das Volumen der eingeführten Roh
stoffe und Halbwaren erhöhte sich um etwa 15%. 
Stark im Vordergrund stand unter den R o h s t o f f e n  
die außergewöhnliche Steigerung der Kautschuk
einfuhr, die sich infolge der stark geförderten M otori
sierung wertmäßig um etwa 90%, volumenmäßig um 
etwa 40% erhöhte. Spinnstoffe, Felle und Häute, 
Eisen- und Metallerze bewegten sich im allgemeinen 
Rahmen, während die Einfuhr von Bau- und Nutzholz 
(Rundholz) keine mengenmäßige Veränderung auf
wies. Hierin darf man wohl eine Auswirkung der 
planmäßigen Steigerung unserer eigenen Erzeugung 
sehen, die durch Erhöhung des Einschlages auf 150% 
des normalen Hiebsatzes verstärkt wurde. In der 
Gruppe der H a l b w a r e n  sind unter den vermehrt 
eingeführten Waren an erster Stelle Metalle zu 
nennen, bei denen die Mengenzunahme 30% betrug.
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Ebenfalls gesteigert waren Schnittholz, Holzmasse und 
technische Fette und Oele. Rückgängig war die Ein
fuhr von Kraftstoffen und Schmierölen im Zusammen
hang m it der immer mehr steigenden Eigenerzeugung 
von Benzin und Benzol aus Kohle. Die inländische 
Benzinproduktion, die im Jahre 1935 noch 350 000 t 
betrug, soll für 1937 mehr als 1 M ill. t  betragen 
haben; hinzu kamen noch beträchtliche Mengen an 
Schmierölen und rund 400 000 t  Benzol. Leicht ver
ringert war auch die Einfuhr von Gespinsten. Auch 
hieraus kann man erkennen, daß die Versorgung mit 
synthetischen Spinnstoffen starke Fortschritte ge
macht hat. Nach der Steigerung der Zellwollerzeu- 
gung auf 100 000 t  im Jahre 1937, haben Kunstseide 
und Zellwolle zusammen nunmehr einen Anteil von 
rund 17% an der gesamten Textilversorgung, oder 
23% an der Versorgung m it Bekleidungstextilien inne.

Die Ausfuhr erreichte 5,9 Mrd. RM und damit 
gegenüber 1936 einen um 25% gesteigerten Umfang. 
Im wesentlichen war dieses Ergebnis auf eine Mengen
steigerung der Fertigwaren exporte zurückzuführen, da 
sich hier die Preiserhöhungen m it rund 4% nur gering
fügig auswirkten. Der Ante il der Fertigwarenausfuhr 
erreichte fast 80%, das sind etwa 2% mehr als 1936, 
an der Gesamtausfuhr m it einem W ert von 4,7 Mrd. 
Reichsmark.

Für die günstige Gestaltung der deutschen R o h 
s t o f f a u s f u h r  war die erhebliche Steigerung des 
Steinkohlenabsatzes ausschlaggebend. Gleichzeitig 
m it der Mengensteigerung besserten sich hier auch die 
Preise. Ebenso hatten auch die Ausfuhrmengen von 
Kalirohsalzen und Steinen und Erden gesteigert wer
den können. Die H a l b w a r e n  ausfuhr zeigte im 
ganzen eine wertmäßige Erhöhung von 18%; mengen
mäßig lag sie um etwa 11% über dem Vorjahr. An der 
Spitze der verstärkt ausgeführten Waren standen 
Koks, Zement und die vorwiegend bei chemischen 
Halbwaren enthaltenen Düngemittel. Rückgängig war 
die Entwicklung besonders bei Roheisen, Ferrolegie
rungen und Eisenhalbzeug, aber auch Gespinste, Holz
masse, Zellstoff, Kraftstoffe und Schmieröle zeigten 
verringerte Ergebnisse. Die F e r t i g w a r e n  ausfuhr 
hatte besonders bei den Enderzeugnissen größere 
Steigerungen zu verzeichnen. Die Ausfuhr von Eisen
waren, Maschinen, Wasserfahrzeugen und von Kraft- 
und Luftfahrzeugen zeigte Zunahmen, die aus dem 
allgemeinen Aufschwung herausragten. Sie folgte da- 
mit der im abgelaufenen Jahre allgemein beobachteten 
Tendenz der Absatzsteigerung von Anlagegütern, die 
sich aus der Belebung der Investitionstätigkeit in der 
W eltwirtschaft erklärt. Die übrigen Warengruppen 
wiesen der aifgcmeinen Entwicklung entsprechende 
Zunahmen auf. Verringerte Ergebnisse waren zu be
merken hei Leder, zu Pelzwerk bearbeiteten Fellen, 
ferner bei Kleidung und Schuhen.

In der gebietsmäßigen Verteilung unseres Außen
handels hatten die überseeischen Länder weiter an 
Bedeutung gewonnen. Der starke Getreideeinfuhr
bedarf im abgelaufenen Jahre kam besonders den 
überseeischen Agrargebieten zugute und damit findet 
im wesentlichen die Anteilsminderung Europas von 
59,8% auf 55,6% und die entsprechende Steigerung 
von Uebersee von 39,9% auf 44% ihre Erklärung. Die 
ländermäßige Entwicklung der Ausfuhr folgte der 
Einfuhrentwicklung nicht in entsprechendem Maße.

D er deutsche Außenhandel nach Erdteilen.
(in Millionen Reichsmark).

Ein!

1936
uhr
1937

Aus:
1936

uhr
1937

Elnfuhril
Aosfnhri

1936

isrsifaä — 
berschuB +

1937

Europa ........... 2521,5 3038,6 3372,9 4093,2 +851,4 +1054,6m % ........... 59,8 55,6 70, 7 69,5
Afrika .............

in % .........
290,5

6,9
412,0

7,5
156,8

5,5
215,1

3,6 -133,7 -  196,9

Asien .............
in % ..........

497,5
11,8

641,2
11,?

469,6
9,8

642,1
10,9 -2 7 ,9 +  0,9

Nordamerika .
in % .........

251,0
6,0

346,1
6,5

207,1
4,5

242,2
4,0 -4 3 ,9 -  103,9

Lateinamerika
in % .........

588,4
14,0

915,3
17,0

515,4
10,8

663,4
11,2 -  73,0 -  251,9

Australien . . .
in % ..........

54,9
1,5

95,2
1,7

40,8
0,9

48,8
0,8 -14 ,1 -  46,4

Insgesamt . . .
in % ..........

