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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
Vorläufig gelten sämtliche statistischen Angaben, sofern nichts anderes vermerkt ist, 

nur fü r das Reichsgebiet ohne Oesterreich.

Umsätze im  Zahlungsverkehr (in Milliarden Reichsmark)'

Z a h l u n g s v e r k e h r
über

1928 1932 1936 Jan. — Dez. 1938

Monatsdurchschnitt 1936 1937
März April Mai

Reichsbankgiro ............. 57,8 43,8 59,4 712,9 854,6 83,6 86,5 77,0

Reichsbankabrechnung .. 10,0 4,6 5,1 61,7 71,0 6,7 6,1 6,2

12,1 8,6 11,8 141,3 161,6 15,1 16,3* 16,6

Ab A p ril e insd ilie fllid i PoiUparkasienamt Wien.
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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

Agrarstoffe Industrielle Rohstoffe und Halbwaren Industr. Fertigwaren Lebens-
haltungs-
kosteninsges. Kolonial

waren insges. Eisen- N. E. 
rohstoffe Metalle Textilien Häute 

und Leder insges. Produk
tionsgüter

Ver
brauch a- 

güter

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

100
140.0 

96,5
101,8
104.1 
105,9

100
134,3

91,3
102,2
104,9
104,0

132,8
85,0
83,7
85,6
95,9

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

127.5 
102,8
102.5
102.6 
102,9

105,5
50.2 
47,5 
51,9
05.3

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

152,8
61,0
00,2
69,6
74,0

100
158,6
117,9
119,4
121,2
124,8

137.0 
118,4 
113,3
113.0 
113,2

174,9
117,5
124,0
127.3
133.3

100
151,7
120,0
123.0 
124,6
125.1

1937 März . . . . .  
A pril . . . .
M a i.........
Juni . . . .
J u l i .........
August . .  
September 
Oktober . . 
November 
Dezember .

1938 Januar . .  
Februar . .  
März . . . .  
A pril . . . .  
M a i.........

106,1
105.8
105.9 
106,1
106.4 
106,7 
106,2
105.9
105.5
105.5
105.6
105.7
105.7 
105,6 
105.4

103.9
103.9 
104,1
104.7
105.7
106.4
105.4
105.0
104.7
104.6
105.0 
105,3
105.0
105.7
105.8

94.8
95.0
97.5
97.7
97.0
97.0
90.9
96.5
95.5
94.0
90.1
89.0
89.8
89.9
89.0

98.1
97.0
96.0
96.0 
96,4
96.2 
95,6
94.8
94.1
94.3
94.4
94.4
94.4
93.9
93.4

102.9 
102,8
102.9 
102,8
102.9
103.0
103.0
103.0
103.0
103.0
103.0
103.7
103.7
103.7
108.8

80.3 
73,1 
08,5
07.3
67.0
68.4 
64,9
57.7
52.7
51.8
52.0
50.0
60.9
49.9
48.0

92.3 
92,8
92.5
92.0
91.6 
89,5
85.7
83.0
81.4
80.8
81.0
80.4 
80,2 
79,8
79.5

75,1
74.9
74.9
74.4
74.6
74.6
74.5 
74,4
74.7 
75,0
74.8
74.3
74.4
73.5 
78,3

123,6
123.8 
124,2
124.5
124.6
124.8
125.6
125.9 
126,0 
126,0
125.9 
126,0 
126,0 
126,0
125.9

113.2
113.2
113.2
113.2
113.2
113.1
113.1
113.1
113.1
113.1
113.1
118.1
113.0
113.0 
112.9

131.4
131.8
132.5
133.0 
133,3
133.6
134.9
135.6
135.8
135.8 
135,5
135.7
135.7
136.7
135.0

125.0
125.1
125.1 
125,3
126.2 
126,0
125.1
124.8
124.9
124.8
124.9
125.2 
125,5 
125,0
125.9

1938 1. J u n i , . .
8 ...................

15...................
22 ...................

105.3
105.3
105.4 
105,6

105.8
105.8
105.9 
106,0

89.8
89.9
89.9
89.9

93.3
93.3
93.4 
93,6

103.8
103.9
104.0
104.0

45,8
40,2
40,5
47,0

79,1
78.9
78.9 
79,3

72,8
72.7
72.7
72.7

125.8
125.8
125.8
125.8

112,8
112,8
112,8
112,8

135.0
135.0
135.6
135.6

D ie  Einnahm en des Reiches (in Millionen Reichsmark)

Kalenderjahre 1 9 3 6 1 9 3 7 1 9 3 8 1 9 3 8

1 9 2 8 1 9 3 2 [ 1 9 3 6 1 9 3 7 4.Viertelj. l.V ierte lj. 4,Viertelj. l.V iertelj. April Mai

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

1 3 4 8 ,0
1 3 4 ,8

1 4 0 0 ,2

7 4 8 ,5
4 0 ,9

5 4 3 ,2

1 4 9 7 ,7
7 1 ,9

1 5 0 9 ,1

1 6 9 9 ,3
7 8 ,5

2 0 7 3 ,1

3 9 7 ,9
9 ,4

4 3 9 ,1

3 9 6 .2  
1 7 ,1

3 4 0 .3

4 5 3 ,6
1 1 ,2

6 3 1 ,2

4 5 7 ,2
1 7 ,6

4 8 6 ,4

1 5 9 ,6
1 4 ,5
4 4 ,2

1 5 1 ,9
1 1 ,8
7 7 ,5

insgesamt 2883,0 1332,6 3078,7 3850,9 846,4 753,6 1096,0 9 6 1 ,2 234,7 241,3

Besitz- und Verkehrsteuern
Körperschaftsteuer.............
Vermögensteuer ................
Umsatzsteuer
Börsenumsatzsteuer .........
W echselsteuer 
Beforderungsteuer
sonst. Besitz- und Verkehr

steuern . . .

4 7 7 .9
4 4 1 .9  
8 7 7 ,7

6 5 ,7
4 8 ,1

5 0 5 ,4

2 5 0 ,1

1 0 5 .8  
3 3 0 ,3

1 3 5 4 ,4
9 ,1

3 5 ,6
1 7 9 ,1

6 7 5 .8

9 3 2 ,8
3 4 4 ,7

2 2 9 1 ,1
1 5 ,7
4 7 ,3

2 3 4 ,0

4 9 5 ,2

1 4 7 4 ,2
3 6 3 .7  

2 6 7 1 ,6
1 6 .7
5 4 .7

2 8 3 .7

6 6 0 ,4

3 0 0 .4  
9 6 ,7

6 4 0 .4  

4 ,7
1 1 ,4
6 2 ,3

1 3 0 ,8

2 5 5 ,3
9 1 ,4

6 3 0 ,1
4 ,4

1 2 ,2
5 8 ,1

1 5 8 ,9

4 1 8 ,1
9 7 ,0

7 2 0 ,3
3 ,9

1 4 ,9
7 4 ,2

1 5 3 ,5

3 3 3 ,6
9 3 .9  

7 1 1 .8
3 ,9

1 5 .9  
6 6 ,2

2 2 3 ,5

3 2 ,6
6 ,2

2 7 3 ,7

1 .4
4 .4  

2 5 ,0

5 3 ,4

5 7 ,2
8 1 ,6

2 2 1 ,8
1 ,5
5 ,4

2 3 ,8

6 2 ,6

insgesamt 2666,8 2690,1 4360,8 5525,0 1246,7 1210,4 1481,9 1448,8 396,7 453,9

Verbrauchsteuern

Zuckersteuer........................

sonst. Verbrauchsteuern . • • •

7 9 3 ,9
2 2 4 ,5

3 6 0 ,2
2 6 1 ,0

5 0 ,1

7 6 1 .9
2 8 5 .9  

2 6 ,4
2 6 0 ,8
1 3 7 ,0

4 6 ,2

8 1 9 .3  
3 2 6 ,5

5 9 ,5
2 8 8 ,1
2 2 9 ,1
3 1 2 ,8
1 8 9 .4  

9 1 ,9

8 7 6 .2
3 4 0 .2  

5 9 ,6
3 1 0 ,0
2 5 1 ,6
2 7 2 .2  
2 0 7 ,8
1 4 3 .3

2 1 7 ,6
9 4 ,3
1 9 ,1
7 5 .0
6 3 .1
7 7 .1  
5 1 ,9  
1 6 ,7

2 0 2 ,3
7 2 .4
1 5 .1
6 6 .1
8 4 .0
6 3 .1  
5 5 ,9
2 2 .4

2 3 5 ,6
8 8 ,0
1 7 .8  
8 5 ,0
6 9 .8
7 5 .4
5 8 .4  

3 7 ,6

2 2 1 .9
8 4 .4
1 5 .3
7 1 .0

1 1 0 .9
7 1 .5
5 5 .0
3 3 .3

7 4 ,4

1 6 ,3
4 ,5

2 2 .9
1 9 .1
2 4 .2
1 5 .9  

9 ,8

7 8 ,9
2 5 .8  

4 ,1
2 7 ,4
1 8 ,1
2 6 ,1
1 6 ,6
1 6 .9

insgesamt 1689,7 1518,2 2316,6 2460,9 614,8 581,3 667,6~ 663,3 187,1 213,9

Zölle 1 2 5 0 ,8 1 1 0 6 ,0 1 2 8 8 ,8 1 5 2 9 ,9 3 5 5 ,3 3 4 3 ,1 4 4 2 ,8 4 0 8 ,3 1 9 9 ,4 9 8 ,3

Steuern und Zölle .. insgesamt 8490,3 6646,9 11044.9 13366,8 3063,2 2888,4 3688,4 3481,6 1017,9 1007,4
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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

Der Anstieg der Einlagen bei den iü n i Groß
banken, vornehm lich von seiten der Kundschaft, hat 
im M onat M ai w e ite r angehalten, Daneben sind, im 
Zusammenhang m it der Abw icklung der etz en 
Reichsanleiheemission, im Laufe des letzten ona s 
die Bestände an Reichsanleihen und unverzinslichen 
Reichsschatzanweisungen bei allen ro 3an en e 
trächtlich zurückgegangen. Durch die Erhöhung er 
fremden M itte l und die Verminderung der Bestände 
in Reichsanleihen standen den fünf Großbanken bei
nahe 250 M ilk  RM  zur anderweitigen Verwendung zur 
Verfügung. Von diesem Betrage wurde mehr als die 
Hälfte in  Schatzwechseln und unverzinslichen Schatz
anweisungen des Reiches angelegt, der Rest trug zur 
weiteren Ausdehnung des Wechselgeschäftes bei In 
der Vermehrung der Bestände an unverzinslichen 
Schatzanweisungen, welche bei allen Banken zusam
men ungefähr 300 M ill. RM  betrugen, ist bereits eine 
Ausw irkung der Aenderung der staatlichen Finanzie
rungsmethoden zu erblicken.

T ro tz  der in diesen Hinweisen zum Ausdruck kom
menden flüssigen Geldm arktlage im M ai ist die In 
anspruchnahme der Reichsbank m it einer Steigerung 
von 839 M ill. RM  in  der letzten Maiwoche re la tiv
hoch gewesen, te ilweise bedingt durch das H inzu
treten des U ltim obedarfs der österreichischen W ir t
schaft. W ährend der ersten dre i Wochen des Monats

Juni ermäßigte sich die Inanspruchnahme der Reichs
bank um rund 640 M ill. RM  und damit auch der Um
lauf an Reichsbanknoten um etwa denselben Betrag. 
Die anhaltende Flüssigkeit des Geldmarktes im Juni

kommt auch in  der verm ehrten Nachfrage nach Sola
wechseln der Golddiskontbank zum Ausdruck, deren 
Umlauf sich M itte  Juni auf rund 650 M ill. R M  belief 
und demnach sich seit U ltim o  M ai um 50 M ill. R M  er
höhte. Trotzdem  lagen die Sätze fü r tägliches Geld 
etwas höher als im vorhergegangenen Monat.

Deutsche G olddiskontbank

1935 1936 1937 1938
Dez. Dez. Nov. M ärz | April

in Millionen RM

A k t i v  a
8 4 1 0 0 4 8 4 8 4 8

W echsel .................... 1 2 6 4 8 3 3 1 6 4 9 1 5 9 4 1 5 1 7

Schatzwechsel*......... 1 4 2 1 7 8 6 5 7 0 2 7

E ig e n ©  Wertpapiere .. 3 0 1 2 6 6 2 7 6 2 9 6 2 9 9

Anlagen Aktiengr. C . 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0
Sonstige AktiVe*» 8 3 8 8 2 3 5 1 6 5 1 5 2

P a s s i v a
Aktienkapital . . . .

6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0
Gläubiger ................ 6 1 8 4 8 2 7 8 1 8 0 8 8 9 6
Solawechsel ............. 7 0 1 4 0 0 9 5 1 7 6 7 5 4 0
„Sonstige Passive“ .. 4 0 6 2 4 3 9 8 1 1 0

* *  Unc' ' ‘“ verzinsliche Schatzanweisungen
einschl. Guthaben, Schuldner, Beteiligungen und Forderungen.

Deutsche G eldsätze (Berlin)
in %

Tägliches
Geld Monatsgeld

.

Privat
diskont

Reichs-
bank-

diskont

1 9 2 8 ....................
1 9 3 2 ....................
1 9 3 7 ....................

Jahresdurchschnitt _______

6 ,7 4
6 ,2 3
2 ,9 3

8 ,2 2
6 ,7 3
2 ,9 9

6 ,5 4
4 ,9 5
2 ,9 1

7
5 ,2 1
4

1 9 3 7  Jan. . .  

Juni . .  

Dez. . .

M o n a ts d u rA » a ^ F _____

4
4
4

2 ,6 5
3 .0 1
2 ,9 5

3 ,2 7
3 ,0 5
2,83

3 ,0 0
2 ,8 8
2 ,8 8

2 7/ g 

2 7/ 8 
2  7/ s 

2 7/s 
2 7/ b 
2 7/g 
2 7/g

4
4
4
4
4
4
4

1 9 3 8  1 , Juni 
7 -  „  

1 0 . „  

1 5 . „  
2 0 .  „  
2 5 .  „  
3 0 .  „

3 - 3 V s  
2 3/ 4— 3  

3 — 3 1/*  
3 — 3V <

2 3/ * — f , ,
2 ’ /b— 3 V s  

2 7/s— 3 1/*

2 9/4— 3  
2 9/ - 3  
2 9/ 4— 3  
2 s/ 4— 3  
2 s/ 4— 3  

2 % — 3  

2 8; 4— 3
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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 On Min. RM). V  ermögensbildung
bei Versicherungen*

Mill. RM.Z e i t Spareinlagen Kundschaftseinlagen

Stand1 Einlagen- Zinsgutschr. Stand1 Einlagen- Stand1 des Vermögens-
Veränderung2 bei Spurkaisen Veränderung Vermögens Veränderung

1935
1. Halbjahr 14 901 +  681 326 11434 +  408 8 625 +  381
2- „ t 15174 +  273 116 11 665 +  230 9 209 +  584
1936
1. Vierteljahr 15 687 +  513 260 11 939 +  274

} 9 737 +  5282. 15 823 +  136 35 12 357 +  418
3. 15 953 +  130 3 12 504 +  147

} 10 418 +  6814. „  t 16 095 +  142 119 12 796 +  292
1937
1. Vierteljahr 16 391 +  301 245 12 946 +  150 }  11062 +  6442. 16 552 +  156 11 12 961 +  15
3. 16 825 +  273 3 12 996 +  35 |  11827 +  7654. „ t 17 318 +  493 146 13162 +  166
1938 l.V j. 18 274 +  956 309 13 467 +  305

April 18 434 +  160 4 13 521 +  54
Mai 18 580 +  146 3 13 775 +  254

j  , * m -n.ee5'e lIten" Invalidenversicherung sowie die wichtigsten Lehensversichcrungsuntcrnchmungen. 1 Am Ende der B erid itize it. «E in - 
ßd ilie fllid i Zinsgutschriften, f  Letzter Stichtag U ltim o November, fü r Sparkassen Dezember.

Berichtende Institute* 
(in M ill. RM)

Kurzfristige K redite in Form von

Wechseln Schatzwechseln
u. unverzinsl. Schatzanw. Buchiorderungen

Mai 38 Veränderung ieit 
April 38 ¡Ende 32**

Mai 38 Veränd«
Anril 38

ran; seit 
Ende 32** Mai 38 Veränderun; ieit 

April 38 I En de 32**

Reichsbank ........................ 5 832 
1520 

901

— 9 
+  3 
+  13

+  3101 
+  1210 
+  722

18
58

294

+  6 
+  31 
— 10

— 17 
+  56
— 83

67
111
380

— 2 
+  4 
— 14

— 150 
+  49
— 586

Golddiskontbank ............. ..
Staats- und Landesbanken1,,

Kreditgenossenschaften1 
Sparkassen u. Girozentralen4

117
1 778

+  1 
+  77 +  1526

10
768»

+  4

+  83 +  714
444

1987
— 16 
— 20 — 1061

5 Großbanken .................... 2 616 
1210

+  94 
— 9

+  1471 
+  193

653
205

+  138 
+  55

+  183 
— 45

3 213 
1 652

-  86 
— 26

-1063 
+  120Sonstige Kreditinstitute5 ___

insgesamt: 13 974 +  170 +  8228 2 006 +  312 +  808 7 844 — 160 — 2681

aufgetf ^ ypot*le'cen*,an*£en UD(1 Versicherungen sind wegen der re la tiv  geringen Bedeutung ih re r kurz tris t igen Anlage in diese Ta »eile nicht

Berichtende Institute* 
(in Mill. RM)

Langfristige Anlagen in Form von

Hypotheken7 Wertpapieren Darlehen an öhentl.-rechtl. 
Körperschaften

Mai 38 Veründe
April 38

un; seit
End. 32**

Mai 38 Verände
April 38

run; seit 
Ende 32**

Mai 38 Verände 
April 38

run; seit
Nov. 35

Reichsbank ...........