4217,9
100

5468,4
100

4768,2
100

5911,0
100 +550,3 +  442,6

Die Handelsbilanz m it Uebersee zeigte daher einen 
gegenüber 1936 verdoppelten Passivsaldo, während 
der Aktivsaldo m it Europa sich um etwa ein V iertel 
steigerte. Unter den europäischen Ländern waren es 
besonders Italien, Türkei, Griechenland, Norwegen 
und die Niederlande, m it denen sich ein gesteigerter 
Ausfuhrüberschuß zugunsten Deutschlands ergab. Die 
verstärkten Einfuhren von Getreide, hauptsächlich 
Mais aus Rumänien, führten zu einem Passivsaldo 
an Stelle des vorherigen Aktivsaldos. In Asien hatte 
unsere Ausfuhr nach Japan eine bedeutende Bilanz
verbesserung zu erreichen vermocht. Maschinen aller 
A rt waren hier die hauptsächlichsten Träger der 
Exportzunahme. Die Handelsbilanz m it Amerika 
zeigte einen um 200% gegenüber 1936 gesteigerten 
Passivsaldo. Der Einfuhrüberschuß m it Argentinien, 
der im Jahre 1936 noch etwa 20 M ill. RM betragen 
hatte, erhöhte sich um das Sechsfache, auf 148 M ill. 
Reichsmark. Im kleineren Rahmen zeigte sich das
selbe Ergebnis im Handelsverkehr m it den anderen 
südamerikanischen Ländern.
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B erliner Devisenkurse im  M ärz (Mittelkur#« i& Reichsmark)

Länder

Legrp - /  
ton

Kairo

krgen- „  
tin ten

Buenos
Aires

e lg len

Brüssel

B ra 
s ilien

?io de 
aneiro

B u l- £ 
fa rle n

Sofia N

* n a d a

ontreal 1

D äne- r  
m a rk

Kopen
hagen

ainzlg

Danzig

u lk  *

.,ondon

stlan d

Reval F

' In n -  1 
la n d

elsing-
fors

reich

Paris

G rie 
chen- H 
Land

\then ^

o llan d  ^

mstcr- rj 
dam

’ersten)

eheran

s is a d  1

Reyk
javik

ta lle n

Rom

Währung: i *  1
Papier-
Peso

100 , 
Belga Milreis

100
Lewa i»

100
Cronen 1

100
Dulden ß Stlg. ]

100
Cronen

100
Mark 1

100
'ranken I

100
)rachm.

100
dulden 00 Rial

100
Cronen 00 Lire

Parität 20,953 1,782 42,03 0,5022 3,033 4,198 112,50 47,09 20,429 112,50 10,573 10,797
12,304 5,448 168,74 20,43 112,50 13,049

M ä r z l.
2.
3.
4.
5.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
14.
15.
16.
17.
18. 
19. 
21. 
22.
23.
24.
25.
26. 
28.
29.
30.
31. 1

12.715
12.71
12.715
12.715
12.715
12.715
12.72 
12,725
12.73
12.73
12.715
12.715
12.71
12.71 
12,68
12.675 
12,66 
12,695 
12,68
12.685
12.685 
12,68 
12,67
12.675
12.69
12.69
12.685

0,66
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,646
0,635
0,641
0,642
0,642
0,642
0,643
0,643
0,643
0,845
0,646
0,647
0,645
0,638
0,639
0,637
0,627
0,616
0,618
0,618
0,618

42.01
41.99
42.01
41.99 
41,97
41.96
41.92
41.94
41.94 
41,91
41.88
41.88
41.96
41.96
41.93
41.97
41.96
41.96
41.98
41.99
41.99
41.99
42.01 
42,05
42.12
42.12 
42,15

0,144
0,144
0,144
0,144
0,144
0,144
0,145
0,145
0,145
0,145
0,145
0,145
0,145
0,145
0,145
0,145
0,145
0,145
0,145
0,146
0,146
0,146
0,146
0,146
0,146
0,146
0,146

3.05
3.05
3.05
8.05
3.05
3.05
3.05
8.05
3.05
3.05
3.05
3.06
3.05
3.05
3.05
3.05
3.05
3.05
3.05
3.05
3.05
8.05
8.05
3.05
3.05
3.05
3.05

2.473
2.473
2.474
2.474
2.476
2.478
2.478
2.477 
2,470
2.479 
2,489
2.484
2.49
2.49
2.485
2.485
2.478
2.483
2.482 
2,4*6
2.486
2.484
2.482
2.483
2.48
2.48
2.48

65.42
65.40
55.42
55.42
55.42
65.42 
55,44 
55,46
65.48
55.48
55.42
65.42
55.40
55.40
55.27
55.24 
55,18 
55,38
55.27 
55,20
55.29
55.27 
55,22
56.24
55.31
55.31
55.29

47.05
47.05
47.06
47.05
47.05
47.05
47.05
47.05
47.05
47.05
47.05
47.05
47.05
47.05
47.06
47.05
47.05
47.05
47.05
47.05
47.05
47.05
47.05
47.05
47.05
47.05
47.05

12.415
12.41
12.415
12.415
12.415
12.415
12.42 
12,425
12.43
12.43
12.415
12.415
12.41
12.41 
12,88 
12,376
12.36 
12,395
12.38
12.885
12.885
12.38
12.37 
12,375
12.39 
12,89 
12,385

68,20
68,20
68,20
68,20
68,20
08,20
68,20
88,20
68,20
68,20
68,20
68,20
68,20
68,20
68,20
68,20
68,20
68,20
68,20
68,20
68,20
68,20
68,20
68,20
68,20
68,20
68,20

5.49
5.49
5.49
5.49
6.49
5.49
5.495
5.495
5.50
5.50
6.49
5.49
5.49
5.49
5.475
5.475 
5,465
5.48
6.48
6.48
5.48
6.48
6.47
5.475
5.48
5.48
6.48

8,09
8.055 
8,075 
8,07
8.065 
8,04 
7,97 
7,92
7.82
7.83 
7,895 
7,73 
7,46
7.56 
7,72 
7.62
7.66
7.66
7.55
7.60
7.65
7.65
7.55 
7,58 
7,80
7.60 
7,06

2,356
2.355 
2,855
2.355
2.355
2.355
2.355
2.355
2.355
2.355
2.355
2.355
2.355
2.356
2.355
2.355
2.355
2.355
2.355
2.855
2.855
2.855
2.355
2.356
2.355
2.355
2.355

138.44
138.39
138.44
138.44
138.44
138.44 
138,50
138.56
138.61
138.61
138.88
138.40 
138,14
137.88
137.56
137.88
137.62
184.12
137.92 
138,00 
138,03
137.93 
187,90 
137,95 
138,10
138.12 
138,08

15.42
15.42
15.42
15.42
16.42
15.42
15.43
15.43
15.44
15.44
15.42
15.42
15.42
16.42
15.38
15.38
15.36 
15,40
15.38
15.39
15.39
15.36 
15,34 
15,87
15.39
15.39
15.39

55.52
55.50
55.52
65.52
65.52
55.52 
55,54 
55,56
55.58
55.58
55.52
55.52
65.50
55.50
55.37 
55,34 
65,28 
55,33 
55,27
55.39
55.39
55.37 
55,32 
55,31
55.41
55.41
55.39

13.10
18.10 
18,10
13.10
13.10
18.10
13.10
13.10
13.10
13.10
13.10
13.10
13.10
13.10
13.10
13.10
13.10
18.10 
18,10
13.10
18.10 
18,10
13.10
13.10
13.10
13.10
13.10

Durchschn.-
Kurs

12,677 0,640 41,98 0,145 3,06 2,481 56,35 47,05 12,398 68,20 6,484 7,76 2,355 138,18 16,40 55,44 13,10

Länder
Jap an

Tokio

Jugo
s law ien

Belgrad

L e tt
la n d

Riga

L ita u e n

Kaunas

N o r
w egen

Oslo

O ester
reich

Wien

Polen

W ar
schau

P o rto -
g a l

Lissabon

Ru
m än ie n

Bukarest

Schwe
den

Stock
holm

Schw eiz

Zürich

S panien

Madrid

TidiMtii-
iliw ik il

Prag

T ü rk e i

Istanbul

U n g arn

Buda
pest

U ru 
g u ay

Monte
video

Ver.St.v.
Am erika

New
York

Währung: 1 Yen
100

Dinar 100 Lat 100 Lita
100

Kronen
100

Schilling 100 Zloty
100

Eskudo 100 Lei
100

Kronen
100

Franken
100

PoHOta
100

Kronen 1B tque
100 _ 

Pengo 1 Peso U

Parität 2,092 7,394 81,— 41,98 112,50 59.07 47,09 18,572 | 2.511 112.50
53,01
59,985

8 1 ,- 8,708 18,456 73,42 4,34 2,479

März 1. 
2.
3.
4.
5.
7.
8. 
9.

10.
11.
12.
14.
15.
16.
17.
18. 
19. 
21. 
22.
23.
24.
25.
26. 
28.
29.
30.
31.

0,724
0,724
0,724
0,724
0,724
0,724
0,724
0,724
0,724
0,724
0,724
0,724
0,724
0,724
0,722
0,722
0,721
0,722
0,722
0,722
0,722
0,722
0,721
0,721
0,722
0,722
0,725

5.70
6.70
6.70
5.70
5.70
5.70
6.70
5.70
6.70
5.70
5.70
6.70
5.70
5.70
5.70
5.70
5.70
5.70
5.70
5.70
5.70
6.70
5.70
5.70
5.70
5.70
5.70

49.15
49.15
49.15
49.15
49.15
49.15
49.15
49.15
49.15
49.15
49.16
49.15
49.15
49.15
49.15
49.16
49.15
49.15
49.15
49.15
49.15
49.15
49.16
49.16
49.16
49.15
49.15

41.98
41.98
41.98
41.98
41.98
41.98
41.98
41.98
41.98
41.98
41.98
41.98
41.98
41.98
41.98
41.98
91.98
41.98
41.98
41.98
41.98
41.98
41.98
41.98
41.98
41.98
41.98

62.38
62.36
62.38
62.38
62.38 
62,88 
62,41 
62,43
62.46
62.46
62.38
62.38
62.36
62.36 
62,21 
62,18 
62,11 
62,28 
62,21
62.23
62.23 
62,21 
82,16 
62,18 
62,26 
62,26
62.23

49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
50.00
50.00

47.05
47.06
47.05
47.05
47.05
47.05
47.05
47.06
47.05
47.06
47.06
47.05
47.05
47.05
47.05
47.05
47.05
47.05
47.05
47.05
47.06
47.05
47.05
47.05
47.05
47.05
47.06

11.27
11.27
11.27
11.27
11.27
11.27
11.28 
11,285
11.29
11.29
11.275
11.275
11.27
11.27
11.245
11.24 
11,225 
11,256 
11,21
11.25
11.25
11.245 
11,235
11.24
11.25
11.25
11.25

03.93
68.90 
e3,9i
63.91
63.91
68.91
63.94 
63,96
63.99
69.99
63.91
63.91
63.89
63.89
63.74
63.71
63.83
63.81
63.75
63.79
63.79 
83,77
63.72 
63,74 
63,88
68.83
68.81

67,46
67,40
57.45
57.44
57.46
57.45
57.49
57.50
67.53
67.53
57.34
57.35 
57,28 
67,34
67.21
57.21 
57,14 
57,26
57.20
67.21
57.22 
67,19
57.10
67.10
57.18
57.18
57.18

—

8.69
8.69
8.69
8.69 
8,695
8.70
8.70
8.70
8.70
8.70
8.72
8.71
8.73
8.73
8.73
8.72 
8,71
8.70
8.71
8.72 
8,71
8.70
8.70
8.70
8.70
8.70
8.70

1.98
1.98
1.98
1.98
1.98
1.98
1.98
1.98
1.98
1.98
1.98
1.98
1.98
1.98
1.98
1.98
1.98
1.98
1.98
1.98
1.98
1.98
1.98
1.98
1.98
1.98
1.98

—

1.13
1.13
1.13
1.13
1.13
1.13 
1,18 
1,12 
1,12 
1,12 
1,12 
1,12 
1,12 
1,12 
1,12 
1,12 
1,12 
1,12 
1,12 
1,12 
1,12 
1,12 
1,12 
1,10 
1,10 
1,10 
1,08

2.473
2.473
2.474
2.474
2.476
2.478 
2,470
2.477
2.479
2.479 
2,489 
2,485
2.492
2.492
2.492
5.495
2.495 
2,402
2.495
2.494 
2,400
2.495
2.495
2.496 
2,494
2.492 
2,493_

Durchtehn
Kur« '  0,72S 6,70 49,16 41,98 62,31 — 47,05 11,26 — 63,85 57,81 — 8,70 1,98

.  "
1,118 2,481

Anm erkung: F ü r L in d e r, welche die G o ldparitä t aufgegeben haben, is t die frühere  G o ldparitä t angegeben w orden. 
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Weltwirtschaft

Im Laufe des März haben sich die W e l t h a n 
d e l s p r e i s e  im allgemeinen weiter abgeschwächt. 
Die Rüstungshausse, die man für eine ganze Reihe von 
Rohstoffen, vor allem nach der Ankündigung der neuen 
englischen und französischen Rüstungsprogramme er
wartet hat, macht sich bisher nicht bemerkbar. Das 
dürfte einmal darauf zurückzuführen sein, daß diese 
Rüstungen in erster Linie die Flugwaffe betreffen, 
deren Metallverbrauch verhältnismäßig gering ist. Zu
dem scheinen die Voreindeckungen im Laufe des letz
ten Jahres doch größer als angenommen gewesen zu 
sein, so daß sich bisher kein neuer erheblicher Mehr
bedarf an den Weltrohstoffmärkten bemerkbar ge
macht hat. Ausschlaggebend ist daher nach wie vor 
die Entwicklung in den Vereinigten Staaten, die bisher, 
entgegen den teilweise gehegten Erwartungen, kaum 
irgendwelche Zeichen einer Neubelebung der W irt
schaftstätigkeit aufweisen. Die Erzeugung der Stahl
industrie zum Beispiel liegt noch immer ungefähr zwei 
D ritte l unter dem vorjährigen Stande.