410 +  26 — 229

844
308
548

+  427 
+  9 
+  6

+  449 
+  305 
+  481 230 — 26 — 87

Golddiskontbank .......
Staats- und Landesbanken1..

6123 
82 

7 744
+  1 
+  38

— 186 

+  867

300f
349

7 596 +  106 +  5636

861

8 490 -  9

+  12 

— 761

Kreditgenossenschaften*
Sparkassen u. Girozentralen4

46 
957 

4 273
+  4 +  868 

+  1330

665 
787 

4 030

— 67
-  1

+  169 
+  315 
+  2702

69
1683

— 1 — 259 
+  463

Sonstige Kreditinstitute5 . < > • 
Versicherungen* ................

insgesamt: 19 635 +  69 +  2700 15 427 +  480 +  10057 6 323 — 86 — 632

_ I - 4 o w  - v. ' «Mouiute, * AKiicnbanicen pe* v /  ¿o (23) üeDOiw«BU‘ “ ‘ H' “  uuu
Zentralkassen, 2553 (̂ .554) Sparkassen und 20 (20) Girozentralen, * 62(62) Spezialbunken und 58 (58) sonstige Kreditbanken, • Angest 
und Invalidenversicherung 80Wj e ¿ic größeren Lebensversicherungen per Dezember 1937. 7 Enthalt fü r 1932 au di Darlehen an öffcnti.- 
Körpersdiaften. t  ^tand Dezember 1936. a nur Girozentralen.

* Bei der Berechnung des Kreditvolumens fü r Ende 1932 konnten mehrere je tz t berichtende Institute nicht berücksichtigt werden.
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C O M M E R Z -  U N D  P R I V A T - B A N K

D er Kursstand der A k tien  Ende Juni

Das Aussehen der deutschen Aktienmärkte hat sich 
im Monat Juni 1938 nur wenig verändert. Wenn auch 
vereinzelt neue Kauflust der Bankenkundschaft zu ver
spüren war, so konnte sich dies kursmäßig nicht aus
wirken, da die Umschichtungen aus bisher jüdischem
Besitz ihren Fortgang nahmen und das Kursniveau da
her weiter leicht abbröckelte. Nach unseren Berech
nungen, die die Gesamtheit der an der Beniner Boise 
notierten Aktienwerte umfassen, ist der Durchschnitts^ 
kurs von Ende Mai zu Ende Juni weiter von 133,47 am 
131,93 zurückgegangen; er liegt damit etwa vier Punkte 
unter dem Stande vom Ende Dezember 1937 (135,65). 
Stärkere Abschläge sind nur bei K a li-, T ex til- und 
Kolonialwerten zu verzeichnen, die etwas mehr zuruck- 
gingen. Im  ganzen ist aber nicht zu übersehen, daß bei 
der Mehrzahl der Gesellschaften im ersten Halbjahr 
1938 die Dividende vom Kurse getrennt worden ist, so 
daß sich schon hieraus eine Verkleinerung des durch
schnittlichen Kursstandes ergeben hätte; auch die Aus
schüttungen aus dem Anleihestock spielen hierbei eine 
Rolle. Der Index des Statistischen Reichsamtes zeigt 
ein ähnliches B ild  (109,61 Ende Juni gegen 111.92 
Ende Dezember 1937). Die ausländischen Börsen ver- 
zeichneten eine zumeist freundliche Tendenz; hier ist 
als Ausnahmeerscheinung die Aktiennausse in New 
York zu erwähnen, die den New-Yorker Aktienindex 
im Juni von 61,6 auf 76,9, also in einem ganz unge
wöhnlichen Ausmaße, erhöhte. H ier ist aber die vor- 
aufgegangenc Abwärtsbewegung zu berücksichtigen, die 
den dortigen Aktienbesitzern im  letzten Jahre außer
ordentliche Verluste zugefügt hat. Die Amsterdamer 
Börse, die in einer gewissen Abhängigkeit zu New York

steht, war ebenfalls fest, folgte der New-Yorker Hausse 
aber nur m it beträchtlichem Abstande.

Am  M arkte der festverzinslichen Werte war die 
Haltung wenn auch stetig, doch nicht ganz gleichmäßig; 
zeitweise auftretendes Angebot nahm aber nirgends 
größeren Umfang an.

In Berlin notierte Aktien
in Millionen RM

Ende J 

Nennwert |

uni 38

Kurswert

Ende Mai 38

Nannwert | Kurswert

Bergwerks- u. Hüttenindustrie 2 028 2 717 2 028 2 711
davon: K a l i ........................ 199 249 m 248

Eisen-, Stahl- u. Metallwaren 158 205 158 208
Maschinen, App., Fahrzeuge 392 549 392 560
davon: Lok.- u. Waggonbau 54 72 54 73

Elektrotechnik .................... 528 809 528 831
Chem, u. pharmaz, Industrie 1005 1486 1005 1523

Zellstoff und Papier............. 109 145 109 148
41 84 41 85

Baugewerbe und Baustoffe .. 142 194 142 193
Glas, Porzellan und Keramik 102 129 102 135
Leder und Kunstleder......... 38 56 38 60

231 353 231 870
Nahrungs- und Genußmittel 354 502 352 505

davon: Brauerei u. Mälzerei 205 273 203 274
davon: Zuckerindustrie .. 68 116 68 115

Versorgungsindustrie .......... 965 1 283 965 1297
Handelsges. u. Warenhäuser 49 57 49 58
Verkehrswesen .................... 1 523 1 777 1 523 1801

Banken ............................... 1278 1522 1278 1523
Kolonialges............................. 31 88 31 38
Sonstige Gewerbegruppen .. 150 127 150 129

Insgesamt ........................ 9122 12 033 9122 12 175

K u r s e n t w i c k l u n g  i i r o n  W e r t p a p i e r e n *

120-

110
Zeit Aktien Renten Zeit Aktien Renten B e r l i n e r

1 9 2 8  . . . .  
1 9 3 2  . . . .
1 9 3 5  . . . .
1 9 3 6  . . . .
1 9 3 7  . . . .

1 4 8 .4 0
5 4 ,4 5
9 0 ,3 7
9 9 ,9 1

1 1 1 ,7 5

8 5  5 0  
6 6  8 9  
9 5 .2 5  
9 5 ,7 7  

9 8 ,6 9

1 9 3 8  Jan. 
Febr. 
März 
April 
Mai .

1 1 3  8 4  
1 1 3  6 1
1 1 3  8 5
1 1 4  8 3  
1 1 2 ,7 1

9 9  81  
9 9  9 4  

1 0 0  0 5  
1 0 0 .0 5  
1 0 0 ,0 3

6 * 1 0 0  |

90

80

70

6 0

50 TI

R e n te n /

\Ai
f A k t ie .7

1937 Febr. 
M ä r z  
April 
Mai 
Juni 
Juli 

Aug. 
Sept. 
Okt. 
Nov. 
Dez.

1 0 8 ,1 4
1 0 9 ,3 4
1 1 0 .5 7
1 1 1 ,8 0
1 1 2 ,8 1
1 1 4 .5 6
1 1 5 ,7 3
1 1 4 ,8 4
1 1 3 ,2 4
1 1 2 ,0 4
1 1 1 ,3 0

9 7 .3 2  

9 7 ,7 0  
9 8 .4 7  

9 8 ,8 0  

9 8  8 5  
9 9 .0 3  
9 9 ,3 6
9 9 .3 3  
9 9 ,4 4  
9 9 ,6 2  
9 9 ,6 8

1 9 3 8  Mai 
2.—  7. 
9. — 14. 

10 .-21 . 
2 3 .-28 .

J u n i 
30.6. -  4. 

0. -1 1 . 
13 .-18 . 
20. — 26.

Wochendu

1 1 4 0 0
1 1 3 ,0 8
1 1 2 ,6 0
1 1 1 ,3 7

1 1 1 ,4 1
1 1 1 ,4 5
1 1 0 ,6 3
1 0 9 ,6 1

rchschnitt

1 0 0 ,0 2  
1 0 0  0 3  
1 0 0  0 3  
1 0 0 ,0 4

1 0 0 0 1  
1 0 0  0 0  

9 9  9 9  
9 9 ,9 6

U 3 3 - .9 3 1 1 9 3  5 *»936 1 9 3 7 1 0 3 8

Index de« Statistischen Reichsamta im Jahres- bzw. Monatsdurchschnitt-
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U m lauf von W ertpapieren
(in Millionen Reichsmark)

Stand Stichtag’ Umlauf
veränderungen

Reichsanleihen und 
Schuldbuchford, 8 713,8 in. 38 +  584 1.37—III.38

Verzinsl, Schatzanw. . 7 457,3 111.38 +  3365 1.37—III .38

Anleihen d. Reichspost 500,0 III. 37 — —

Anleih. d. Reichsbahn» 1 941,2 XD. 37 -  53 Xll.36-Xli.37

Länderanleihen ......... 1 646,9 IX. 37 -  34 I.—IX. 37

Kommunalanleihenb .. 3 601,5 IV. 38 — -

Industrieobligationen . 2 585,2 xn. 36 +  323 - I I I .  38

Pfandbriefe ............. 9 239,6 IV. 38 +  290 1.37— IV.3.3

Kommunalobligationen 2 285,4 IV. 38 -  36 1.37—IV.38

Aktien (nominal) . . . . 18 193,0 V. 38 -1032 1.37—V.38

a einsdil. Vorzugsaktien, b D arin  enthalten Komm.-Anl. Stand per 
30. Sept. 1937 und Komm.-Umsdi.-Anl. Stand per 31. März 1938.

Konversionskasse (in Millionen RM)

Aktiva Passiva

Forderung.
gegen

Reichsbank
Anlagen Schuld

scheine
Schuld

verschreib.
Sonstige

Verpflicht.

1933 30. Dez. ..
1934 31. „ ..
1935 31..............
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. April .. 
31.Mai . ..
30. Juni ..
31. Juli .. 
31. Aug. .. 
30. Sept, .. 
30. Okt. ..
30. Nov, ..
31. Dez. ..

1938 31. Jan. .. 
28. Febr. .. 
31. März ..
30. A pril ..
31. Mai . . .

164,9
148,2
135,5
128,0
97.2
75.6
75.2
78.3
87.2
81.2 
78,3
81.6 
67,2 
74,1

373.4 
405,9 
430,7
456.6
481.2
506.5
513.7
512.8
513.4
532.2
533.8 
550,0
576.5
588.5

15.6
15.6
15.1
14.6
14.6
14.1
14.1
13.6
13.1
13.1 
12,8 
12,8
12.4
12.4

231.3
245.4
258.9
266.9
274.9 
281,1
293.5
296.5 
303,0 
306,3
310.5
318.7
324.6
332.8

311.5
310.6 
325,4
328.3 
313,9
311.6 
307,0
308.4
311.8
320.8
295.8
307.4
316.5
330.6

Reichsbank - Ausweise

Datum

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

Wechsel,
Schecks

Lombard
forderungen

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 31. März ......... 73 5101 51 167 844 4938 970 183
30. April ......... 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. A ugust......... 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 711 316
30. November .. 76 5502 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
31. März 76 5813 63 96 1236 5622 1323 213
30. April 76 5841 59 121 1461 6086 1031 238
31. Mai ., 76 5832 57 545 1201 6269 1021 246

1938 7. Juni ........... 76 5766 54 545 1270 6145 1110 245
15. „ ............. 77 5383 65 545 1170 5845 1010 252
23......................... 77 5197 58 546 1240 5724 1030 261

* „Sonstige A k tiv a '' ohne Reidmdiatzwecfcsel, SAeidemünzen, sonstige Wertpapiere. 
** „Sonstige Passiva ohne Grundkapital 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
1937 1938

Marz April Ma» März April Mai

Reichsbanknoten . . . .
Privatbanknoten ___
Rentenbankscheine ..
Münzen ....................

4914
179
529
967

3544
183
413

1500

5493

391
1594

4938
7

354
1539

4979
7

401
1555_

4902
6

399
1529

5622

391
1558

6086

391
1614

6269

390
1623

insgesamt 6589 5640 7478 6838 6942 6836 7571 8091 8282
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Wirtschaftszweige*

Im  M ai stieg die Stein- 
kohlenförderung im  Ge
gensatz zu der Entw ick
lung der beiden V o r

monate auch arbeitstäglich wieder an. Sie lag um 1,3%. 
mengenmäßig sogar um 5,5% über der Aprilförderung. 
Im  Vergleich zum M ai des Vorjahres war die arbeits
tägliche Förderung um 1,2% höher. Der In andmarkt 
lag weiterhin fest. Vor allem blieb der e ar an n u 
striekohlen unverändert stark. Die Industnekohlen 
auiträge konnten im allgemeinen prompt erledigt 
werden; nur bei den Feinkohlensortimenten wurden
teilweise noch geringe Lieferfristen m Anspruch genom
men, Die Auslandmärkte waren weiterhin schwach, so 
daß die Preise eher zu weiterem Nachgeben neigten.

Die Kokserzeugung war ebenfalls höher als im  V or
monat, und zwar arbeitstäglich um 2,1%. Sie lag um 
3,5% über der Erzeugung vom M ai 1937. Insbesondere 
erfuhr der Koksabsatz in  den Großsorten eine Besse
rung.

Im  allgemeinen läßt sich sagen, daß, wenn auch der 
Steinkohlenbergbau keine starke Erzeugungssteigerung 
wie gerade in der ersten Hälfte des Vorjahres aufweist, 
doch keine Anzeichen dafür vorhanden sind, daß in 
absehbarer Zeit m it einer wesentlichen Abschwächung 
der Erzeugung und des Absatzes zu rechnen ist. Selbst 
wenn die Lage der Exportm ärkte auch weiterhin 
schwach bleiben sollte, was noch keineswegs sicher ist, 
so ist doch, wie aus den unentwegt hohen Abrufen für 
industrie lle Zwecke hervorgeht, damit zu rechnen, daß 
der Industriebedarf den Exportrückgang, wie bisher,

so auch in  Zukunft auszugleichen in der Lage ist. 
Hinzukommt, daß m it der allmählichen Entw icklung 
der neuen industrie llen Anlagen in  Oesterreich auch, 
abgesehen von der zwangsläufigen Verdrängung der 
tschechischen Kohle durch deutsche, der Kohleversand 
dorthin von Monat zu Monat eher steigen w ird.

K o h le  - A u s fu h r x

A bsatz län der für Steinkohle____
(iè£  F ~  ----------------TTT71

$ 1 feS ||:
¿ ß rx z / iA /ru ’r J i , , * y / t t S * W*, • '/ /V r * ' ' S ( ‘f / ‘ r r j ,  ¿ fo  c / e / r ie / e r

x  Sbe/nAoh/e, monatf Ausfuhrüberschuß. -rsz3~ 36 *rrrJ.O-

Siehe auch Sdiaubilder: Versorg. Deutschlands m it Kohle, Bericht 4/38 
Großhandelsindex fü r Kohlen, Bericht 5/38

Im  Braunkohlenbergbau w irkte  sich die Belebung 
des Hausbrandgeschäftes infolge verstärkter Sommer
bevorratung aus. Die Förderung lag arbeitstäglich um 
2,8% über der des Vormonats und 6,3% über der des 
Mai 1937. A u f dem Industriebrikettm arkt gingen die 
Abrufe etwas zurück. Die Stapelbestände nahmen im 
Braunkohlenbergbau weiter ab.

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

Monate

1937 Februar .. 
März . . . . .
A p r i l ........
M a i .........
J u n i.........
J u l i .........
August , . .  
September 
Oktober .. 
November 
Uerember

1938 Januar
Februar 
März 
A p r i l___
M a i.........

Steinkohlen

14 300
15 085 
15 720
13 900 
15 400 
15 920 
15 350 
15 630 
16110
15 990
16 240

15 940 
15180
16 680
14 495
15 286

Veränder. 
geg Vorj.