Die N a h r u n g s m i t t e l m ä r k t e  standen über
wiegend unter starkem Druck. Weizen und Mais 
konnte zum Monatsende etwas aufholen. Doch lagen 
die Preise bei hohen Ausfuhrüberschüssen und gutem 
Stande der neuen Saaten im allgemeinen schwach. 
Zucker war verhältnismäßig stetig, während Kaffee 
bei dem offenen Kampf der wichtigsten Erzeugungs
länder einem, wenn auch zuletzt etwas abge
schwächten, Druck unterlag. Die M e t a l l  preise 
konnten trotz der Einschränkung der Erzeugung im 
allgemeinen nicht aufholen. Besonders stark war der 
weitere Rückgang bei Zinn, wo der Kampf um den

Zinnpufferpool wieder in voller Schärfe entbrannt ist. 
Auch der Kupferpreis sank bei steigenden Vorräten, 
vor allem in den Vereinigten Staaten. Das gleiche g ilt 
von Zink, wo noch keine Kartellvereinbarungen zu
stande gekommen sind. Eine weitere Drosselung der 
Erzeugung steht zu erwarten. Blei lag verhältnismäßig

Siehe auch Schaubilder: Industrie-Produktion, B ericht N r. 1/38 
W elthandel, B ericht N r. 2/38

stetig. K a u t s c h u k  lag anhaltend schwach. Die 
Einschränkung der Beschäftigung der amerikanischen 
Automobilindustrie und die Absatzstockung bei den 
Reifenkonzernen hat die Nachfrage stark gesenkt. Da
her mag es überraschen, wenn jetzt beschlossen wor
den ist, die bisherige Quote von 60% auch für das 
zweite V ierteljahr 1938 beizubehalten, anstatt, wie 
erwartet wurde, die Quote weiter herabzusetzen.

Diskontsätze der Notenbanke n

%
lu Geltung 

seit %
In Geltung 

»eit %
In Geltung 

»eit

Amsterdam1. 2 3.12.38 Helsingfors . 4 8.12.84 Pretoria ___ 3V« 16. 6.83

A th e n .......... 6 2. 1.87 Kopenhagen 4 19.11.38 R e v a l.......... 4‘ / j 1.10.35

Batavia . . - - 3 14. 1.87 Kowno . . . . 5V2 1. 7.88 Riga7 .......... 5 1.11.36

Belgrad . . 5 1. 2.35 Lissabon.. . . 4 '/, 11. 6.36 Rom .......... 41/* 18. 6.88

Berlins 4 22. 9.32 London . . . . 2 SO. 8.32 Schweiz . . . . 1‘ /* 28.11.36

Bombay . 3 28.11.33 Madrid . . . . 5 15. 7.36 6 15. 8.35
Brüssel 2 15. 6.36 New York4 . . 1 28. 8.37 Stockholm - 2 V» 1.12.83
Budapest. . 4 29. 8.36 Oslo5 31/* 6. 1.38 Tokio7 ........ 3,285 7. 4.36
Bukarest . .. 41/2 16.12.34 Paris“ 3 13.11.37 Warschau8 ■ • 4‘/2 18.12.37

Danzig3 ----- 4 2. 1.37 Prag .......... 3 1. 1.38 W ie" .......... 3V* 10. 7.35

1 ab 30. R. 36 3%*/o 1 ab 7 7 sr, s»/a * ab 14. 2. 34 1%«/ | 8 ab 10. 7. 36 3% « ab 16. 10. 36 2% « ab 3. 8. 37 4%
ab 4. 6. 36 4%% ab 20. io , 36 2U«/o 5 ab 7. 12. 36 4% 1 ab 24. 9. 36 5% ab 28. 1.37 4% ab 3. 9. 37 3%%
ab 24. 6. 36 4% Lombard 5% '  ab 23. 6. 36 5% ab 3. 10. 36 3% ab 14. 6. 37 6% 5 für Private 5Vj%
ab 30. 6. 36 3%% " Lombard 5%% ab 25. 6. 36 4% 1 ab 9. 10. 36 2V6% “ L 6. 7. 37 5% 8 ab 26. 10. 33 5%
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Großhandelspreise w ichtiger Länder (Meßzahlen)

Zeit A rgen
tin ie n

B elgien Däne- | 
m ark

England
Frank
re ich

H olland Japan Nor
wegen

Schwe
den

Schweiz
Tsche-

cho-
Slowakei

USA.
D.

of Labour
Lebens
haltungEconomist Lebens

haltung

1929 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937

95.a
92.3
92.8
88.8 

102.3 
100.6 
102.» 
116.7

87.4
73.0 
62.6 
58.9 
55.6
63.1
69.1

86.4
75.8 
78.0
83.8 
90.2
92.4 
97.7

83.9
70.2
67.6
68.2
70.9 
74.1
78.7 
89.3

96.3
90.0 
87.8
85.4
86.0 
87.2 
89.7
94.5

88.4 
80.0 
68.2
63.6 
60.0 
54.0
65.5
92.7

89.9
76.5
64.8
63.1
63.2 
61.7 
64.0

82.4
69.8
73.8 
81.6
80.8
84.4 
89.9

108.4

92.0
81.9
81.9
81.9
83.2
85.2
89.9

87.1
79.3
77.9
76.4
81.4
82.9 
85.7

89.6
77.7 
68.0
64.5
63.6
63.6
67.7

88.8
80.6
74.5
72.2 
74.0
77.2 
77.4

90.6
71.6 
68.0 
69.1
73.6 
83.9 
84.8

, 9 0 . 6

96.2
87.2
77.9
74.9
79.4 
82.6 
84.8
88.4

1937 
März 
A p ril 
Mai 
Juni 
Ju li 
Aug. 
Sept. 
Okt, 
Nov. 
Dez.
1938 
Jan. 
Febr.

114.7
117.3
118.7
118.9 
120.1
119.3
119.7
119.7
117.0
115.9

116.0

81.4 
81.8
81.4
81.9 
82.6
82.3 
81.1
80.3
77.9
77.4

77.0

108.3 
110.6
111.4 
110.6 
112.1 
112.1
111.4 
112.1 
110.6 
109.8

94.4
92.7 
93.3
91.2
91.7
90.2
88.3
86.3
83.4
83.5

82.5
81.8

92.1
92.7
92.7
94.5
94.5
94.5 
96.3
97.0
97.6 
96.9

95.7
95.1

88.4
88.0
87.7
88.8 
92.8
96.2

100.3 
100.2
99.2 

100.6

101.4 
100.6

76.2
77.3 
76.9
76.5
77.7
77.8
77.1
77.2
76.6
75.8

109.1
112.8
109.6
108.4
108.7
107.0
108.5
107.6
108.1
109.7

111.6

100.7
103.4
105.4
105.4
107.4
107.4 
108.1 
108.1
107.4
106.7

97.1
98.0
99.3
99.3 

100.0 
100.0 
lOO.o
99.8
97.9
97.1

96.4

80.2
80.0
79.7
79.4 
79.6
78.5 
78.3
78.5
77.6
77.6

77.9

83.7
82.7
82.4
85.5
83.1
82.7 
82.0
81.5
80.2 
80.3

92.1
92.3
91.7
91.5
92.2 
91.9
91.7
89.5
87.4
85.7

87.8
88.2
88.7
88.8 
88.8
88.9
89.3
89.4
88.9
88.5

87.4

Londoner Goldpreis
im  M ä r z  1 9 3 8 *

Berliner
Mittelkurs

für
Auszahlung

LondonTag
1 Unze 1 8

sh <> I RM d | RM

1. 139 9 l /j 86,7757 53,9329 2,78990 12,415

2. 139 10 86,7666 53,9489 2,78961 12,41

3. 139 9 86,7498 53,9168 2,78907 12,4)5

4. 139 9l/z 86,7757 53,9328 2,78990 12,415

5. 139 9 86,7498 53,9168 2,78907 12,415

7. 139 8 V* 86,7239 53,9007 2,78824 12,415

8. 139 ?7z 86,7071 53,8685 2,78770 12,42

9. 139 7 86,7161 53,8525 2,78799 12,425

10. 139 6 7 . 86,7252 53,8864 2,78828 12,43

11. 139 67z 86,7252 53,8364 2,78828 12,43
12. 139 8 86,6981 53,8846 2,78741 12,415
14. 139 8 86,6981 53,8846 2,78741 12,415