+  1670 
+  2212 
+  8843 
+  1763 
+  8100 
+  2544 
+  2356 
-(- 2282 
+  1513 
+  2111 
+  1640

-(- 1080 
+  880 
+  1595
— 1225 
+  1386

Braunkohlen

14 000 
14 287
14 630
13 700 
15110 
16 050
15 690
15 990
16 470
16 420
17 050

16 440 
15130 
16 240
14 666
15 704

Veränder.
geg.Vorj.

+  1600 
+  1931 
+  2625 
+  1129 
+  2280 
+  2743 
+  2786 
+  1984 
+  923 
+  1701 
+  1610

+  1250 
+  1130 
+  1953 
+  36
+  2004

Koks
, Steinkohlen aus Braunkohlen

3040
3416
3330
3430
3360
3460
3490
3400
3550
3470
3600

3610
3300
3660
3487
3646

Veränder.
geg.Vorj.

+  1300 
+  471 
+  549 
+  476 
+  430 
-)- 399 
+  467 
+  415 
+  359 
+  385 
+  380

+  260 
+  260 
+  244 
+  157 
+  216

200 
218 
220 
220 
210 
240 
240 
240 
250 

* 240
250

240
220
230
240
251

Veränder.
geg.Vorj.

+  110 
+  100 
+  96
+  77
+  57
+  84 
+  67
+  69
+  63
+  53
+  50

+  30
+  20 
+ 12 
-F 20 
+  31

Preßkohlen
aus Steinkohlen aus Braunkohlen

560
512
520
470
530
570 
590
629 
670
630 
610

610
540
530
515
571

Veränder. Veränder.
geg.Vorj. geg.Vorj.

+  70 3220 +  540
+  80 3189 +  562
+  78 3390 +  799

+  25 3260 - f  353

+  63 3640 +  633

+  60 3880 +  784
3720 4 -  804

-j- 80 
+  1»

3725 +  471
3600 +  150
3420 +  238

+  50 3560 +  190

+  30 3560 +  140
— 20 3350 +  130
“f* 18 3550 +  361
— 5 3 2 5 9 — 131
+101 3710 +  450

Siehe auch folgende Wirtschaftszweige in früheren Heften: 
Bekleidungsindustrie; 1937 Nr. 11 Erdölbergbau; 1938 Nr. 2 
Brauindustrie; 1938 Nr. 4 Kaliindustrie; 1938 Nr. 3
Buchhandel; 1937 Nr. 12 Kraftfahrzeugindustrie; 1938 Nr. 2
Chemische Industrie; 1937 Nr. 9 Kunstfaserindustrie; 1937 Nr. 6

Maschinenindustrie; 1938 Nr, 1 
Metallerzbergbau; 1938 Nr. 4 
Papierindustrie; 1938 Nr. 3
S e e s c h if fa h r t .  10"?« N r. 5
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Eisenschaffende
Industrie

Inland.
W ichtige und richtung
gebende Darlegungen 
über die Lage und die 
Planung der deutschen 

E isenwirtschaft hat im  Berichtsmonat die Jahres
versammlung der W irtschaftsgruppe Eisen schaffende 
Industrie und ihrer Bezirksgruppe Nordwest gebracht. 
Insbesondere hat sich der Le ite r der H auptabte i
lung I I  des Reichswirtschaftsministeriums, General
major v o n  H a n n e l t e n ,  der die deutsche Eisen
w irtschaft im  Sinne des Vierjahresplans betreut, über 
die unumgänglichen Sparsamkeitsforderungen in  der 
S to ffw irtschaft verbre ite t, wie sie rohstoffreichere 
Länder n ich t zu erheben brauchen, sowie über die

Zwangslage, die den 
Staat beim Eisen 
dazu genötigt hat, 
zur Zeit auch selbst 
W irtschaft zu tre i
ben, entgegen der 

grundsätzlichen 
Einstellung, sich 
sonst auf die W ir t
schaftsführung zu 
beschränken. Die 
Herbeiführung der 
angestrebten stär
keren Versorgung 
m it i n l ä n d i 
s c h e n  E r z e n  
und die Lösung der

,  Monatliche
Ersencrzfiin fu łir

932 1933 193-* 1935 133C 1 9 3 7  i.v j,38

Siehe auch Schaubilder:
Rohstahlproduktion Deutschlands, Ber. 4/38 
Beschäftigung, Bericht Nr. 5/38

dazu notwendigen technischen Aufgaben ist m it einem 
Risiko verbunden, das die Privatindustrie nicht über
nehmen konnte; hier mußte daher der Staat einsprin- 
gen, und so kam es zur Gründung der R e i c h s w e r k e  
H e r m a n n  G ö r i n  g. Das Reich hat aber nicht die 
Absicht gehabt, m it ihrer Gründung eine unerträgliche 
Konkurrenz fü r die Eisenindustrie großzuziehen, wie 
schon aus der geplanten Eingliederung der Reichs
werke in die Organisation der gewerblichen W ir t
schaft hervorgeht. Eine möglichst weitgehende Betei
ligung der Privatindustrie m it Kapitaleinsatz ist eben
fa lls in die Wege geleitet.

Ein weiterer wichtiger Punkt in den Ausführungen 
des Generals war seine Behandlung der Sonderauf
gaben der Ostmark, die sich fü r die E isenw irtschaft 
aus der Angliederung ergeben: er betonte, daß Oester
reich seine reichen Erze künftig vornehmlich fü r die 
Erzeugung von Qualitätsstahl zu verwenden haben 
werde, und daß aus dem wertvollen Grundstoff nicht 
mehr wie bisher gewöhnliches Handeleisen hergestellt 
werden dürfe; dieses werde vielmehr das A ltre ich  der 
Ostmark zu liefern haben. Der dringenden Forderung 
von Generalmajor von Hanneken, die Umstellung von 
Siemens-Martin-Stahl auf Thomas-Stahl mehr zu fö r
dern und keine Verschwendung in M artin-Stahl zu 
treiben, der infolge der zu seiner Herstellung erforder
lichen Schrotteinfuhr in unerwünschtem Maße Devisen

beanspruche, wurde von der Gruppenleitung zuge
stimmt, jedoch unter dem Hinweis, daß der mittelbare 
Export der verarbeitenden Industrie das hochwertige 
M ateria l nicht entbehren könne, so daß Vorsicht bei 
dem Ersatz notwendig sei; wo Thomas-Stahl verwendet 
werden könne, solle es natürlich geschehen.

Der Monatsbericht in „Stahl und Eisen" stellt die u n 
v e r ä n d e r t  g u t e  Beschäftigungslage der deutschen 
Eisenindustrie auch im Mai fest: durch die Vermehrung 
der K o n t i n g e n t s m e n g e n  und durch das Einspielen 
des Apparats ist eine gewisse Entspannung des Marktes 
eingetreten, wenn auch der aus nichtkontingentierten Ver
braucherkreisen herrührende Bedarf weiter ansteigt und 
nicht voll befriedigt werden kann. Die Werke haben aber 
in ihren Anstrengungen nicht nachgelassen, die E r z e u 
g u n g  zu s t e i g e r n  und dadurch zur bestmöglichen Be
friedigung des Bedarfs beizutragen. Die R o h e i s e n -  
gewinnung ist im Mai von 1 442 447 t iin April auf 1 545 062 t, 
arbeitstäglich von 48 082 t auf 49 841 t gestiegen. An 
R o h s t a h 1 wurden 1 896 291 t gegen 1 765 624 t, arbeits
täglich 75 852 t gegen 73 568 t erzeugt. Die Zahlen der 
W a l z w e r k s  leistung lagen bei Abfassung dieses Be
richts erst für den April vor: sie betrug 1 224 065 t gegen 
1 377 777 t im Vormonat, dazu noch 22 779 t gegen 24 830 t 
vorgewalztes Halbzeug; arbeitstäglich wurden 51 003 t 
gegen 51 029 t produziert. Die Erzeugung ist aber in den 
vier ersten Monaten des Jahres um nahezu 12 v. H. ge
stiegen, entsprechend dem Mehrabsatz auch in der Ver
arbeitung, der z. B. bei der Maschinenindustrie im ersten 
Vierteljahr 1938 um 10 v. H, gewachsen ist.

Auslandmärkte.

Die Entwicklung auf dem Auslandmarkt ist, was 
die deutsche Ausfuhr angeht, nach w ie vor unbefrie
digend geblieben und die K au ftä tigke it der V e r
braucher schrumpfte te ilweise w ieder auf ein M in 
destmaß zusammen. Man e rw arte t einen Wandel in 
der bisherigen Zurückhaltung der Verbraucher von 
der im  Juni nunmehr (nachdem der letzte innerbelgi
sche W iderstand durch einen D ruck der Regierung 
beiseitegeschoben worden war) endlich zustande 
gebrachten Erneuerung der Internationalen Rohstahl
gemeinschaft bis Ende 1940 unter Festhaltung der b is
herigen, wenn auch durch gewisse Konzessionen der 
M arktlage in einzelnen Erzeugnissen und auf e inzel
nen M ärkten  angepaßten Preise, W ich tig  ist bei dem 
neuen Vertrage zwischen der kontinenta len Rohstahl
gemeinschaft und der englischen Iron  and Steel Fe
deration das Hinzutreten der a m e r i k a n i s c h e n  
E xport Association, die nunmehr eine gewisse Garan
tie  fü r die noch vorhandenen Außenseiter im Sinne 
der bereits beim Internationalen W eißblechkarte ll 
getroffenen Regelung zu übernehmen gew illt scheint, 
wo eine Anrechnung der Außenseiterexporte auf die 
amerikanische Quote vorgesehen ist. Ob h ier w irk 
lich alle Schw ierigkeiten aus dem Wege geräumt 
sind, steht noch dahin. Dem allgemeinen Zusammen
schluß fo lgt die Erneuerung der K arte lle  fü r einzelne 
Erzeugnisse, so des W eißblechkarte lls (bis M itte  1941)
und des Walzdraht - Export - Verbandes, der bisher 
immer nur kurzfristig verlängert worden war.
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Daß die nunmehr zu hoffenden Preisbefestigungen 
auf den Auslandmärkten zu einer Besserung der 
Lage in  den anderen Eisenländern führen werden, 
ist fre ilich  damit noch n icht gesagt. In  den Ver
einigten Staaten hat der M ai einen Tiefstand der E r
zeugung von 25 v. H, der Leistungsfähigkeit gebracht, 
der sich bisher nur auf 28 v. H. erhöht hat; ein 
Preiseinbruch ist dort n icht mehr länger zu verm ei
den. In E n g l a n d ,  wo die Erzeugung immerhin 
noch auf 80 v. H. der Leistungsfähigkeit steht, fehlt

es an neuen Aufträgen in  Roheisen vö llig ; bei H alb
zeug sind die Vorrä te  so umfangreich, daß sie kein 
neues Geschäft aufkommen lassen, und auch auf dem 
M a rk t der Fertigerzeugnisse ist die Stimmung je tzt 
bereits gedrückt. I n  F  r a n  k  r e i c h ist die Erzeu
gung seit Jahresbeginn um 10 bis 20 v. H. zurückge
gangen, und in  B e l g i e n  erre icht der Absatz der 
Cosibel noch n icht die H älfte  des vorjährigen, doch 
erw arte t man fü r die Sommermonate eine Belebung 
aus dem zurückgehaltenen Bedarf.

Im Laufe des Monats 
Juni konnten sich die 
Metallmärkte von den 
zum Teil außerordentlich 

scharfen Rückschlägen, die im  vorangegangenen Monat 
zu verzeichnen waren, etwas erholen.

Die Ursache hierfür dürfte in  erster L inie darin 
liegen, daß die Beendigung der Zinnverhandlungen und 
die zu erwartende Ermäßigung der Kupferproduktion 
die Aussicht auf günstigere statistische Verhältnisse 
an diesen Märkten eröffnen.

Das A ltm ctallgeschäft lag weiterhin sehr ruhig, auch 
vom Ausland kamen nur geringe Mengen an den hie
sigen M arkt.

Kupfer,
Die amerikanische Mai-Statistik hat keinen besonders 

guten Eindruck hinterlassen. Zwar ist die gesamte W elt
produktion an raffiniertem Kupfer um ca. 13 000 short-tons 
auf 149 344 short-tons gesunken, da aber der Verbrauch in 
den Vereinigten Staaten um ca. 3500 short-tons und in der 
übrigen Welt um ca 21 000 short-tons zurückgegangen ist, 
so trat eine Vermehrung der V o r r ä t e  ein, und zwar 
stellten sich diese Ende Mai auf 554 356 short-tons gegen 
541 579 short-tons im Vormonat. Hierbei ist sehr beacht
lich, daß die Gesamterhöhung der Bestände nur auf die 
Vereinigten Staaten entfällt, während in der übrigen Welt

sogar noch eine Verringerung um etwa 1500 short-tons ein
getreten ist. — Die Nachricht, daß das Restriktions-Komitee 
beschlossen hat, ab 1. Juli eine P r o d u k t i o n s e r m ä ß i 
g u n g  von 105% auf 95% der Grundmenge vorzunehmen, 
wirkte anregend auf den Markt, so daß Standardkupfer 
von 3215/io bis auf 36% £ per ton anzog. Nur um die 
Monatsmitte war vorübergehend eine kurze Unterbrechung 
der Aufwärtsbewegung zu verzeichnen. Die weitere Ent
wicklung wird sehr stark davon abhanden, ob der ameri
kanische Konsum sich weiter auf dem gegenwärtigen, im 
allgemeinen als anormal niedrig angesehenen Niveau hält.

Zinn.
Der Beschluß des Zinnkomitees, für das dritte Quartal 

die P r o d u k t i o n s q u o t e  auf 45% der Grundziffer zu 
reduzieren gegenüber der zurzeit gültigen Quote von 55%, 
gab Anlaß zu einer Aufwärtsbewegung, die sich noch ver
stärkte, als bekannt wurde, daß der Pufferplan Annahme 
gefunden hat. Man rechnet damit, daß ein Teil der Quote 
in Höhe von ca. 10% für die Bildung dieser Poolvorräte 
verwandt wird, so daß also vorerst auf den Markt nur etwa 
35% der Grundmenge gelangen würden. Infolgedessen 
haben sich die P r e i s e  sehr erheblich befestigt. Die 
Standardnotiz in London stieg von 163 £ auf 186% £ per 
ton. Es bleibt abzuwarten, ob die Hoffnungen, die auf den 
Pufferplan gesetzt werden, in Erfüllung gehen, oder ob die 
Befürchtungen, daß diese Bestände auf die Dauer eine 
Beunruhigung für den Markt darstellen, sich bewahrheiten, 
fm Augenblick hat jedenfalls die Beendigung der Dis
kussionen den Markt zweifellos stimuliert.

M etallm ärkte

________  .Z1«»»
Sdiaubilder: Blei, Bericht Nr. 3/38; Zinn, Bericht Nr. 4/38; A lum in ium , Zink, Bericht Nr. o.38
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Zink,
Die amerikanischen V o r r ä t e  sind im Mai erneut ge

stiegen, und zwar um rund 13 000 short-tons auf 148 120 
short-tons. Die Ablieferungen waren mit 24 628 short-tons 
annähernd 4000 short-tons größer als im Vormonat, wäh
rend die Produktion sich ungefähr auf dem gleichen Niveau 
wie im Vormonat hielt. Trotz dieser nicht sehr befriedi
genden Ziffern hat sich Zink noch stärker als Blei befestigt. 
Die Londoner Kassennotiz weist eine Steigerung um mehr 
als 2 £ per ton von 1 l 7/s £ per ton auf 1315/io £ per ton auf. 
New York erhöhte den Preis von 4 Cents auf 4,40 Cents 
per 1b. Anscheinend haben, sich die Konsumenten in Er
wartung niedrigerer Preise sehr lange zurückgehalten, so

daß sie jetzt wieder etwas stärker kaufen mußten, wodurch 
die Stimmung günstig beeinflußt wurde,

Blei
profitierte von der allgemeinen Festigkeit und konnte 
seinen Kurs um mehr als 1% £ von 135/m £ per 
ton auf 147/s per ton erhöhen. Auch in New York fand 
gegen Ende des Berichtszeitraums eine zweimalige Herauf
setzung der Notiz von 4 Cents auf 4,35 Cents per lb statt. 
Diese Preissteigerungen sind in erster Linie stimmungs
mäßig zu erklären. Zwar ist der Konsum der bleiverbrau
chenden Industrie keineswegs als schlecht zu bezeichnen, 
doch ist die Produktion nach wie vor reichlich groß genug, 
um den Bedarf zu befriedigen.

H olzw irtschaft
In Deutschland.

Auf dem Binnenmärkte
hat die Lage im Berichts
monat sich n icht nen

nenswert verändert. Die Haupteinschlägerung von 
Rundholz geht, nachdem große Mengen abgesetzt sind, 
dem Ende zu. Die meisten Bezirke dürften ihre A u f
lagen e rfü llt haben. W ertholzversteigerungen finden 
mangels M ateria ls zur Zeit n icht statt. Die Säge
mühlen sind soweit eingedeckt, m it nennenswerten 
Zuteilungen ist kaum noch zu rechnen. Das Angebot 
der Sägewerke ist zwar etwas größer geworden, w ird  
aber allenthalben g la tt aufgenommen. Dies g ilt auch 
insonderheit in den Erzeugungszentren von den großen 
Städten, die durch die umfangreichen baulichen A r 
beiten der öffentlichen Hand einen außerordentlichen 
Verbrauch haben.

Die Nachfrage in  allen Sortimenten hält sich auf 
der gleichen beachtenswerten Höhe. B a u h ö l z e r  
—  Kantholz nach Liste, Vorratsholz, Latten, Bauware 
jeglicher A r t  — stehen an der Spitze jeder Nachfrage. 
Die L ie fe rfris ten  sind nach w ie vor lang und Sonder
aufträge finden kaum Berücksichtigung. Während

früher an 
Nutzholz 

jährlich rund 
42 M ill. fm in 
Deutschland 
verbraucht 

wurden (dar
unter 15 M ill. 
fm Im port
holz), w ird  
1938 m it einer 
Menge von 
‘‘und 54 M ill. 
fm gerechnet, 
wovon 9 M ill.

Index

120 -

1 10 -
: J c y j s u / i j o i i i e ,  A / V .

1 00 - 

90 - T
' : f  \ Í ' )

80  -
l  i  :  \ j  ^ ^ V V r a r f i .

7 0  - \  \ .. A f j f

60
; A - L  I -  V

50  - 1 /  V F  B  e s c h d f t i g u n g  a

*+o /

-1323 11932 11933 14 9 3 ^  l l9 3 b  1193,7 11938 |

Siehe audi Sdiaubilder:
Nadelholzeinfuhr, Bericht N r. 3/38 
Preise, Bericht Nr. 4/38 
Laubholzeinfuhr, Bericht Nr. 5/38

Festmeter Nutzholz eingeführt werden sollen. 
A p r il betrug die Gesamteinfuhr an Nutzholz n 
Deutschland rund 222 000 t.

Für Oesterreich ist die Preisbildung fü r Rohholz 
(Rotbuchen-, Fichten-, Tannen- und Kiefernstammholz 
—  auch Lärchen — sowie Zellsto ff- und Grubenholz) 
im Forstw irtschaftsjahr 1938 in ähnlicher Weise, w ie 
dies fü r das Reich der Fall, geregelt worden, W e rt
hölzer werden von dieser Preisfestsetzung nicht er
faßt.

Die Festsetzungen beziehen sich auf die Stammholz- 
pieise, Zellstoff- und Grubenholzpreise in den einzelnen 
besonders genannten Preisgebieten. Für das Stammholz 
gelten wieder N.- (Niedrigst-), M.- (Mittel-) und H.- (Höchst-) 
Preise. Ebenso hat durch eine Verordnung der vorge
nannten Instanzen die Marktregelung von Nadelschnittholz 
für Oesterreich stattgefunden. Die für das Altreich gel
tende Uebersicht der Preisgebiete und die Preisspannen 
für Standardsortimente für Nadelschnittholz der Verord
nung über die Marktregelung für den gewerblichen Absatz 
von Nadelschnittholz vom 4. September 1937 haben eine 
entsprechende Erweiterung erfahren.

Diese der Ordnung in  der Forst- und H o lzw irt
schaft dienende Regelung hat auf den österreichischen 
Holzmarkt und auch auf den deutschen Käufer eine 
starke W irkung ausgeübt und gänzlich neue V erhä lt
nisse fü r das Roh- und Nadelschnittholzgesetz ge
schaffen. Die Verordnung über die Einführung der 
Genehmigungspflicht fü r die Errichtung, Uebernahme 
und Erweiterung forst- und holzw irtschaftlicher Be
arbeite r- und Verte ile rbetriebe ist auch auf das Land 
Oesterreich ausgedehnt worden. Zweifellos werden 
die neuen Verordnungen insonderheit von der öster
reichischen Forstw irtschaft begrüßt, die nunmehr w ie 
der einer angemessenen Rendite entgegensehen kann. 
Im übrigen is t das Geschäft auch in der Ostmark sehr 
lebhaft, da durch die neuen Bauvorhaben ein Bedarf 
in allen Sortimenten vorherrschend ist. Die Läger 
sind noch gut versehen.

Hinsichtlich der Holzverkäule Oesterreichs nach dem 
übrigen Reichsgebiet hat die Marktvereinigung eine „nähere 
Anweisung" für den österreichischen Verkäufer und den 
deutschen Käufer erlassen. Seit dem 1. Juni sind die De
visengenehmigungen in Wegfall gekommen. Der Absatz 
in das Altreich erfolgt auf Grund von Einkaufsbewilligun
gen der Marktvereinigung. Der Holzexport aus Oesterreich 
nach dem Ausland ist naturgemäß geringer geworden.

Reichspreiskommissar und Reichsforstmeister haben mit
Zustimmung des Beauftragten für den Vierjahresplan die 
Großhandelspreise für Bauholz (Kantholz und Balken) neu
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geregelt. Hierbei ist der Erlaß vom 17. Februar 1938, be
treffend Maßnahmen zur Versorgung des Preisgebietes 
Nordmark, insoweit auf das Reichsgebiet ausgedehnt wor
den. Im Benehmen mit dem Reichsforstmeister hat der 
Preiskommissar Festsetzungen des verkehrsüblichen Preis
verhältnisses für Werkstättennutzhölzer für den Ersatz und 
Neubedarf der Deutschen Reichsbahn getroffen,

Nach einer Anordnung der Marktvereinigung dürfen 
Papierholzeinkäufe aus dem Auslande nur mit Einwilligung 
dieser Stelle getätigt werden. Bisher mußten die Käufer 
erst nach Hauptabschluß die Genehmigung einholen. Auch 
für die Preisbildung von Buchenzellstoffholz sind zur 
Sicherstellung der notwendigen Versorgung der Zellstoff
fabriken mit diesem Rohstoff zu tragbaren Preisen r äu- 
terungen des Preiskommissars erlassen worden.

Tagungen. Die Jahreshauptversammlung des Deutschen 
F o r s t  V e r e i n s  findet in den ersten Juhtagen in 
Weißenburg in Franken statt. An Stelle bisherigen
Leiters, Generalforstmeister z. D. Dr. vori Keudeff, wurde 
Generalforstmeister Alpers Staatssekretär des Reichs
forstamts, in einer außerordentlichen Mitgliederversamm
lung in Berlin gewählt.

Auf der Hauptversammlung des V e r e i n s  D e u t 
s c h e r  I n g e n i e u r e  Ende Mai in Stuttgart ist dem 
Roh- und Werkstoffholz wiederum ein breiter Raum ge
geben worden. Die Aufgaben des Forstmannes für die 
technisch einwandfreie und zweckmäßige Bereitstellung des 
Nutzholzes wurden bei den Referaten behandelt.

Die gegen Ende Mai in Görlitz abgehaltene erste Reichs
tagung der Wirtschaftsgruppe S ä g e i n d u s t r i e  zeigte 
einen starken Besuch der zur Teilnahme berechtigten Per
sonen und eine große Zahl geladener Ehrengäste der 
Reichs- und anderer Behörden sowie von Vertretern al er 
einschlägigen wirtschaftlichen Organisationen. Die gehal
tenen Referate waren für den Industriezweig von sehr 
wesentlicher Bedeutung und fanden großen Beifall, Sie 
betonten sämtlich die positive Zusammenarbeit der W iit 
schaftsgruppe mit der Marktvereinigung für die deutsche 
Forst- und Holzwirtschaft als Beauftragte des Reichsforst
amts und dem Fachamt Holz der Deutschen Arbeitsfront.

Im Ausland,
Der Weltholzmarkt ist im  Berichtsmonat noch u n- 

ü b e r s i c h t l i c h e r  geworden. Die bestehende 
U n s i c h e r h e i t  ist hauptsächlich durch einen Man
gel an Vertrauen in die Lage bedingt. Sie w ird  durch 
die P re ispo litik , welche die UdSSR, betre ib t, eher 
noch gesteigert. Wenn auch die Inlandabsätze im

Juni eine Belebung zeigten, so is t dam it die in te r
nationale M arktlage an sich n ich t gebessert worden. 
Das Geschäft ist in  der abgelaufenen Saison sehr träge 
geblieben. A u f den Holzeinfuhrmärkten werden 
immer w ieder rückläufige Preise gemeldet. Nur 
Deutschland — und auch Ita lien  —  zeigen die ge
wohnte S tab ilitä t. Die Verkäufe in Finnland und 
Schweden belaufen sich n icht höher als 650 000 Stan
dards und ble iben dam it bedeutend h in ter den gle i
chen Zeiträumen der Jahre 1936 und 1937 zurück. 
A llen fa lls  Kanada is t m it seinen Lieferungen nach 
England und anderen Holzimportstaaten bei dem 
Rückgang weniger betroffen. A u f dem M a rk t fü r 
überseeische Hölzer zeigt sich kaum eine Aenderung. 
In den Holzproduktionsländern wachsen die Vorräte, 
da die westeuropäischen Importeure, w ie angedeutet, 
sich zu Käufen und Auffü llung ih re r Läger n ich t ent
schließen,

Der erste Kongreß der national-polnischen Holzwirt
schaft fand unter starker Beteiligung und Ausschluß von 
Nichtariern vom 12. bis 14, Juni in Posen statt. Der Kon
greß, welcher die aktuellen Probleme der polnischen Holz
wirtschaft behandelte, soll nach den Erklärungen des Vor
sitzenden des Organisationskomitees für einen entscheiden
den Kampf um den national-polnischen Charakter für die 
Holzindustrie und den Holzhandel in Polen dienen. Der 
Minister für Handel und Industrie hatte einen Vertreter 
entsandt. Von dem Erfolg der polnischen Bestrebungen 
wird eine günstige Auswirkung auf die deutsch-polnischen
Holzwirtschaftsbeziehungen erwartet.

Die zwischen der Marktvereinigung und der ständigen 
Delegation der Holzwirtschaft Jugoslawiens getroffenen 
Preisvereinbarungen und Zollerleichterungen bei der Ein
fuhr von jugoslawischem Schnittholz, die bis 31. Mai be
fristet waren, sind bis Ende August verlängert worden.

In Frankreich bestehen für die Holzwirtschaft immer 
noch wesentliche Schwierigkeiten, die in der Franc-Ent
wertung und der hierdurch bedingten Drosselung der Ein
fuhr ihre Ursache finden.

Nach den Feststellungen der ETEC, und der Euro
päischen Buchenkonvention auf den Maitagungen in Prag 
soll der Rückgang der Importe einzelner Länder durch zu
sätzliche Importe anderer Länder kompensiert werden. 
Das CIB. hat am 1. Juni seinen Sitz von Wien nach 
Brüssel verlegt.

Die in  unserem letzten 
Berich t angedeuteten 
Schw ierigkeiten in  der 
Versorgung des Bau

marktes m it Baustoffen haben inzwischen zu einigen 
Maßnahmen geführt, welche die Deckung des Bau
stoffbedarfs auf und jn gewissen ieilgebieten sicher
stellen sollen.

Der Generalinspektor für das deutsche Straßenwesen 
hat im Einvernehmen mit dem Reichswirtschaftsministe
rium eine „Zentralstelle iür ¿¡e Verwendung von Natur
werksteinen“  gegründet. D iese Stelle hat zwar keine Voll
machten, ordnend in die Auitragsverteilung einzugreifen, 
sondern sie ist mehr beratender A rt und soll im Wege 
freundschaftlicher Zusammenarbeit zwischen den Auftrag-

Bauw írtschaft□
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¡Jebern und der Naturwerksteinindustrie die Verwendung 
von Naturwerksteinen etwas planvoller gestalten als bisher, 
etwa in der Form, daß der Auftraggeber sich bei der 
Zentralstelle darüber unterrichten kann, ob der bereits be
kannte Naturwerksteinbedarf es noch gestattet, dieses oder 
jenes Bauwerk in einer bestimmten Steinart auszuführen. 
W ir haben hier eine Teillösung des von uns mehrfach er
örterten Problems einer planvollen Lenkung des Bau
marktes vor uns, eine Teillösung, die sich zwar über das 
ganze Reich erstreckt, aber nur den Naturwerkstein umfaßt.

Eine weitere Teillösung stellt die Errichtung der „M ärki
schen Treuhandstelle für Bausteine und Ziegel“  dar, die mit 
einer Anordnung vom 21. Juni 1938 durch den Reichswirt
schaftsminister vollzogen worden ist. Diese Treuhandstelle 
faßt in einem Zwangskartell die Mitglieder der Fach
gruppen Ziegelindustrie, Kalksandsteinindustrie (Baustoff
handel) und die Bausteine herstellenden Mitglieder der Fach
gruppe Schlackenindustrie zusammen, soweit sich die Be
triebe in Berlin, der Provinz Brandenburg und der Provinz 
Grenzmark Posen-Westpreußen, mit Ausnahme einiger 
Kreise, befinden. Diese Treuhandstelle hat die A u f 
g a b e ,  die Versorgung der mit der Umgestaltung und dem 
Ausbau der Reichshauptstadt unmittelbar und mittelbar 
verbundenen Bauvorhaben mit Bausteinen und Ziegeln 
sicherzustellen. Verkäufe der Mitglieder der Treuhand
stelle bedürfen, soweit es sich um Hintermauerungsziegel, 
Hohl- und Deckenziegel, Vormauerungsziegel, Hartbrand
ziegel, Klinker, Dachziegel, Kalksandsteine und Schlacken
bausteine handelt, der Einwilligung der Treuhandstelle. 
Die unter der Leitung des Generalbauinspektors der 
Reichshauptstadt stehende Treuhandstelle hat es demnach 
in der Hand, zunächst den Bedarf für die von ihm unmittel
bar und mittelbar betreuten Bauten sicherzustellen. Man 
wird annehmen dürfen, daß sich diese Stelle aber nicht nur 
mit der Sicherung des Bedarfs dieser Bauten befaßt, son
dern daß sie auch die übrigen Bauten in Berücksichtigung 
zieht, denn sonst würden diese über kurz oder lang zum 
Erliegen kommen müssen.

Diese fü r Berlin  getroffene Maßnahme ste llt also 
eine noch beschränktere Teillösung dar. Beide 
Lösungen zeigen aber, w ie dringlich das Problem der 
Baustolfversorgung inzwischen geworden ist. Aus 
den h ier bereits w iederho lt erörterten Wünschen der 
Bauw irtschaft zu dieser Frage ist ersichtlich, daß sie 
die Lösung des Problems in der Ordnung der Auf- 
tragsgestaltung sieht. Diesen Gedanken hat auf der 
kürzlichen Tagung der W irtschaftsgruppe Steine und 
Erden in F rankfurt am Main deren Geschäftsführer, 
Dr. D i ß m a n n ,  kurz in  der Forderung zum Aus
druck gebracht, man müsse „den Gesamtbauwillen 
m it dem Gesamtbauvermögen in  Einklang bringen", 
und zwar unter Ausschöpfung sämtlicher Leistungs
reserven der Baustoffindustrie, die noch in  der M in- 
derbeschäitigung der meisten W erke in einem großen 
T e il des Jahres lägen und noch durch bessere maschi
nelle E inrichtung gesteigert werden könnten. Dazu 
sei aber eine bessere zeitliche und gebietliche A u f
tragsverte ilung von seiten der Auftraggeber notwen
dig. Bei einem A n te il von 80% öffentlichen Bauten 
am Gesamtbauvolumen genüge es, wenn man sich auf 
den öffentlichen Bausektor stütze, um die A bstim 
mung m it dem Leistungsvermögen der Bauwirtschaft 
vornehmen zu können. Es sei nichts w eiter e rforder
lich, als daß eine zentrale Stelle feststelle, in welchem 
Umfange die geplanten Bauvorhaben angesichts der
bekannten Leistungsfähigkeit der Bauwirtschaft

durchführbar seien und welche Bauten zunächst 
durchgeführt werden müßten. Wenn man dann über 
die Größe der durchzuführenden Bauvorhaben und 
die benötigten Mengen an Baustoffen in den einzel
nen Gebieten die Industrie unterrichte, so ist es die 
Aufgabe der Bauwirtschaft, diesen Bedarf zu decken 
und die Bedarfsdeckung zu organisieren. Sie brauche 
und solle weder von der Sorge des Absatzes noch 
von dem unternehmerischen R isiko entlastet werden.

Auch das Ins titu t für Konjunkturforschung füh rt in 
seinem letzten Halbjahresbericht aus, daß einer noch
maligen Leistungssteigerung der Bauw irtschaft im 
neuen Jahr Grenzen in mehrfacher H insicht gezogen 
sind. „S ow e it noch M öglichkeiten einer Leistungs
steigerung gegeben sind, werden sie im übrigen nur 
dann genutzt werden können, wenn die Vie lzahl der 
Bauvorhaben nach zeitlichen und örtlichen Gesichts
punkten einheitlich geplant und gelenkt w ird . Diese 
Auftragsplanung ist auch notwendig, um den uner
wünschten Nebenerscheinungen, die bereits im V o r
jahr m it der Vollbeschäftigung der Bauw irtschaft und 
der örtlichen und zeitlichen Zusammenbringung gro
ßer Bauvorhaben aufgetreten sind (Preissteigerungen, 
Abwanderung von A rbe itskrä ften  aus der Landw irt
schaft u. ä.) w irksam  zu begegnen."