15. 139 87z 86,6890 53,9007 2,78711 12,4)5

16. 139 97z 86,7407 53,9329 2,78878 12,41

17. 140 07 z 86,6858 54,0283 2,7790 12,88

18. 140 27z 86,7539 53,0936 2,78920 12,375

19. 140 5 7  z 86,8032 54,1900 2,79079 12,30

21. 139 11V* 86,7392 53,9971 2,78873 12,395

22. 140 2 86,7632 54,0775 2,78950 12,38

23. 140 17z
86,7724 54,0614 2,78980 12,385

24. 140 l l /z 86,7724 54,0614 2,78980 12,385
25. 140 2 86,7632 54,0775 2,78950 12,38

26. 140 37z 86,7704 54,1258 2,78973 12,37

28. 140 3 86,7727 54,1097 2,79003 12,375

29. 139 11 86,6784 53,9811 2,78677 12,89

30. 139 U 86,6784 53,9811 2,78677 12,89

31. 140 07= 86,7208 54,0293 2,78814 12,885

* G einüfl VO. vom 10. O ktober t93t.

B ank für In ternationalen  Zahlungs-
ausgleich

in M ill. Schweizer Franken zur Parität*

1932 1936 1937 1937 1938
31. 3. 81. 8. 31. 8. 31. 12. 31.1. 28. 2.

A k t i v a
Gold in  Barren . . . . — 24,2 45,1 13,8 16,3 16,3
Kasse U. Bankguth. 14.2

74.3
9,6 25,6

26,5
52,3 37,6 30,8

Gelder auf Sicht .. 
Handelswechsel

13,0 17,1 13,3

127,8

13,9

127,7und Bankakzepte . 473,5 150,3 101,3 122,1
Schatzwechsel . , . 136,7 188,3 130,7 110,6 110,4 100,7
Gelder auf Z e it___ 206,5 86,0 28,7 38,4 44,8 55,7

Andere Anlagen 210,7 226,8 259,4 294,7 298,5 300,8
Sonstige Aktiva . 9,6 12,6 1,4 1,0 1,0 1,0

P a s s i v a
Stammkapital . . . .  
Reserven ..............

108,5
ft ft

125,0
20,9

125,0
22,1

125,0
23,1

125,0
28,1

125,0
23,1

Treuhand-Annul-
tätenkonto.......... 153,6 154,3 153,2 153,5 153,8 154,3

Einlagen
der deutschen Reg. 76,8 77,2 76,6 76,8 76,9 77,2

Garantief. u, Einl.
44,2 32,6 31,6 31,4der französ. Heg. 68,6 64,0

Termingeld
von Zentralbanken 145,1 113,3 105,5 132,1 133,9 134,5

Sichtgeld
von Zentralbanken 
fü r eigene R ediu. . 463,0 26,0 24,1 46,8 43,1 39,2

Sichtgeld
fü r  d ritte  R edin. .

Andere Einleger
Goldeinlage..........
Sonstige Passiva .

68,1
7,8

15,2

14,3
0,9

19,1
36,7

4,2
0,2

23.3
31.3

2.3
6.3
8.4 

43,0

3,2
5,5
9,4

44,1

2,7
4.3
9.4 

45,4

15,1 9,2 9,1 — — —

* 1 G old franken =  0,29 g Feingold.
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W echselkurse der Londoner Börse im  M ärz (Mittelkurse)

A le x a n 
d r in

A m ster
dam

A then B a ta v ia B e lg rad B e rlin Bom bay B rüssel B udapest Buenos
A ire s

B u k a re s t C a lcu tta H e la ia g -
for«

Hong-
k ra g

Währung Piaster Gulden Drachmen Gulden Dinar RM sh f. Rupie Belga Pengö Pap.-Peso Lei sh f. Rupie Finnmark sh für $

Parität * »7.50 12.11 875.00 12.11 276.316 20.43 1.8 35.00 27.82 11.46 813.6 1.6 193.23 23.81 d

M ä rz  1. »7.50 8.963/4 547.60 8.943/, 216.00 12.40 1.6V, 29.55'/, 25.25 19.10 677.50 1.6«/, 226.12'J, 1.3

5. 97.50 8.963/4 547.60 8.94'/, 216.00 12.39V, 1.6'/. 29.57'/, 25.25 19.10'/, 072.50 1.6V, 226.12V, 1.3
10. »7.50 8.963/4 647.50 8.94V» 210.00 12.41V, 1.6 V» 29.64 25.25 19.42'/, 677.50 1.6«/, 226.12«/, 1.3
15. 07.50 8.973/. 647.50 8.96 216.00 12.39V, 1.6'/. 29.60 25.25 19.29 677.50 1.6 '/, 226.12V, 1.2««/m
19. 97.60 8.973/, 547.60 8.95V, 216.00 12.36 1.6V, 29.45'/, 25.12'/, 19.10 677.50 1.6 '/, 226.12V, 1.3
25. »7.50 8.97 547.60 8.95 217.00 12.37'/, 1.6*/, 29.46 25.12V, 19.52 '/ , 677.50 1.6«/, 226.12«/, 1.2’ /,
28. 97.60 8.96% 547.50 8.95 217.00 12.36V, 1.6 '/, 29.43'/, 26.12'/, 20.05 677.60 1.6«/. 226.12'/, 1.23/,

Is ta n b u l Kobe
K open
hagen

Kowno Lissabon M a d rid M a ila n d M a n ila M e xik o M on te 
v id e o

M o n tre a l New Y o rk Oslo

Währung Piaster sh f. Yen Kronen L it. Eskudo Peseta Lire sh fu r $ Peso Peso Dollar Dollar Kronen

P arität* 110.69 24.68 d 18.159 48.68 110.09 25.22 92.46 24.666 d 9.76 51 d 4.86 V, 4.86 V, 18.159

622.00 1.2 22.40 29.50 110.18*/, 90.00 95.37'/2 l.ll'» /l6 18.00 21.75 5.01VS 5.017/s 19.90

5. 622.00 1.2 22.40 29.50 110.18*/, 110.00 95.34»/, 1.11'3/li 18.00 21.75 6.01V1« 5.01»/, 19.90