Siehe auch Schaubilder: Bauholz, Bericht Nr. 3/38 
Baueisen, Bericht Nr. 5/38

Man geht wohl n icht fehl, wenn man die E infüh
rung der allgemeinen D ienstpflich t jedes A rb e its 
fähigen ab 1. Ju li 1938 zur Ueberwindung des M an
gels an A rbe itskrä ften  vornehmlich auf den A rb e ite r
bedarf der Bauw irtschaft zurückführt. Es dürfte  sich 
dabei weniger um Hochbauten handeln, w ofür man 
immerhin einen großen Teil gelernter A rbe itskrä fte  
braucht, sondern um Tiefbauarbeiten, deren schnelle 
Ausführung unbedingt notwendig ist und deren 
Durchführung keine geschulten A rbe itskrä fte  er
fordert.
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Die Geschäftslage der 
T extilindustrie  hat sich 
w eite r günstig entw ickelt. 
Die Zunahme der T e x til-  

p r o d u k t i o n ,  die im Jahre 1937 um 1,7% —  die 
Beschäftigung sogar um 6,9% —  über der des V o r
jahres lag und dam it den Produktionstiefstand von 
1932 um ca. 27% überschritt, hat sich in der ersten 
Hälfte 1938 w eite r verstärkt.

Zwar hat die drängende N a c h f r a g e ,  soweit 
sie auf Voreindeckung im Zusammenhänge m it Roh
stoffbefürchtungen beruhte, nachgelassen. Auch war

die ka lte  W itte 

Textilindu strie

Siehe auch Schaubilder:
Beschäftigung, Bericht Nr. 3/38 
Einzelhandelsumsätze, Bericht Nr. 5/38

meinen noch höhere Z iffe rn  als in 
des Vorjahres ergaben,

rung des Früh
jahrs n ich t gün
stig und machte 
sich in  rückgän
gigen Umsätzen 
in  einzelnen W a
ren des A p r il und 
M ai bemerkbar. 
Doch konnten die 
durch die W itte 
rung verursachten 
Ausfälle in  der 
folgenden Zeit 
w ieder w ettge
macht werden, so 
daß sich im allge- 
der gleichen Zeit

Besonders günstig en tw icke lt sich auch die R o h 
s t o f f v e r s o r g u n g  der T extilindustrie , was n icht 
nur auf die gestiegene Eigenversorgung, sondern auch 
auch auf die S ituation des W eltm arktes, der die E in 
fuhr zu erheblich geringeren Preisen als im Vorjahr 
gestattet, zurückzuführen ist. Die Lagerhaltung hat 
sich daher auch, vor allem bei den Spinnern und 
Webern, w ieder vergrößert, und die L ie ferfristen sind 
w ieder kürzer geworden.

D ie U m s ä t z e  des Textileinzelhandels, die im 
Jahre 1937 seit 1932 um ca. 28% gestiegen sind, haben 
sich ebenfalls w e ite r erhöht. Auch der neben dem 
privaten  umfangreiche öffentliche Verbrauch nim m t 
w eite r zu. M it  einer gewissen Sorge w ird  dagegen 
die Frage des Arbeitseinsatzes und des Nachwuchses 
beobachtet. Der Kräftemangel machte sich allmäh
lich  stärker bemerkbar. Es feh lt vor allem an jün
geren weiblichen Kräften, so daß man te ilweise schon 
dazu übergeht, an ih re r Stelle junge Burschen einzu
stellen.

Der lebhafte Absatz beschränkt sich im  wesent
lichen auf den inlandm arkt. Der E x p o r t  von 
Textilfe rtigw aren, der 1937 gegenüber 1936 von 312 
auf 361 M illionen  RM  gestiegen w ar und dam it die 
höchste Ausfuhrz iffe r seit 1933 erre ich t hatte, le idet 
unter der K ris is  des W eltm arktes, die sich in  sinken
den Preisen fü r Textilfertigerzeugnisse, in  einem 
Nachlassen der Nachfrage und in  verschärfter Kon
kurrenz ausdrückt. Totzdem gelang es, auf einzelnen 
Gebieten noch beachtliche Erfolge zu erzielen und 
die Zahlen noch zu steigern.

Das zweite Vierteljahr 
1938 hat der Seidenindu
strie  n ich t den erhofften 
Ausgleich fü r das im er

sten V ie rte ljah r ausgefallene Frühjahrsgeschäft ge
bracht. Die außergewöhnliche, bis w e it in  den Juni 
hinein andauernde ka lte  und unfreundliche W itterung 
drängte die aufkommende Kauflust bei den V e r
brauchern immer w ieder zurück. Die A u f t r a g s 
e i n g ä n g e  bei den Webereien waren infolgedessen 
ganz unbefriedigend. Soweit der Einzelhandel aus 
vorher e rte ilten  Bestellungen schon Abnahmever
pflichtungen hatte, sammelten sich h ier ganz erheb
liche Lagermengen in seidenen und kunstseidenen
Damenkleiderstoffen und Damenfutterstoffen an, die 
einen starken D ruck auf den M a rk t ausübten und zu 
einem seit Jahren n icht beobachteten T iefstand der 
Preise führten. In bedruckten Stoffen w ar die Absatz
lage weniger schwierig. Ebenso w ar in  modischen 
Neuheiten und Sondergeweben (Waschstoffe, Hem
denstoffe, Dekorationsstoffe u, a.) der Auftragsein
gang lebhafter. Im ganzen genommen muß aber das 
f  r ü h j a h r s g e s c h ä f t  1938 als ungünstig bezeich
net werden. Die in der zweiten Hälfte des Juni einset
zende sommerliche W itterung konnte an diesem E r

gebnis nichts mehr ändern, w e il m it Rücksicht auf die 
schon w e it vorgeschrittene Saison und die bevor
stehenden Sommerschlußverkäufe sowie in A n 
betracht der vorhandenen Lager keine Bestellungen 
fü r das Sommergeschäft mehr e rte ilt wurden. Das 
Geschäft fü r die bevorstehende H e r b s t -  u n d  
W i n t e r s a i s o n  schien sich im Juni schon ein iger
maßen befriedigend zu entw icke ln  und brachte z. T. 
ziemlich bedeutende Auftragseingänge, besonders in 
einfarbigen Stoffen und bestimmten Sondergeweben. 
In den letzten Tagen ist aber schon w ieder starkes 
Abflauen eingetreten. Für bedruckte Stoffe hat sich 
bisher noch wenig Interesse gezeigt.

Die Beschäftigung der Betriebe war zunächst noch 
durch die bei den W ebereien vorliegenden Aufträge 
aus früherer Zeit gesichert. Nachdem aber diese M en
gen gelie fert waren und Lagerarbeit m it Rücksicht 
auf die Absatzlage und in Anbetracht der ohnehin 
schon zu großen Lager des Handels untunlich er
schien, waren gewisse Einschränkungen n icht zu um
gehen, die jedoch dank der Herstellung von Sonder
geweben und der Aufträge fü r das Herbstgeschalt 
n ich t den sonst unvermeidlichen Umfang anzunehmen 
brauchten. Die Aussichten fü r das Herbst- und W in 
tergeschäft werden zuversichtlich beurte ilt.

Seidenindustrie
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In Krawattenstoiien entwickelte sich zunächst das Ge
schäft nicht günstiger als bei den Kleiderstoffen. Obwohl 
das Ostergeschäft im ganzen nicht unbefriedigend war, 
wirkte sich die unfreundliche, kalte Witterung immer wie
der hemmend auf die Kauflust aus. Auch das Pfingst- 
geschäft, sonst immer vor E in tritt der stillen Saison noch 
einmal ein bedeutender Verkaufstermin, hat die erhoffte 
Belebung nicht gebracht. Die leichten, stückgefärbten 
Sommerkrawattenstoffe, bei denen im ersten Vierteljahr 
im Gegensatz zu den stranggefärbten schwereren Ge
weben noch ein ziemliches Interesse festzustellen war, 
hatten jetzt am meisten unter der Ungunst der Witterung 
zu leiden. In den letzten Wochen setzte jedoch im Ge
gensatz zum Kleiderstoffgeschäft noch eine kräftige Be
lebung ein, die bis zuletzt anhielt. Die Auftragseingänge 
waren wesentlich höher als in der gleichen Zeit des Vor
jahres, und zwar jetzt hauptsächlich in den stranggefärb
ten Stoffen, die im Gegensatz zu den leichten stück
gefärbten Geweben, die, produktionsmäßig gesehen, mehr 
zur Kleiderstoffweberei zu rechnen sind, den weit über
wiegenden Anteil an der Gesamterzeugung, der Kra- 
wattenstoffherstellung ausmachen.

Für das Schirmstoffgeschäft waren die Witterungsver
hältnisse ebenfalls, aber in anderem Sinne, ungünstig. Das 
Wetter war zwar kalt, brachte aber verhältnismäßig 
wenig Niederschläge, so daß der Bedarf an Regen
schirmen gering war und dementsprechend auch die Nach
frage nach Schirmstoffen bei den Webereien sich nicht 
entwickeln konnte. Von den laufenden Aufträgen wurde 
weniger abgerufen, Neubestellungen sind nicht in dem 
Umfang erfolgt, wie es sonst im allgemeinen in diesen 
Monaten der Fall zu sein pflegte. Gegen Schluß des 
Vierteljahrs hat sich nach Vorlage der neuen Muster für 
Herbst und Winter auch hier das Geschäft etwas ge
bessert.

Die Ausfuhr der Seidenindustrie begegnet w e ite r
hin großen Schwierigkeiten. Der W ettbewerb der 
übrigen Seidenindustrieländer, die durch ihre 
niedrigeren Erzeugungskosten infolge abgewerteter

Währung oder aus anderen Gründen im V o rte il sind, 
ist sehr stark. H inzu komm t der Rückgang der Kon
junktu r auf w ichtigen M ärkten, der den Kampf um 
die verbleibenden Absatzgebiete zwischen den ve r
schiedenen exportierenden Ländern umso schärfer 
werden läßt, sowie endlich die mehr und mehr von 
Erfo lg  begleiteten Bestrebungen bisher aussichts
reicher Absatzländer, eigene Seidenindustrien aufzu
bauen und sich von ausländischer E in fuhr unabhängig 
zu machen.

Bei der Samtindustrie hat die diesjährige Saison 
bisher n ich t den Erwartungen entsprochen. Der A u f
tragseingang, insbesondere aus dem Ausland, war zu
nächst sehr unbefriedigend und blieb erheblich h in ter 
dem des Vorjahres zurück. In  der zweiten H älfte  des 
M ai setzte eine Belebung ein, die auch am Ende des 
V ierte ljahrs noch anhält. G leichwohl b le ib t der Be
schäftigungsgrad noch immer um etwa ein D ritte l h in 
te r dem Vorjahr zurück. Die durch die Franken
entwertung entstandene M arktunsicherhe it läßt viele 
Abnehmer im europäischen Ausland eine abwartende 
Haltung einnehmen in der Hoffnung, durch eine w e i
tere Entwertung noch günstiger als bisher schon 
kaufen zu können und um n icht Gefahr zu laufen, 
durch Lagerentwertung Verluste zu erleiden. Ins
besondere in dem w ichtigen Englandgeschäft w irk t 
sich diese Zurückhaltung sehr nachteilig  aus. Das 
deutsche Geschäft, das in  normalen Zeiten fü r die 
Samtindustrie nur eine untergeordnete Bedeutung 
hat, entw ickelte  sich zufriedenstellend. Besonders 
nach Samten fü r Schalzwecke herrschte stärkere Nach
frage.

A u f den internationalen 
Wollmärkten sind im ersten 
H albjahr 1938 wesentliche 
Veränderungen n icht einge

treten. Von einer Ueberwindung der W o llk ris is  kann 
noch keine Rede sein. Im m erhin zeigen die Preise, 
wenn auch noch keine Anzeichen erneuter A u fw ärts 
bewegung festzustellen sind, doch seit Beginn des 
Jahres schon eine bemerkenswerte S tab ilitä t. H ierzu 
haben vor allem größere Käufe von russischer und 
japanischer Seite beigetragen, während sich die euro- 
päische Eindeckung im allgemeinen im Rahmen des 
Gewohnten hält. Der südafrikanische M arkt steht 
stark unter dem Eindruck lebhafter deutscher Käufe, 
die auf die im  F rüh jahr erfolgte Erneuerung und E r
weiterung des deutsch-südafrikanischenWollabkommens
zurückzuführen sind. Der unter dieses Abkommen 
fallende W ollbezug ist gegenüber dem Vorjahr von 
4,25 auf 4,85 M ill. heraufgesetzt worden. Diese Tatsache 
zeigt, daß das Abkom m en zur Zufriedenheit beider 
Te ile  arbeitet. Südafrika steht heute an der ersten 
Stelle der deutschen W ollversorgung. Während sich 
die Bezüge aus Austra lien von 1933 bis 1937 von 
63 000 t auf 21 000 t (22% der deutschen W olleinfuhr)

verm indert haben, is t der A n te il Südafrikas, wie dem 
Schaubild zu entnehmen ist, auf 25% im Jahre 1937 
gestiegen. In der ersten H älfte  des am 1. Ju li begon
nenen W olljahres sind von der südafrikanischen W o ll- 
ausfuhr n ich t weniger als 39% nach Deutschland ge
gangen, während der französische A n te il nur 20% und 
der englische A n te il nur 19% beträgt. Die Bezüge 
Deutschlands aus Südafrika ließen sich noch erheb
lich  erweitern, falls dieses Land bere it wäre, eine 
noch größere Menge deutscher W aren als bisher auf
zunehmen.

Für die weitere Entw icklung der internationalen 
W ollm ärkte  ist die T a g u n g  des Internationalen 
Wollverbandes bezeichnend, die im Juni in  London 
stattfand. Die Stimmung auf dieser Tagung war n icht 
restlos optim istisch, aber doch von einer gewissen Zu
versicht getragen. Aus dem vor der Konferenz er
statteten Jahresbericht geht hervor, daß die W e lt
p roduktion an W olle, nachdem sie von 1931/32 bis 
1934/35 von 3,8 auf 3,6 M illia rden Ibs. Schweißwolle 
gesunken war, dann w ieder bis 1936/37 auf 3,8 M il
liarden lbs. gestiegen ist. Für das Jahr 1937/38 rechnet 
man m it einer Produktion von 3,9 M illiarden lbs. Ge
stiegen ist die Produktion vor allem in  der Sowjet-

W ollm arkt
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union um 57, in Austra lien  um 25, in  Neuseeland um 
10, in  den USA. um 6 und in der T ürke i um 5 M il
lionen lbs., während sich in Südafrika ein A usfa ll von 
40 M illionen lbs. ergeben w ird . Im ganzen nim m t also 
die Schafzucht in der W elt langsam zu, was auf die 
immer stärkere Verbreitung europäischer Z ivilisa
tion und damit auch europäischer Kleidung zurückzu
führen ist. Nach der auf der Tagung vertre tenen A u f
fassung ist in  Zukunft m it einer durchschnittlichen 
Wollerzeugung von jährlich 4 M illia rden  lbs. zu rech
nen, wobei allerdings vorausgesetzt w ird, daß auch 
China und Mandschukuo ihre Erzeugung durch E in
führung moderner Methoden intensivieren, eine V or
aussetzung, die zur Zeit bei den kriegerischen Ereig
nissen im Fernen Osten kaum gegeben scheint. Be
m erkenswert ist im übrigen, daß auf der Tagung keine 
An im ositä t gegen die Zellwolle  (staple fibre) aufkam. 
Im Gegenteil wurde festgestellt, „daß die Erzeugung

von Rohwolle von dieser Konkurrenz n icht nur keinen 
Nachteil haben, sondern im Gegenteil noch einen ge
wissen Nutzen aus der Beimischung der Staple-fibres- 
Erzeugnisse ziehen werde” .

Was die deutsche W ollversorgung b e tr ifft, so hat 
die inländische Erzeugung von Naturwolle von 5200 t 
im Jahre 1933 auf 7000 t (gewaschene W olle) im 
Jahre 1937 zugenommen. Dam it ist der Jahresver
brauch zu 10 bis 15% gedeckt. Hinzuzurechnen ist 
die im  Inland hergestellte Reißwolle von 55 000 t im 
Jahre 1937. Die Wolleinfuhr hat in den ersten fünf 
Monaten 1938 erheblich zugenommen. Die mengen
mäßige Steigerung gegenüber dem Vorjahr beträgt 
n ich t weniger als 43%, die wertmäßige dagegen nur 
8%. Deutschland kann also heute, w ie schon in  der 
zweiten Hälfte  des vergangenen Jahres, aus den nied
rigen W eltmarktpreisen fü r W olle  auch weiterhin 
erheblichen Nutzen ziehen.