10. 620.00 1.2 22.40 29.60 110.18*/, 110.00 95.18»/, 1.11» /» 18.00 21.75 5.01 Va 5.01 '/li 19.90

15. 620.00 1.2 22.40 29.60 110.18V4 110.00 94.08V, 1.11'3/li 18.00 21.50 4.98’ /« 4.97*116 19.90

19. 620.00 1.2 22.40 29.50 110.18»/, 110.00 94.18»/, l. ll'3 / l* 18.00 21.50 4.98'Vi« 4.95 V, 19.90

25. 020.00 1.2 22.40 29.50 110.18V, 110.00 94.31'/, 1 .11% — 21.25 4.933/8 4.96 19.90

28. 620.00 1.2 22.40 29.50 110.18»/, 110.00 94.21’ /, 1.11'3/li — 20.75 4.985/8 4.95'»/i6 19.90

P art, Prag tteval Riga Rio de 
Janeiro

Shanghai Singa
pore Sofia Stock

holm
Valpa
raiso Warschau W ien Zürich

Währung Francs Kronen E. K r. Lat Pence für 
M ilr.

sh für 
chin, f

sh für 4 Lewa Kronen Peso Zloty Schilling Francs

Parität * 124.21 164.25«’ 18.159 25.22« 5.899 d — 2.4 673.659 18.169 40.00 43.38 34.58V, 25.22'*

153.43»/, 142.75 18.25 25.25 2.81V, 1.2*/« 2.4V„ 406.00 19.40 125.00 26.50 26.50 21.60
5 . 154.00 142.68»/, 18.25 26.25 2.81'/, 1.2V« 2.4»/„ 405.00 19.40 125.00 26.50 26.50 21.60'/,

1 0 . 158.62V, 142.62'/, 18.25 25.25 2.81'/, 1.2»/« 2.4 405.00 19.40 125.00 26.37'/, 26.60 21.60'/,
15. 164.75 142.12'/, 18.26 25.25 2ÆI'/« 1.2 2.4 406.00 19.40 125.00 26.37'/, 26.50 21.65
19. 161.12'/, 141.87'/, 18.25 25.25 2.81'/, 1.1’ /, 2.4 406.00 19.40 125.00 26.25 26.50 21.63
25. 162.68’/, 142.00 18.26 25.25 2.81V, U V , 2.4 406.00 19.40 125.00 26.37'/, 28.50 21.64'/,
28. 164.81'/, 142.18»/, 18.25 25.25 2.81'/, 1.0 2.4 405.00 19.40 125.00 26.37'/, — 21.66»/«

* W ährungseinheiten fü r 1 £.

W echselkurse der N ew -Y o rker Börse im  M ärz

W S t r u n g Parität 1 1.3. 5.3. 10.3. 15. 3. 19. 3. 25.3. 30.3.

Amsterdam ....... Dollar iür 100 fl. 
100 Dr.

40.20
1.29%
1.76

55.96
92.12

55.901/,
92.00

55.90V,
92.00

55.50
91.87
2.34V,dn 1-7

55.27 V, 55.27V, 
91.12

55.40

Belgrad .......... 100 Din. 2.35 2.35 2.35 91.00
2.34

40.15
22.93

2.34V,
40.16B e rlin ............... 100 RM 23.80 40.47% 

23.22% 
16.98

40.43 40.38 40.1050
22.91
16.84

Bern 100 Frcs. 19.30 23.201/,
16.95

23.20V,
16.91%
19.90
31.10
22.37V,
5.0125

22.95
Brüssel 100 Belga 13.90 ZO.U4: 16.91
Budapest 100 Pengö 17.49 19.90 19.90 10.ö40t)

19.90
30.91 
22.25

ID.OO ¡4 19.90 19.90
Buenos Aires 
Kopenhagen 
London . . . .

Cents
Dollar

h
tt

1 Peso 
100 Kr.

1 £

42.44
26.80
4.861L

31.13
22.40

sni7f>

31.10
22.37V,

30.85
22.15
4.3650
5.60

24.95
3.07V8 
3 491/

30.74
22.12 V, 
4.9568

30.84
22.20
4,9687

Madrid .......... U tf 19.30 8 
26.80 
8 Q1 8/

4.9831
fl ff

25.22V, 
3.26% 
3.51V, 
5.90 
5.26% 

25.85 
18.95

5.75 5.75 24.90
Q A91/

9A Q71 /ft ft 100 Kr. 
100 Frcs,

Zo.20
3.25V,
3.511
5.90
5.26V,

25.82V,
18.95

25.20 25.05 
3 0650 
3.501/, 
5.90 
5.26V* 

25.67V,

3 041/
Pro* ................. ’* ft o.tfl /4 3.15 V, ö.U ^ /g

a 4.QC/
Rio de Janeiro . •

»»
<-ents u

100 Kc.
1 Milreis 11.96

5.26
26.80
14.07

3.51V8
5.90
5.26%

25.82V,
18.93

<*5.90 
5.26V* 

25.57V,

0.4# ¡4
5.90
K 9fi*/.

OAirYe 
5.90 
5 261/

W ien .................
tt
tt

ff
ff

100 Lire 
100 Kr.
100 Schilling

25.55 25.60
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W arenpreise im  M ärz 1938

Markt A rt der Ware
Notierungen vom

15. 3. 24. 3.

Kraftstoffe

Kohle , 
Petrol. 
Rohöl . 
Benzin 

1 Gasöl ,

Sheffield . 
New York

USA. . . .

sh per ton, at pits . . . .  
white i. cas. cts. je gallone
Mid. Ct., $ je barrel -----
Motorbenzin, cts. je gall 
30/32, cts. je g a llo n e -----

Metalle

I Roheisen

Kupfer 1
" 1I1

Blei

Zink

Zion ..

Alumin, 
Nickel .. 

j Queckslb.
I Antim. R.
I Kpf.-Sulf.

! S ilb e r . .  j
Gold
Platin . .  . 
Weißbl. [

L o n do n  
N e w  Y o rk  
B e r lin  . .

L o n d o n . .

New York 
Berlin .. 
London.. 
New York 
Berlin ..
London
New York 
Berlin  ..
London
NewYork 
Berlin .. 
London

Berlin  ..
London 
NewYork 
London..

NewYork

Cleveland Nr. 3 sh. p. t. 
Lief. Boston $ 1 lg. ton 
E lektrolyt, RM je 100 kg

Standard, Kasse £ p. t.
E lectrolyt, Kasse £ p. t. 
E lectrolyt, loko, cts. je lb 
p. erstn. Mon., RM 100 kg
prompt, £ j e t ..................
loko, cts. je l b ..................
p. erstn. Mon., RM 100 kg

prompt, £ je t ............