Die Ueberwachungsstelle 
fü r die Lederw irtschaft 
hat M itte  Juni bekannt
gegeben, daß den E i n 

k a u f s g e n e h m i g u n g e n  der G erber fü r das
zweite H albjahr 1938 die gleichen Hundertsätze des 
Normalbedarfs zugrunde gelegt werden w ie bisher. 
Dam it hat das Ledergeschäft fü r die kommenden Mo- 
nate seine G rundlin ie  erhalten, denn im allgemeinen 
ist fü r den Umfang des Geschäfts immer noch die 
Erzeugung der Gerbereien, also das Angebot in  Leder 
maßgebend. Wenn es in  den letzten Wochen den A n 
schein hatte, als ob eine gewisse Sättigung des Leder
bedarfs eingetreten sei, so t r i f f t  das nur fü r eine A n 
zahl b illige re r Erzeugnisse ZU) welche n ich t mehr in 
dem Umfange verlangt, werden wie früher, wo der 
Preis der W are ausschlaggebend war. A lle  guten 
Gerbungen und Sortimente dagegen finden bei der 
Schuhindustrie und dem Lederhandel jederzeit

schlanke Aufnahme. Der Bedarf in  dieser Q ualitä ts
ware ist, umgekehrt w ie bei der Z iffe rw are, größer 
geworden, da allgemein, angefangen von dem Käufer 
im Schuhladen, das bessere Erzeugnis bevorzugt w ird. 
Gegenwärtig steht die Lederw irtschaft in  der Ueber- 
gangszeit zwischen dem Sommer- und Herbstgeschäft, 
der unm itte lbare Bedarf ist deshalb n icht gerade d rin 
gend; trotzdem  n im m t aber besonders die Schuh
industrie laufend passende W are herein, um fü r das 
Herbstgeschäft gerüstet zu sein. Auch der Ledergroß
handel benutzt die jetzigen ruhigeren Wochen dazu, 
seine Lagerhaltung zu verstärken.

D ie Versorgung m it rohen Häuten und Fellen ist 
w e ite rh in  vollkomm en ausreichend. D ie V orrä te  in 
m ittle ren  und schweren Bullenhäuten norddeutscher 
H erkunft, die sich in dea le tzten Monaten ange
sammelt hatten, sind inzwischen den Gerbereien zu
geführt worden, nachdem die Ueberwachungsstelle 
verfügt hatte, daß diese Häute nur zur Hälfte auf das

Lederw irtschaft
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Kontingent angerechnet werden. Eine weitere ver
stärkte  Aufnahme von Häuten und Fellen durch die 
Gerber w ird  im Monat Ju li erfolgen, da von den ins
gesamt 70% des Normalbedarfs in  Großviehhäuten 
20% fü r den E inkauf im  M onat Ju li freigegeben sind. 
A u f die folgenden Monate entfallen dann noch je

Siehe audi Sdiaubilder: Absatz von Schuhen, Bericht Nr. 3/38 
Beschäftigte A rbe iter, Bericht Nr. 4/38 
Versorg, m it Häuten u. Fellen, Bericht Nr. 5/38

10%. Diese Regelung des Einkaufs is t auf das alte 
Reichsgebiet beschränkt, fü r das Land Oesterreich 
hat die Ueberwachungsstelle eine Sonderregelung ge
troffen, welche auf dem Verbrauch des Jahres 1937 
aufgebaut ist.

Die ausländischen Häutemärkte liegen immer noch 
schwach. Am  La Plata is t die Notierung fü r beste 
Ochsenhäute aus den Gefrierfleischanstalten bis auf 
4V\ d abgesunken; Kuhhäute gleicher H erkun ft haben 
sich etwas besser gehalten und notieren 4% d, also 
ausnahmsweise höher als Ochsenhäute,

Die Beschäftigungslage weist w ieder nur geringe 
Veränderungen auf, im großen Durchschnitt dürfte die 
T ä tigke it w ie a lljährlich  um diese Zeit etwas nach
gelassen haben. Der A u f t r a g s e i n g a n g  vom 
Einzelhandel an die Schuh- und Lederwarenindustrie 
is t normal, es sind zumeist Bestellungen fü r den 
Herbstbedarf, die den Betrieben ein gleichmäßiges 
W eiterarbeiten ermöglichen.

Das endgültige Ergebnis 
fü r 1937 zeigt, daß die 
deutsche Stromerzeugung 
die erw arte te  Höhe von 
rund 50 M illia rden  kW h 

tatsächlich erre icht und dam it den T ie fpunkt von 1932 
um mehr als das Doppelte überschritten hat. Diese 
Entw icklung hat sich im neuen Jahre fortgesetzt. In 
den ersten v ie r Monaten 1938 lag die Stromerzeugung 
um 12,4% über der der entsprechenden Vorjahreszeit.

Von der Jahreserzeugung 1937 entfielen 60% auf die 
ö f f e n t l i c h e n  Stromversorgungsunternehmen, deren 
Stromabgabe, verglichen mit dem Vorjahr, um 16,4% stieg, 
obwohl ihre maschinelle Leistungsfähigkeit nur um 2,85% 
vergrößert wurde. Dieses Ergebnis wurde durch Ausbau des 
Stromnetzes innerhalb der Verbundwirtschaft erreicht, so 
daß die Vollkapazität der Werke für eine bisher nicht da
gewesene Zeitdauer ausgenutzt werden konnte. Aehnlich, 
wenn auch nicht ganz so stark, entwickelte sich die 
Stromerzeugung der privaten Werke.

W ie in den früheren Jahren, so nahm der Strom
verbrauch der industrie llen Großverbraucher stärker 
zu als der der Landwirtschaft und des Privathaushalts. 
A u f die Großverbraucher entfie len 1937 n ich t we
niger als 74,5% des Stromabsatzes. In dieser Z iffe r 
prägt sich die außerordentliche Intensivierung und 
Ausdehnung der industrie llen Erzeugung aus, geför
dert und gesteigert durch die Neu- und Erweiterungs
anlagen des Vierjahresplanes. Doch auch der p rivate  
Konsum nahm zu, w ie aus der Tatsache hervorgeht, 
daß 1935 2,2 M ill. Stück elektrische Haushaltsgeräte, 
1936 dagegen 2,54 M ill. und 1937 nochmals 10% mehr 
ve rkauft wurden.

D ie starke Erweiterung der elektrischen Anlagen 
v ie le r Industriewerke macht auch die Erweiterung be
stehender und die Anlage neuer Elektrizitätswerke

immer notwendiger, da die Erzeugungsmöglichkeiten 
m it dem ständig weiterwachsenden Bedarf nicht mehr 
S chritt halten können. M it  dieser Erweiterung ist 
teilweise auch schon begonnen worden. W ährend es 
bis vor einiger Zeit so schien, als ob bei der starken 
Ausschöpfung der in  Deutschland vorhandenen Wasser
krä fte  Neuanlagen im wesentlichen auf Kohle an
gewiesen sein würden, hat der Anschluß Oesterreichs 
auch hier neue Voraussetzungen geschaffen. Der Be
stand an ausbauwürdigen W asserkräften Oesterreichs

w ird  auf eine Jahresleistung von 20 bis 25 M rd. kW h 
geschätzt. Zur Zeit beträgt die jährliche Stromerzeu
gung nur etwa 2,5 M rd. kW h. Selbst wenn der Aus
bau der österreichischen Industrie im  Rahmen der 
neuen Pläne einen erheblichen Strommehrbedarf zur 
Folge haben w ird, bleiben doch große Stromreserven, 
die in  das alte Reichsgebiet übergele itet werden kön
nen. M it dem Aufbau der neuen K ra ftw erke  is t in 
zwischen, w ie bei dem neuen D onaukraftw erk Ybbs- 
Persenberg, bereits teilweise begonnen worden,

E lek triz itä ts -
Wirtschaft
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Am Kaffeemarkt hat sich im  Be
richtsmonat wenig verändert. In 
vielen Ländern waren die Preise 
etwas fester, Dies hatte seinen 

Grund in  reger Nachfrage, der — o ft aus technischen 
Gründen — kein genügendes Angebot gegenüberstand.

Brasilien hat seit Anfang 1938 bedeutend bessere Ver
schiffungszahlen aufzuweisen. Laut Statistik wurden ver
schifft aus den drei Haupthäfen (Säcke zu etwa 60 kg): 
Januar 1938 1 355 000 Sack, Februar 1 163 000 Sack, März 
1 299 000 Sack, April 1 317 000 Sack, Mai 1 237 000 Sack, 
während im zweiten Halbjahr 1937 aus sämtlichen Häfen 
nur 6 334 000 Sack zur Verschiffung kamen. — Das Ge
schäft bleibt weiterhin lebhaft, da die jetzigen Preise doch 
schon Veranlassung zu einer größeren Lagerhaltung geben. 
In letzter Zeit haben wieder Vorverkäufe auf lange Sicht 
stattgefunden. Für den Käufer sind solche Kontrakte na
türlich interessant, man fragt sich aber, was den Verkäufer 
zu solchen Geschäften veranlaßt. Die Terminmärkte er
geben keine Arbitragemöglichkeit, so daß die Vermutung 
naheliegt, daß es sich hierbei um Blankoverkäufe handelt. 
Das hieße aber, daß die betreffenden Verschiffer noch 
niedrigere Preise für die Zukunft erwarten.

In Kolumbien gab es ebenfalls Preiserhöhungen, die 
aber ihren Grund darin hatten, daß die diesjährige Ernte 
spät ist und ferner nicht größer als die letzte. Da viele 
Ablader Vorverkäufe getätigt haben, bestand rege Nach
frage nach greifbarer Ware, was dann den Anlaß zu Preis
steigerungen gegeben hat. Für die zwölf Monate des Ka
lenderjahres 1937 stellt sich die Kolumbiaausfuhr auf 
4 069 585 Sack zu etwa 60 kg, wovon die USA. allein 
3 166 883 Sack importierten. Deutschland bezog hiervon 
574 583 Sack (in der gleichen Zeit 1936: 854 251 Sack).

Etwas Geschäft kam auch mit Venezuela zustande, 
während die zentralamerikanischen Länder mehr oder we
niger ausverkauft sind, Geschäfte für neue Ernte (1938/39) 
werden mit unserem Markt noch nicht getätigt.

Das Geschäft mit dem d e u t s c h e n  I n l a n d  war 
weiterhin lebhaft. Besonders Santoskaffee konnte reich
lich zur Verfügung gestellt werden, da es inzwischen wie
der genügend Einkaufsmöglichkeit in Brasilien gab. Damit 
ist die vorübergehende Knappheit an Brasilkaffee behoben, 
und die Röster werden gut daran tun, ihren Mischungen 
wieder das übliche Quantum Brasilkaffee beizumischen 
und mit ihren Vorräten an gewaschenen Kaffees (Milds) 
hauszuhalten, denn die ersten Ankünfte an gewaschenen 
Kaffees neuer Ernte können nicht vor Anfang 1939 er- 
wartet werden. t

- o
fei* -1

Kaffee

A n den Weltzuckermärkten konnte 
sich im Laufe des Berichtsab
schnittes bei nur geringen 
Schwankungen eine etwas freund

lichere Stimmung durchsetzen, so daß die Term in
preise in  London etwa 3 d und in  New York (Kon
tra k t IV ) 6— 4 P. anziehen konnten. Am  Schluß des 
Berichtsabschnittes tra t jedoch w ieder eine A b 
schwächung ein, die die Preise auf ungefähr den Stand 
der Schlußkurse des letzten Berichts zurückgehen 
ließ. August-Term in notie rte  am 24. Juni in London 
5/- sh Gd., September-Term in in New Y o rk  0,92 c Gd.

Die englischen großen Raffinerien kauften am Anfang 
des Berichtsabschnittes etwa 90 000 t Rohware, hielten 
sich dann aber sehr zurück. Die Unternehmungslust war 
an beiden Plätzen im allgemeinen — namentlich für 
spätere Sichten — nicht groß, da sich die Unsicherheit 
hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung und des Aus
gangs der am 5. Juli in London beginnenden, über das 
zweite Konventionsjahr entscheidenden Sitzung des Inter
nationalen Zuckerrats hinderlich auswirkte. Man hofft, 
daß es nunmehr gelingen wird, ungeachtet aller Schwierig
keiten, zu einer Einigung zu kommen, die das Gleich
gewicht zwischen Angebot und Nachfrage auf dem freien 
Weltmarkt wiederherstellt und damit die Möglichkeit zu 
einer Preissteigerung bietet. Die Vorratskäufe der eng
lischen Regierung für den Ernstfall werden weiter lebhaft 
kommentiert. Es herrscht noch immer Unklarheit über 
ihren Umfang bzw. darüber, ob sie schon ihren Abschluß 
gefunden haben. Die statistische Position in England ist 
daher vorläufig unklar.

Der heimische New-Yorker Terminkontrakt III unter
lag der )eweiligen Verfassung des Lokomarktes. Nach 
einer Besserung Von 6 P. waren die Preise wieder rück
läufig und lagen am 24. Juni 2—1 P- unter den Schluß
kursen des letzten Berichts. Die amerikanischen Raffine
rien verhielten sich meist abwartend.

Die a m e r i k a n i s c h e  Verbrauchsstatistik weist für 
Januar/April d. J. einen sehr starken Rückgang aus; es 
ist daher durch die Regierung eine Kürzung der Einfuhr

quoten um rund 81000 kt auf rund 6 780 000 k t verfügt ’ 
worden, die aber allgemein als zu gering angesehen wird. 
— Auch der e u r o p ä i s c h e  Verbrauch ergibt laut F. O. 
Licht eine Abnahme, und zwar von 9,34% für April und 
1,56% für September/April (darunter England mit rund 
1571 000 t gegen rund 1 648 100 t für die gleiche Zeit des 
Vorjahres). — Die sichtbaren Weltvorräte belaufen sich 
zur Zeit laut F. O. Licht auf rund 7 131 000 t gegenüber 
rund 6 041 400 t 1937.

Die deutschen Terminmärkte unterlagen ebenfalls 
kleinen Schwankungen, schließen aber gegen den Vor
bericht fast unverändert. August- und Dezember-Termin 
notierte am 25. Juni an der Magdeburger Börse 3,55 bzw. 
3,80 RM je 50 kg frei Seeschiffseite Hamburg (Welt
marktpreis).

Am deutschen Verbrauchszuckermarkt vollzog sich bei 
etwas besserer, durch die Hauptverbrauchszeit bedingter 
Nachfrage ein befriedigendes Bedarfsgeschäft zu den bis
herigen Preisen von 31,35 bis 31,50 RM je 50 kg netto, 
Basis Melis, ab Mitteldeutschland, zuzüglich 50 Rpf. zum 
Ausgleich der Monatsaufschläge. Am 14. Juni erfolgte 
eine Freigabe von 5%, die, wie üblich, das Geschäft be
lebte. Damit beläuft sich die Gesamtfreigabe auf 65%. 
Bei den guten Abzügen wird bald m it einer neuen Frei
gabe gerechnet. — Der deutsche Verbrauch für Mai ist 
erfreulicherweise wieder günstiger; nach den Zahlen der 
HVDZ. für berechnete Ablieferungen ergibt sich gegen 
Mai 1937 eine Zunahme von 2,86%, wodurch sich der 
Rückstand für Oktober 1937 / Mai 1938 gegen die gleiche 
Zeit 1936/37 auf 2,91% verringert.

Der Rohzuckermarkt lag wieder sehr ruhig, da nur ver
einzelt Angebot herauskam und andererseits auch die 
Kaufneigung nicht groß war. Die Bewertung ist unver
ändert und liegt für Erstprodukt, auch neuer Ernte, bei 
17,20 RM ohne Sack, ab Fabrik, für Uebervorratszucker 
bei 10,65 RM ohne Sack, ab Fabrik, Basis Rohzucker 88%.

Am Melassemarkt ist die Lage unverändert geblieben. 
Die Umsätze waren klein und beschränkten sich haupt
sächlich auf frachtgünstige mitteldeutsche Partien. Aus 
Schlesien und Norddeutschland lag noch reichliches An
gebot vor das aber nur zu einem kleinen Teil Aufnahme 
fand. (Erzeugerpreis für Juli 3,21 RM je 50 kg ab Fabrik.)

Zucker
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Markt A rt der Ware

Kraitstoffe

Kohle . .. 
Petrol, .. 
Rohöl , .. 
Benzin .. 
Gasöl . ..

Sheffield. 
New York

USA. .. .

sh per ton, at pits .........
white i. cas. cts, je gallone 
Mid. Ct., $ je barrel . . . .  
Motorbenzin, cts. je gall, 
43/47, cts. je gallone . . . .

W arenpreise im  Juni 1938

Metalle

JRoheisen

Kupfer

London.. 
( New York 

Berlin
London..

Notierungen vom

10.6. 27.6.

22/0-24/0
16,25
1,10
V/t
S>/4

22/O-24/O
10,25
1,10
VU
SV«

New York 
f Berlin . . .

Blei . . . .  London..