22/0-24/0
18,25
1,18

PU—iV» 
3’ /,—4

22/O-24/O 
18,25 
1,16 
4V«

374-37»

Markt A rt der Ware

Oele und Oelfrüchte

Hamburg

lo ko , cts. je  lb  
K u rsp re is , n ic h t leg., 100 kg

Standard, Kasse, £ je t

lo k o , cts. je  lb
98/99%, RM. je 100 kg
£ per t, inländ..............
sh fü r 1 Flasche zu 34,5 kg
£ per t  .........................
£ per t .........................
1000/iooo, RM je 1 kg . ■ •
Kassa, fein, d je Unze
fein, cts. je U n ze ..........
fein, sh je Unze ........
£ je U n z e ...................
sh je box % ................
cts. je b o x ...................

109/0 
26,25 
5874 

4474 bis
417«

44V»|15 V» 
10,0 
20V» 

I87a16»y.6 
4,50 

187» 
15746 bis 
153/46 

4,25
229—239 
1863/4 bis 

187 
41,75 

133,00 
180—186 

255-255,6 
81—82 

18*/» 
39,40 bis 

42,40 
22,00 
443/1 

139/872 
77»

2271-23
5,85

109'0 
26,25
563/4

39Yi» bis 
397i6 

43—44 
10,00 

227»
167i|lfl7« 

4,50
19.0 

USAs bis
147is 
4,25 

231-241 
1843/s bis 

1847»
41.30 

133,00
180-185

$  64
81—82

18V*
39,30 bis

42.30
22.00

4W<
140 17» 

77i
227, 23 

5,35

Leinöl ..
Sojab.-Öl
Erdnußöl
Palmk'öl.
Rüböl . . ■
K op ra . ..
Leinsaat .
Sojabohn.
Erdnüsse
Palmkern
Rapssaat

Notierungen vom

15. 3. 24. 3.

holl, prompt, hfl. je 100 kg 
dt. p. März, RM je 100 kg 

„  j dt. p, März, RM je 100 kg
,, i dt, p. März, RM je 100 kg
„  dt. p. März, RM je 100 kg 

London , .  F MS., Singap. A pril, £ je t 
La Plata, März, £ je t .. 
£ je t, mandschur. p. A p ril 
Corom, Dry, £ je t  p. A p ril 
(Liverpool) £ je t  p. A p ril 
Toria, p. M ärz/April, £ je t

22.00
38.00
40.00
36.00
40.00 
123/a 
123*6 
75/8 

103/a
10.00
12>/a

Getreide

W eizen

I
Weizenm. 
Mais .. .  j

Hafer .. f

Roggen 
Roggenm. 
Gerste . J

Chemikalien
I Pottasche 

Chilisalp. 
Krst.Soda 
Lithopone 
Schellack 

] Aetznatr, 
Terpentin

Deutschi.
Antwerp.
Deutschi.

tl
London.. 
Deutschi. 
NewYork

96/98%, bei 5 t, je 100kg
Frs. je 1000 kg ............
36% in Säcken für 100 kg 
je nach Menge fü r 100 kg
loko, sh je cwt..................
96/97%, bei 5 t  für 100 kg 
cts. je whinch gallone

43,25 
11574 

7,25-7,50 
31—8 

40 8-43 6 
23,20 
34,50

43,25
11574

7,25-7,50 
31—86 

U '6-44/6 
23.20 
293/a

Textilien

I Baum
wolle

Liverpool 
Bremen . 
NewYork

Stuttgart

Stuttgart

A ntw erp. 
L o nd on ..

London.. 
NewYork 
Lyon . . .

loko, Aeg. Upp., pce. je lb
oko, S-cts, je l b ..............

loko, $-cts, je l b ..............
Engl. Tr. W. ( Nr. 20 d. kg 

u. PC. i  Nr. 30 d. kg
, „  , l Nr. 36 d. kg

Engl- Pinkops Nr. 42 d. kg
Cretonnes d. m ..........
Renforcés d. m ..........
Cattune d. m . .......
KammzugP-erMg-M.pc.jelb
3/4 £ je t  - ...................

Sisif.TAng.p-erstn-M.£ je t

Ual.Grège ext. 13/15 fr - ie kg

6,07
10,78
8,98

233/3
lW i,
2272

16, >»| 17,43
69(1*70/0
7072-161

145

5,1 
10,52 
8,67 

1.28-1,31 
1,59-1,62 
1,70-1,73 
1,80-1,83 
27,6-28,0 
«,4-27,' 
24,5-25,' 

237» 
1874 
20*/» 
177»

68 0-70/0
1527»|l83 

145

Winnipeg 
Berlin .. 
B, Aires . 
Chikago . 
Berlin .. 
B. Aires . 
Rotterd. . 
Berlin .. 
Chikago . 
Berlin  .. 
Chikago . 
Berlin  .. 
Berlin  . . 
Winnipeg

I eper erstn, Mon,, cts 
RM je t W. X IV  .. 
p, erstnot. M. pes. je 100 kg 

dto. cts. je bushel 
T. 812, XIV, RM je 100 kg 
p. erstnot. M. pes. je 100 kg 
p, erstnot. M. nil. je 2000kg
H, X IV , RM je t ..............
per erstn. M. cts. je bush,
RM je t, X I I I  ..................
per erstn. M. cts. je bush. 
T. 1150, X III, RM je 100 kg 
Futtergerste, RM je t  V I I I  
per erstn. M, cts. je bush,

117*/»
208,00

11,29
8674
29,80
7,95

10274

174.00 
293/a

190.00 
677a 
22,45

174.00 
607a

217»
38.00
40.00
36.00
40.00 
127a 
1278
7»/46

103/46
9*S/,6

12.00

1163/a

208,00
10,85
86»/a
29,80

8,10
10974
174.00 
30,00

190.00 
657a 
22,45

174.00 
697»

Sonstige Nahrungs- und Genußmittel

Kaffee

Tee .. 
Kakao

■{

Zucker

Reis . 
Speck
Schmalz {

Butter I

Eier . . .  I 
Kartoffeln

Hamburg 
NewYork 
Rotterd. .
London.. 
Hamburg

Magdebg. 

London.. 
New York

Hamburg 
Chikago . 
Hamburg 
New York 
Berlin . .

London., 
Berlin  . .  
London.. 
London..

Santos Super, Rpf. f, % kg 
Rio 7, loko, cts. je lb 
Sant., hfl. je 50 kg . . . .
Ceylon, je l b ..............
Sup, Bahia, cofr, Juni/ 

August, sh je 50 kg 
März, RM je 50 kg Inland
Rohz. 96%Term„ sh je cwt.
Weitz., K. Nr. 4 per Mai,

cts. je l b .........................
Burma, LRO., RM f, 50 kj 
trock., gesalz. 5, cts. je 1 
Amer. Steaml. $ je 100 kg
cts. je lb ..................
Markenb. i. Ton. je 100 kg

31—32
51/4
9,00

10,62

Dänische, sh per cwt.........
Dt.Hdlskl.,vollf. I Rpf. je St,
sh per 120, D änische-----
Engl, kg Edw., p. cwt. ..

29/3 
81,«|81,*> 

4/107» 
bis 5/1

0,96'/» 
10,60 
11,35 
287a 
8,577a 

290- 292

124/0

12,00
9/6

6/0-7/0

Verschiedenes

Häute /

Kautsch.