' " I

New York 
Berlin ..

Zink . . .  { London
New York 
Berlin .. 

Zinn ...{¡London
I : New York 

Alumin. .1 Berlin ..
Nickel 
Queckslb. 
Antim. R. 
Kpf.-Sulf.

i
Silber

Gold . 
Platin
Weißbl■il

London..

Berlin ..
London .. 
New York 
London ..

New York

Cleveland Nr. 3 sh. p. t. .. 
Lief. Boston $ 1 lg. ton . . 
Elektrolyt, RM je 100 kg
Standard, Kasse £ p. t. ..
Electrolyt, Kasse £ p. t. 
Electrolyt, 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 ................
loko, cts. je l b ................
Kurspreis, nicht leg., 100 kg 
Standard, Kasse, £ je t ..
loko, cts. je l b .................
98/99%, RM je 100 kg ..
£ per t, inländ.................
sh. für 1 Flasche zu 34,5 kg
£ per t ...........................
£ per t ...........................
1000/iooo, RM je 1 k g .........
Kassa, fein, d je Unze ..
fein, cts. je Unze.............
fein, sh je Unze .............
£ je U nze ........................
sh je box ........................
cts. je b o x ........................

Chemikalien
Pottasche
Chilisalp.
Krst.Soda
Lithopone
S c h e lla c k
Aetznatr.
Terpentin

Deutschl,
Antwerp,
Deutschl.

London .. 
Deutschl. 
New York

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

T ex tilien

Baum
wolle

Baumw.-) 
Garne . |

Baumw.-1 
Gewebe |

Wolle . . . 
Jute -----
Hanf . • ■ { 
Flachs .• 
Seide .. j

Liverpool 
Bremen . 
New York

Stuttgart

Stuttgart

Antwerp. 
London ..

London .. 
New York 
Lyon . . . .

l°k°, Aeg. Upp., pce. je lb
Öko, J-Cts, je l b .............

loko, $-cts, je lb
Engl. Tr.W . ’ f Nr. 20d. 'kg 

u.Pc. \  Nr. 30 d. kg 
l  Nr. 36 d. kg 

Engl Pinkops Nr. 42 d. kg
Cretonnes d. m .............
Renforcés d. m .............
Cattune d. m . .............
Kammzug p.erstg.M.pc.]elb
5/6 £ je t ....................

Sisal, la n g .p.erstn. M,£ jet
Livonian, £ per t°n  • • • • 
13/14 Den. w. Gr. D.5 Ball.$ 
Ital.Grègeext,13/l5fr. ]ckg

109/0 
20,25 
50 Vj

34,5/i6 bis 
35

39—39’/ i 
9,00

13.00 
IS5/» bis
1S»/W

4.00 
10Vj

12'/:, bis
nvu

4.00 
213—223

173-173Va
39,50

133.00 
180—185

278-278.6 
70—71 

17>/4 
36,80 bis 

39,80 
20 Va 
427s 

140,7/0 
07. 

2172 
5,35

43,25
11574

7,25-7,50
31—30

23,20
27,25

10,06
8,19

22,00
1074
207.
17.00

82|l0-63|o
1497.-151

165

109/0
26,25
5374

87*/« bi« 
377/8 

U»/4|42>/4
9.00 

197.
157i6 bis 

157.
4.50 
18Vj

14 bis 
147«
4.50 

232—212 
187'|41873|s

42.00 
133,00

180-185
278-278,6

70—71
177.

30,70 bis 
39,70 
207« 
4274 

140/10 
67. 

2t Vi 
5,35

43,25
11574

7,25-7,50
31—36

38/0-41/0
23,20
28,50

5,90 
10,07 
8,81 

1,24-1,27 
1,55-1,58 
1,66-1 
1,70-1,79 
27,0-27,5 
26,9-27, 
24,2-24,7 

28,50 
17»/i« 
2174

l7V»|l8/0 
0l|lO62|O 
105-108 

105

Markt A rt der Ware

Oele und Oelfrüchte

HamburgLeinöl ..
Sojab.-Öl
Erdnußöl
Palmk’öl,
Rüböl . ..
Kopra. ..
Leinsaat .
Sojabohn.
Erdnüsse
Palmkern
Rapssaat

London

holl. prompt, hfl. je 100 kg 
dt. p. Juni, RM je 100 kg 
dt. p. Juni, RM je 100 kg 
dt. p. Juni, RM je 100 kg 
dt, p. Juni, RM je 100 kg 
FMS., Singap. Juli, £ je t 
La Plata, Juni, £ je t 
£ je t, mandschur. p. Juli 
Corom, Dry, £ je t p. Juli 
(Liverpool) £ je t p. Juli 
Toria, p. Juni/Juli, £ je t

* per Juli

Notierungen vom

10.6. 27.6.

Getreide

Weizen I

Weizenm. 
Mais .. J

Hafer ..

Roggen |  
Roggenm. 
Gerste . |

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

per erstn. Mon., cts. je b.
RM je t W. XIV .............
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. nfl, je 2000kg
H. XIV, RM je t .............
per erstn. M, cts. je bush.
RM je t, X III .................
per erstn. M. cts. je bush. 
T. 1150, X III, RM je 100 kg 
Futtergerste, RM je tV I I I  
per erstn. M. cts. je bush.

Sonstige Nahrungs- und Genußmittel

iKaffee

Tee .. 
Kakao

Zucker

Reis . . . .  
Speck .. .
Schmalz |

Butter I

Eier . . .  J 
Kartoffeln

Hamburg 
New York 
Rotterd. .
London .. 
Hamburg

Magdebg, 
London .. 
New York

Hamburg 
Chikago , 
Hamburg 
New York 
Berlin ..
London ..
Berlin .. 
London .. 
London ..

17,50
38.00
40.00
36.00
40.00 
IO«/« 
117»
8.00 
W/« 
9/0 
117.

1027.
207.00 

9,18
747.
29,80
7,29

101.00
170.00 
267.

184.00 
537» 
22,45

167.00 
647.

Santos Super, Rpf. f. % kg 
Rio 7, loko, cts. je lb 
Sant., hfl. je 50 kg . . . .
Ceylon, d. je lb ............. |
Sup,, Bahia, cofr. Juli/j 

Aug./Sept., sh je 50 kg 
RM je 50 kg Inland . . .  .
Rohz. 96%Term., sh je cwt.

Weltz., K. Nr, 4 per Juli
cts. je l b ........................

Burma, LRO, RM f. 50 kg 
trock., gesalz. 7, cts je lb 
Amer. Steaml. $ je 100 kg
cts. je lb ........................
Markenb. i. Ton, je 100 kg

31-32
45/4
972

14,69

24/0 

5 / l bis

Dänische, sh per cwt........
D t.IIdlskl.,vollf.IRpf.)eSt- 
sh per 120, D ä n is c h e  
Engl, kg Edw., p. - •cwt.

0,9872
10,60
11,85
215/4 
8,1272 

290—292 
I2 2 /O  b is

123/0
12,00

IO/9- I I /0
8/8-IO/O

Verschiedenes

Häute .. J

Kautsch.

Zement .

Chikago . 
B. Aires .
Hamburg

London . • 
New York 
Berlin • •

P a c k e r ,  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. je lb  
10 t frco. Empf. St........

972
41/2
61!/l«

70-725/2

E5/i«
13,00

318,00

19>/. 
38,0C* 
38,00* 
36,00* 
38,00*
11.25 
11,75
755/1«

IO»/!«
»7i«

11.25

1055/»
207.00 

9,11
77,0
29,80
7,43

100.00
170.00
205/4

184.00 
535/4 
22,45

167.00 
535/»

31—32
4>/<
91/2

14,43

24/8
31.50 

4/105/2
bis 5/05/4

0,955/2

10.50 
10,55
22>/j
8,521/2

290-292

127/0

12,00
II/3-II/9
9/O-IO/0

9
45/,
6*732

783/4|81i/4
7,00

15,18
318,00
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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 n d e l  (in Millionen Reichsmark)

Zeit

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

+N a h ru n g s-, 
Genufi- 

und F u tte r 
m it te l

Gewerbliche Wirtschaft
insgesamt

N a h ru n g s -, 
Genuß- 

und  F u tte r 
m it te l

Gewerbliche Wirtschaft
Insgesam t

Rohstoffe Halbwaren Fertigwaren Rohstoffe Halbwaren Fertigwaren

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

1527,6
1067.0 
097,0

1499,4
2045.1

241
260
254

1571.1
1996.2

1,8
0,3
4,0

750,0
980,3

727,2
750.6 
560,0 
397,4
390.6

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 März . . . .
A pril . . . .
Mai . . . . . .
Juni . . . .
J u l i .........
August .. 
September 
Oktober .. 
November 
Dezember .

1938 Januar .. 
Februar . . 
März . . . .  
A p r ilf .. 
M aif ___

154,6
181.3
169.4
196.4
191.5
168.3
163.3
184.3
191.6
205.1 
179,5
170.7 
172,0
165.3
165.2

149.8 
173,3
164.9
184.2 
180,8 
186,8
176.0 
172,6
162.5
182.0
178.3 
166,2
158.9
149.6 
166,2

87,8
84.3
79.5
87.3
91.5 
88,2 
86,2
85.0
88.0
96.1
88.4
78.4
89.3
79.1
85.4

32,4
33.6
29.3
31.6
32.0 
34,8
33.2
38.6
86.0
43.2
33.1
33.7
37.4
31.7
31.1

408.5 
476,7 
447,3
503.6
499.7 
481,6
462.2 
485,0
482.8
531.3
483.2
453.2
461.8 
429,5
455.2

8.3
8.3
6.3
7.3
7.4
7,8
6,1
6,6
7.5
8.6
6.7 
6,4 
6,0
4.7 
4,0

42.7 
48,5
45.0
49.4
50.4 
53,9
55.5
55.7 
62,2
47.3
43.7
43.1
48.3
43.3
44.1

42.0
44.5
12,2
43.7
45.7
51.5
46.7 
51,3
45.2
46.3
40.0
37.0
34.8
28.5
31.1

368.9
390.3
362.3
880.3
426.4
427.9
385.8 
430,1
427.8 
450,0
355.4 
350,6 
388,3
315.9 
347,8

462.1
491.8
455.8
480.9
530.0 
541,3
494.2
543.7
532.8
552.3
445.9 
436,2 
477,7 
422,5
427.1

+  54 
+  15 
+  9
-  23 
+  30 
+  60 
+  32 
+  59 
+  50 
+  21
-  37
-  17 
+  16
-  7
-  28

* D ie G ruppeneinteilung der Jahre 1932—35 deckt sich nicht vo ll
kommen m it der jetzigen (geändert Januar 1936). D ie Zahlen sind 
deshalb nur bedingt vergleichbar, f  Ohne den W arenhandel m it 
Oesterreich.
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Die Z iffe rn  des deutschen Außenhandels im M ai
sind an sich etwas günstiger als die des Vormonats. 
Im A ltre ic h  stieg die E i n f u h r  um 6 % (in Groß
deutschland um 8,2%). D ie E in fuhr des A ltre ichs, die 
im Vorm onat seit Januar 1937 zum ersten M ale unter 
dem entsprechenden Vorjahresergebnis gelegen hatte, 
lag im  Mai, wenn auch nur um 1,8%, über der des 
M ai 1937. D ie A u s f u h r  stieg ebenfalls, aber nur 
um 1,1% (in Großdeutschland um 3%). In  der Aus
fuhr dagegen, die im Vorm onat zum ersten M ale w ie 
der seit Juni 1935 unter dem entsprechenden V or
jahresergebnis geblieben war, zeigte sich wiederum 
eine Verminderung. D er E i n f u h r ü b e r s c h u ß  
war m it 18,1 M illionen  R M  (in Großdeutschland.' 50,5 
M illionen  RM) erheblich höher als im Vormonat 
(7 M ill. RM).

Dam it be läuft sich der Passivsaldo der ersten fünf 
Monate dieses Jahres auf 63 M ilh °nen RM (in Groß
deutschland: 152 M illionen  RM), während in  der ent
sprechenden Vorjahreszeit ein Ausfuhrüberschuß von 
216 M ill. R M  erz ie lt wurde. Die Wendung, die der 
deutsche Außenhandel seit Ende vorigen Jahres ge
nommen hat, t r i t t  also immer deutlicher in  Erschei
nung. Dank der verhältnismäßig noch günstigen Aus
fuhrergebnisse des ersten V ie rte ljahrs 1938 lieg t die 
Gesamtausfuhr der ersten fünf Monate des laufenden
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Jahres m it nur 0,4% unwesentlich unter der ent
sprechenden Vorjahreszahl. Die Ausfuhr würde also 
ausreichen, um eine der vorjährigen entsprechende 
E in fuhr zu decken. Die eigentliche Spannung entsteht 
erst dadurch, daß die E in fuhr dieser fünf Monate um 
13% über der vorjährigen liegt. Der anhaltend hohe 
Rohstoff- und Lebensmittelbedarf der deutschen 
W irtschaft prägt sich darin aus.

Diese Lage wird noch durch die Bedürfnisse der öster
reichischen Wirtschaft verschärft. Zwar braucht der Ein
fuhrüberschuß in seiner bisherigen Höhe zu wesentlichen 
Besorgnissen noch keinen Anlaß zu geben, wenn sich er
warten ließe, daß die Ausfuhr in den kommenden Monaten 
wieder aufholt. Daß die Reichsregierung selbst die Ab
sicht hat, das in ihren Kräften Stehende in dieser Rich
tung zu tun, geht aus den kürzlichen Erklärungen von 
Staatssekretär B r i n c k m a n n  über eine in gewissem Um
fange geplante Auflockerung der Devisengesetzgebung 
hervor, wenn auch abzuwarten sein wird, ob die erörterte 
Verfügungsfreiheit über die durch eine besonders hohe 
Mehrausfuhr erzielten Devisen sich als ein ausreichender 
Ansporn zur Steigerung des Exports erweist. In jedem 
Falle werden die vom Weltmarkt ausgehenden Einflüsse 
von ebenso großer, wenn nicht noch größerer Bedeutung 
für die Steigerung der deutschen Ausfuhr sein. In dieser 
Beziehung mag die Stabilisierung der meisten Rohstoff
preise, die sich seit kurzem auf den internationalen Märk
ten zeigt, zu gewissen Hoffnungen auf einen erneuten An
stieg der Weltwirtschaft berechtigen, wenn auch abzu
warten sein wird, ob es sich hier um eine beständige Ent
wicklung handelt. Von entscheidender Bedeutung für den 
Wiederanstieg der Weltmarktpreise und der Weltkonjunk
tur ist, abgesehen von der politischen Lage vor allem 
Europas, nach wie vor die wirtschaftliche Situation der 
Vereinigten Staaten von Amerika, auf deren Auswirkung 
auf den Außenhandel w ir im folgenden Artike l hinge
wiesen haben. Der Stimmungsumschwung an der New- 
Yorker Börse und günstigere Produktionsziffern, die aus 
einigen Industrien drüben gemeldet werden, können den 
Anfang einer Aufwärtsentwicklung darstellen, wenn auch 
nach wie vor eine vorsichtige Beurteilung geboten ist.

Jedenfalls zeigt die Entwicklung des deutschen Außen
handels in den letzten Monaten, wie stark trotz der be
trächtlichen Erfolge auf dem Gebiete der industriellen und 
agrarischen Eigenversorgung noch immer die Verbindung 
mit dem Weltmarkt ist, so daß, wie kürzlich auch General
major T h o m a s ,  der Leiter der Amtsgruppe Wehrwirt
schaft im Oberkommando der Wehrmacht, betont hat, die 
Entwicklung des Außenhandels als neben der Entwicklung 
der Autarkie gleichwichtig angesehen werden muß.

Im einzelnen entfiel die Steigerung der Einfuhr des 
Altreiches im M a i fast ganz auf Waren der gewerblichen 
Wirtschaft, vor allem Erze, Nichteisenmetalle, Spinnstoffe 
(insbesondere Baumwolle), Kraftstoffe, Kautschuk und 
Schnittholz. Die Einfuhr von Nahrungsmitteln war im 
ganzen kaum verändert. Erheblich war der Einfuhrrück
gang bei Nahrungsmitteln pflanzlichen Ursprungs, beson
ders bei Weizen, Gerste, Hafer und Mais. Auch die Ein
fuhr von nichtölhaltigen Sämereien und Küchengewächsen 
hat sich verringert. Dagegen stieg die Einfuhr von leben
dem Vieh und Nahrungsmitteln tierischen Ursprungs, vor 
allem Fleisch, Fleischwaren und Butter. An der Einfuhr
steigerung waren vor allem beteiligt: Schweden, Norwegen 
(besonders Walöl) und Frankreich (besonders Wolle), wäh
rend die Einfuhr aus Rumänien (besonders Mineralöle) und 
Ungarn (besonders Getreide) zurückging. Unter den über
seeischen Ländern war eine Einfuhrsteigerung besonders 
bei China, Brasilien, Niederländisch-Indien und den Ver
einigten Staaten zu verzeichnen. Dagegen ging die Einfuhr 
aus Argentinien erheblich zurück.