Zement

Chikago . 
B. Aires . 
Hamburg

L o n d o n . * 
New York 
Berlin • •

Packer, cts. je l b ..........
Frig- rej. Ochsen, d je lb 
sm. r. sh., prompt, d je lb
p. erstn. Mon., RM 100 kg
sm. sh., loko, d je lb  - ■ 
latex crepe, loko, cts. i e lb 
10 t frco. EmpL St, • •••

31—32
43/4
87»

16,89

27/6 
31 «¡31,1

5/1-5/5

0,957» I 
10,50 
11,00 
23*/a 
8,427» I 

290 -2921

I22/O

12,00
8/9-9/0
a/O-7/0

107»
67»
7746

90-9272
67«

14,93
318,00

10,00
53/.
63/,6

82*/»-85 I

03/46

13,62
318,00

30
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E I G E N E  G E S C H

Aachen
Altena (Westf.)
Altenburg (Thür.)
Altona (Elbe)
Altona-Blankenese
Annaberg (Erzgeb.)
Apolda
Artern
Aue (Sachsen)
Auerbach (Vogtl.)
Augsburg
Baden-Baden
Bad Kreuznach
Barmen (s. Wuppertal)
Bautzen
Berlin
Beuthen (O.-S.)
Bielefeld
Bitterfeld
Blankenese
Bocholt
Bochum
Bonn
Brandenburg (Havel)
Braunschwelg
Bremen
Breslau
Buchholz (Sa.)
Buer (Westf.)

(Gelsenkirchen-Buer) 
Burg (Bez. Magdeburg) 
Burgstädt (Sachs.) 
Buttstädt 
Calbe (Saale)
Celle
Chemnitz
Coburg
Cottbus
Crimmitschau
Cuxhaven
Dessau

Dortmund
Dresden
Duisburg
Düsseldorf
Eberswalde
Egeln (Bez.Magdeburg)
Ehrenfriedersdorf (Sa.)
Eibenstock (Erzgeb.)
Eickel (Wanne-Eickel)
Eisenach
Eisenberg (Thür.)
Eisleben
Elmshorn
Elsterberg (Vogtl.)
Emden
Erfurt
Eschwege
Essen (Ruhr)
Falkenstein (Vogtl.)
Finsterwalde (N .-L )
Forst (Lausitz)
Frankenberg (Sachs.) 
Frankfurt (Main) 
Freiberg (Sachs.) 
Friedberg (Hessen) 
Fulda
Fürth (Bayern)
Gardelegen
Gelsenkirchen
Genthln
Gera
Gevelsberg
GieBen
Glauchau
Görlitz
Goslar
Gotha
Göttingen
Gräfenthal (Thür.)
Greiz
Greußen (Thür.)

Großröhrsdorf (Sf.) 
Guben
Gummersbach 
Güstrow (Mecklbg-) 
Hagen (Westf.) 
Halberstadt 
Halle (Saale)
Hamburg 
Hamm (Westf.)
Hanau 
Hannover 
Hann.-Münden 
Harburg (Harburg* 

WllhelmsburgV 
Haspe (Hagen-H»»Pe) 
Heidenau (Sachsen) 
Helmstedt 
Herford 
Hersfeld 
Hilden 
Hildeshelm 
Höchst

(Frankfurt-Höchst)
Hohenlimburg
Hohenstei n-Ernstthal
Holzminden 
Ilmenau (Thür.) 
Ilsenburg 
Iserlohn 
Jena (Thür.)
Kamenz (Sachs.)
Kassel
Kiel
Kleve
Köln
Königsberg (Pr.) 
Köthen (Anhalt) 
Krefeld 
Kreuznach 
Landsberg (Warthe) 
Langensalza

Ä F T S S T E L L E N :

Lauban (Schles.) Osnabrück Steinach (Thür. Wald)
Lauscha (Thür. Wald) Osterb urg Stendal
Leipzig Osterode (Harz) Stettin
Lengenfeld (Vogtl.) Osterwieck (Harz) Stolberg (Rhld.)
Lennep Paderborn Stuttgart

(Remscheid-Lennep) Peine Suhl
Llmbach (Sachs.) Perleberg Torgau
LÖbau (Sachs.) Plauen (Vogtl.) Uelzen (Bez. Hannover)
Lübeck Plettenberg Velbert
Luckenwalde Pößneck (Thür.) Viersen
Lüdenscheid Potsdam Waltershausen (Thür.)
Magdeburg Pulsnitz (Sachs.) Wandsbek
Mainz Quedlinburg Wanne (Wanne-Eickel)
Mannheim Rathenow Warburg (Westf.)
Marburg (Lahn) Recklinghausen Wattenscheid
Meerane (Sachs.) Regensburg Weida
Meissen Reichenbach (Vogtl.) Weimar
Merseburg Remscheid Weißenfels (Saale)
Mlttwelda Rheine (Westf.) Werdau (Sachs.)
Mühlhausen (Thür.) Rheydt Werdohl
Mülheim (Ruhr) Rodewisch (Vogtl.) Wermelskirchen
München Rostock Wernigerode a. Harz
M. Gladbach Rudolstadt Wesermünde
Münster (Westf.) Saalfeld (Saale) Wetzlar
Naumburg (Saale) Salzwedel Wiesbaden
Neugersdorf (Sachs.) Sangerhausen Wismar (Mecklbg.)
Neuhaldensleben Schmalkalden Witten (Ruhr)
Neu Isenburg (Hessen) Schneeberg Wittenberg (Bez. Halle)
Neumünster (Holstein) (Schneeberg- Wittenberge
Neustadt (Orla) Neustädtel) (Bez. Potsdam)
Nordenham Schönebeck (Elbe) Wolmlrstedt

(Oldenburg) Schönheide (Erzgeb.) (Bez. Magdeburg)
Nordhausen Schönlngen Worms
Nürnberg Schwelm Wuppertal-Barmen
Oberhausen (Rhld.) Schwerin (Mecklbg.) Wurzen
Oebisfelde Sebnltz (Sachsen) Zeitz
Offenbach (Main) Siegen Zella-Mehlis (Thür.)
Ohligs Solingen Zerbst (Anhalt)

(Solingen-Ohligs) Sonnoberg (Thür.) Zeulenroda
Oldenburg (Oldenburg)i Spremborg (Lausitz) Zittau
Oschersleben (Bode) Stadtoldendorf Zwickau (Sachs.)

ln den Großstädten vermitteln außerdem 125 D « p o s 11 e n k a ■ » e n den Verkehr mit der Kundschaft 

T E L E G R A M M - A D R E S S E :  H A N S E A T I  C

VERTRETUNG |N FREIE STADT DANZIG: Commerz- Und Privat-Bank Aktiengesellschaft. 

Filiale Danzig, Langer Markt U  «  VERTRETUNG IN AMERIKA: Enno W . ErcklentZ, BO Broadway,
New York City •  KOMMANDITEN:  von der Heydt-Keraten &. Söhne, W uppertal-E lherfeld mit Depositen

kasse In Wuppertal-Vohwinkel