In der Ausfuhr des Altreichs waren Europa und Ueber- 
see zu fast gleichen Teilen an der kleinen Steigerung im 
M a i beteiligt. Von den außereuropäischen Erdteilen nahm 
aber nur Asien mehr auf, während die Ausfuhr nach den 
anderen Erdteilen rückgängig war. In Europa entfiel die 
Mehrausfuhr vor allem auf die Sowjetunion, Portugal, die 
Niederlande und die Schweiz. Dagegen ging die Ausfuhr 
nach Großbritannien zurück. Die Zunahme der Ausfuhr 
bezog sich auf Rohstoffe (diese indessen nur wertmäßig), 
auf Halbwaren und Fertigerzeugnisse der gewerblichen 
Wirtschaft, und zwar besonders auf Eisenhalbzeug, Koks 
und Stickstoff-Düngemittel, auf Maschinen, Kraftfahrzeuge 
sowie feinmechanische und optische Erzeugnisse.

Schrumpfung des Außenhandels m it USA.
Der Umfang des d e u t s c h - a m e r i k a n i 

s c h e n  Außenhandels hat sich seit 1929, dem Jahr 
der höchsten Welthandelsumsätze der Nachkriegs
zeit, in  immer stärkerem Tempo und in  immer grö
ßerem Ausmaß verm indert. E rreichte der Gesamt
umsatz im  Jahre 1929 nahezu 2,8 M rd. RM, so be
trug er 1932 nur noch 873 M ill. RM  und bewegt sich 
seit 1934 zwischen 400— 500 M ill. RM. Diese U m 
satzverminderung findet nur te ilweise ihre Begrün
dung in  dem in den letzten Jahren mehr und mehr 
zum Ausdruck kommenden Nachlassen des zwischen
staatlichen Güteraustausches, vielm ehr is t sie das 
Resultat einer umfassenden Verlagerung im  beider
seitigen Außenhandel auf andere W irtschaftsräume.

USA.-Anteil an der deutschen Gesamteinfuhr!
1929 1932 1937

13,3% 12,7% 5,2%
USA.-Anteil an der deutschen Gesamtausfuhr!

1929 1932 -193J
7,4% 4,9% 3'5%

Auf seiten der USA. wurde diese Entwicklung 
mitbestimmt durch die Politik des Staatssekretärs

Cordeil Hüll, dessen Programm auf dem Wege über 
die Meistbegünstigungsklausel, den Abbau der über
höhten Zölle, der Devisenkontro llen und Kontingen
tierungen die Stärkung des amerikanischen Außen
handels anstrebt und dabei Handelsverträge m it den 
Ländern abschließen konnte, deren P o lit ik  m it diesen 
Zielen übereinstimmt und fü r welche die Vereinigten 
Staaten als W arenm arkt von ausschlaggebender Be
deutung sind. Seit dem Ausbruch der W irtschafts
krise in den Vereinigten Staaten hat sich die von dort 
kommende Nachfrage auf dem W e ltm ark t stark ver
m indert, dagegen das Streben Am erikas nach E r
höhung der Ausfuhr ve rstä rkt. So ergaben sich auch 
fü r 1937 und in  noch verstärktem  Maße fü r die ersten 
Monate des Jahres 1938 fü r die Vereinigten Staaten 
auch w eite rh in  erhebliche Ausfuhrüberschüsse, ob
wohl sie zu den größten Gläubigernationen der W elt 

zählen.
Deutschland hatte seit vielen Jahren stets einen 

Einfuhrüberschuß aus den Vereinigten Staaten zu ve r
zeichnen, und erst in den letzten Jahren hat sich das
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Ausmaß der passiven Gestaltung verringern lassen, 
so daß fü r das Jahr 1937 der Passivsaldo m it rund 
73 M ill, RM  den Ausfuhrwert um etwa 30% übersteigt, 
gegenüber 1929 m it einem entsprechenden Satz von 
80%. Die deutsche E infuhr aus USA. belief sich im 
Jahre 1937 auf 282 M ill. RM, die Ausfuhr nach USA. 
auf 209 M ill. RM, was gegenüber 1936 eine Steigerung 
von 20% auf beiden Seiten bedeutet. Im 1. V ie rte l
jahr 1938 setzt sich die Tendenz zur Einfuhrerhöhung 
gegenüber der Vorjahreszeit in  verstärktem  Ausmaß 
durch, so daß sich die E in fuhr m it einem W e rt von 
84,6 M ill. RM  gegenüber dem Vorjahr nahezu ver
doppelt hat. Unsere Ausfuhr nach den USA. dagegen 
sank m it 38,5 M ill. RM, verglichen m it der Vorjahres
zeit, sogar beträchtlich unter den damals erreichten 
Stand.

Ueber die Zusammensetzung unseres Warenaus
tausches m it den Vereinigten Staaten nach den 
Hauptwarengruppen gib t die folgende Tabelle 
Aufschluß:
Deutsche Einfuhr aus USA. Deutsche Ausfuhr nach USA.
Ernährungswirtschaft 7,7% Ernährungswirtschaft 10,8% 
Gewerbl. Rohstoffe . 54,0% Gewerbl. Rohstoffe . . 4,2%
Halbwaren .............  32,9% Halbwaren ............   19,3..
Fertigwaren.............  5,4% Fertigwaren ............   65,7%

A u f der Einfuhrseite bilden unter den G ütern der 
Ernährungswirtschaft Weizen und A epfe l die Haupt
posten. U nter den industrie llen  Rohstoffen steht 
Baumwolle an der Spitze; die Bezüge aus den V e r
einigten Staaten machten im Jahre 1937 ein V ie rte l 
der Gesamtbaumwolleinfuhr aus gegenüber 80% im 
Jahre 1928 (siehe unser Schaubild Heft 4/1938 
Seite 16). Es folgen M inera lö le  und Treibstoffe, 
Schrott und verschiedene Erze zur Stahlbereitung, 
Kupfer und verschiedene chemische Rohstoffe, wie 
Rohphosphate, B oraxka lk und Schwefel. Ferner ist 
noch die E in fuhr von Rund- und Schnittholz sowie 
von Ruß zu erwähnen.

Deutschlands Außenhandel mit USA, in M ill, RM.
I.V j. 
1938 
10,9

2,6
1.3
0,8

73.4

16.5
0,8
4.3 
3,2
3.7 
0,4
1.8

11.3 
8,9 
0,5

14.3
0,2

84.6

Einfuhr I, Vj.
1937 1937

Ernährungswirtschaft ..................   12,5 . 2,9
davon:
W eizen.......................................   2,1 —
Obst, außer Südfrüchte ....................  1,9 0,7
Rohtabake ........................H...............  4,4 1,1
Gewerbliche Wirtschaft ....................  268,3 40,9
davon:
Baumwolle, roh, verarb., Rbw.............  78,4 14,8
Harze, Kopale, Schellacke ................  3,1 o,9
Sonstige Erze u. Metallaschen.........  13,5 1,6
Erdöl und Teer, roh ...........................  9'3 1,3
Rohphosphate   7,4 1,3
Sonst. Rohstoffe f . cheni. Erz............  5’2 o’,8
Rund- und Schnittholz ....................... 6,1 0,9
Roheisen ....................    2,0 —
Schrott .............................    10,9 0,4
Kupfer .................................................  35,6 3,6
Paraffin, Stearin, Wachse . . .  . . .  4,3 0,4
Kraftstoffe und Schmieröle . ' . ' ' ’ ‘ ’ ‘ 59,5 9,1
Teerdestillationserz. f. chem. Zw........  2,1 0,7
Sonst. Farben, Firnisse, L acke .........  3,8 0,9

insgesamt: 281,9 44,2

Die Ausfuhr is t außerordentlich v ie lfä ltig  zusam
mengesetzt. Güter der Ernährungswirtschaft sind 
hauptsächlich vertreten durch Zuckerrübensamen, 
Hopfen und Wein. Unter den Gütern der gewerblichen 
W irtschaft sind Kalirohsalze, schwefelsaures K a li und 
Stickstoffdüngemittel von größter Bedeutung, zusam
men m it Teerfarbstoffen und verschiedenen chemischen 
Vorerzeugnissen. Es folgen die Erzeugnisse unserer 
feinmechanischen und optischen Industrie, Maschinen 
aller A rt, Eisenwaren und Papierwaren, K ra ftfahr
zeuge, Luftfahrzeuge, Wasserfahrzeuge. Einen bedeu
tenden Raum nimmt ferner die Ausfuhr von K inder
spielzeug, Christbaumschmuck und von Musikinstru
menten ein.

Ausfuhr
1937

Ernährungswirtschaft ........................ 22,5
davon:
Nichtölhaltige Sämereien ................. 0,9
Pflanzliche Oele und F e tte ................. 12,7
Hopfen .............................................. 1,4
Wein .................................................  1,9

Gewerbliche Wirtschaft ....................  186,3
Rohstoffe .............................................. 8,9
davon:
Kalirohsalze ......................................  2,0
verschiedene Steine und E rden .........  1,8
verschiedene Rohstoffe f. chem, Erz. 1,1 
verschiedene Rohstoffe, auch Abfälle 1,6

Halbwaren ..........................................  40,3
davon:
Holzmasse, Zellstoff ........................  7,0
Paraffin, Stearin, W achs....................  1,9
Schwefelsaures K a l i ............................ 18,4
Stickstoffdüngemittel ........................  3,9
verschiedene chem. Halbwaren . . . .  1,7

Fertigwaren — Vorerzeugnisse.........  54,2
davon:
Felle zu Pelzwerk, bearbeitet ............  2,8
Papier und Pappe..............................   3,6
Teerfarbstoffe......................................  5,8
versch. chem. Vorerzeugnisse...............  19,5
Stahlrohren..........................................  7,9

Fertigwaren — Enderzeugnisse.........  82,9
davon:
Lederwaren..........................................  1,4
Papierwaren ....................................... 4,7
Bücher, Karten, Noten, Bilder .........  3,1
Ton-, Steingut- und Porzellanwaren 2,2
Glaswaren ..........................................  1,7
Messerschmiedewaren ........................  1,4
Verschiedene Eisenwaren ................  7,6
Werkzeugmaschinen ...........................  1,9
Masch. d. Spinnst.-, Leder- u. Leder

warenindustrie ...............................
Kraftfahrzeuge, Luftfahrzeuge .........  ’
Wasserfahrzeuge ................ ...
Elektr. Erzeugnisse (auch ̂ elektr. .) 2,5
Feinmechanische u. opt, Erz.............  14,2
Pharmaz, Erzeugnisse ........................ 4,9
Musikinstrumente ....... ; .......... ‘ • 4,3
Kinderspielzeug, Christbaumschmuck 5,1

insgesamt: 208,8

L Vj. I. Vj.
1937 1933
5.0 1,7

0,5 0,1
1,6 —

1.0 0,1
0,3 0,3

40,0 36,8
2,0 1,4

0,4 0,1
0,4 0,2
0,2 0,3
0,4 0,5

9,4 4,5

1,6 0,7
0,5 0,3
4,4 0,2
1,0 1,0
0,4 0,3

12,6 9,1

0,7 0,8
1,8 1,1
5,0 3,3
1,3 1,4

16,0 21,8

0,3 0,3
1.1 0.9
0,9 0,9
0,4 0,5
0,3 0,3
0,4 0,3
1,7 1,5
0,5 1,1

1.1 1,9
0,7 1,2
-  2,9
0,5 0,7
1,9 3,9
0,6 0,5
0,9 1,0
0,4 0,5

45,0 38,5
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B erliner Devisenkurse im  Juni (Mitteikurse in Reichsmark)

Lander
A e g y p t.

Kairo

A rg e n t.

Buenos
Aires

B elgien

Brüssel

B ras il.

Rio de 
Janeiro

B u lgar.

Sofia

Canada

Montreal

Dänem .

Kopen
hagen

D anzig

Danzig

England

London

Estland

Reval

F in n l.

Helsing
fors

F ra n k r.

Paris

Griechl.

Athen

H o lland

Amster
dam

Ira n
Persien)

Teheran

Island

Reyk
javik

I ta l ie n

Rom

Währung l e
1 Papier- 

Peso 100 Bel*. 1 Milreis 100 Lewa 100 Kr. 100 GW. l iS % . 100 Kr. 100 Mark 100 Fr.
100

Drachm. 100 Gld. 100 Rial 100 Kr. 100 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

Ju n i 1. 12,635 0,648 42,12 0,146 3,05 2,467 55,07 47,05 12,335 68,20 5,45 6,93 2,355 137,50 15,32 55,17 13,10

2. 12,63 0,648 42,15 0,146 3,05 2,468 55,05 47,05 12,33 68,20 5,44 8,92 2,355 137,60 15,32 55,15 13,10

3 . 12,625 0,618 42,17 0,146 3,05 2,467 55,02 47,05 12,326 68,20 5,4 t 6,915 2,355 137,48 15,31 55,12 13,10

7 . 12,63 0,648 42,16 0,146 3,05 2,464 55,04 47,15 12,33 68,20 5,44 6,915 2,355 137,68 15,32 55,14 13,10

8 . 12,64 0,648 42,16 0,146 3,05 2,46 55,09 47,05 12,34 68,20 5,445 6,92 2,355 137,68 15,33 55,19 13,10

9 . 12,63 0,618 42,14 0,146 3,05 2,46 55,04 47,05 12,33 68,20 5,435 6,92 2,355 137,82 15,31 55,14 13,10
1 0 . 12,63 0,648 42,13 0,146 3,05 2,46 55,04 47,05 12,33 68,20 5,435 6,91 2,355 137,62 15,31 55,14 13,10

1 1 . 12,635 0,648 42,17 0,146 3,05 2,456 65,06 47,05 12,335 68,20 5,44 6,916 2,355 137,61 15,32 55,16 13,10
1 3 . 12,635 0,648 42,16 0,146 3,05 2,454 55,06 47,05 12,335 68,20 5,44 6,915 2,355 137,63 15,32 65,16 13,10
1 4 . 12,625 0,648 42,12 0,146 3,05 2,453 55,02 47,05 12,325 68,20 5,44 6,91 2,355 137,58 15,31 55,12 13,10
1 5 . 12,62 0,648 42,13 0,146 3,05 2,448 55,00 47,05 12,32 68,20 5,435 6,91 2,356 137,50 15,30 55,10 13,10
1 6 . 12,615 0,648 42,15 0,H6 3,05 2,448 54,98 47,05 12,315 68,20 5,43 6,905 2,355 137,47 15,30 55,08 13,10
1 7 . 12,615 0,848 42,12 0,146 3,05 2,453 54,98 47,05 12,315 68,20 5,43 6,91 2.355 137,43 15,30 55,08 13,10

1 8 . 12,615 0,648 42,10 0,146 3,05 2,455 54,98 47,05 12,315 68,20 5,43 6,91 2,855 137,48 15,30 55,08 13,10
2 0 . 12,615 0,618 42,12 0,146 3,05 2,457 54,98 47,05 12,315 68,20 5,13 8,91 2,355 137,45 16,30 55,08 13,10
2 1 . 12,615 0,646 42,16 0,146 3j0o 2,461 54,98 47,05 12,315 68,20 5,48 8,92 2,855 137,47 15,80 55,08 13,10
22. 12,61 0,648 42,14 0,146 3,05 2,459 54,95 47,05 12,31 68,20 5,43 0,92 2,355 137,54 15,29 55,08 13,10
2 3 . 12,615 0,648 42,16 0,148 3,05 2,46 54,98 47,05 12,315 68,20 5,43 6,92 2,355 137,59 15,30 55,08 13,10
2 4 . 12,615 0,048 42,15 0,148 3,05 2,458 54,88 47,05 12,315 08,20 5,43 6,92 2,355 137,58 15,30 55,08 13,10
2 5 . 12,6i5 0,648 42,16 0,146 3,05 2,458 54,98 47,05 12,315 68,20 5,43 6,92 2,355 137,50 15,80 66,08 13,10
2 7 . 12,61 0,646 42,16 0,146 3,05 2,459 54,95 47,05 12,31 68,20 5,43 6,92 2,355 137,48 15,29 55,05 13,10
2 8 . 12,615 0,647 42,15 0,146 3,05 2,46 54,98 47,05 12,315 68,20 5,43 6,92 2,355 137,54 16,30 55,08 13,10
2 9 . 12,615 0,647 42,14 0,146 3,05 2,46 54,93 47,05 12,316 68,20 5,43 6,92 2,355 137,55 15,30 55,08 13,10
3 0 . 12,615 0,647 42,14 0,146 3,05 2,461 54,98 47,06 12,316 68,20 5,43 6,92 2,365 137,54 15,30 55,08 13,10

Durchschn.-
Kurs

12,62 0,648 42,14 0,146 3,05 2,459 55,01 | 47,05 12,322 68,20 | 5,43 6,92 2,355 137,64 15,31 j  55,11 13,10

Länder
Japan

Tokio

Jugosl.

Belgrad

L ettlan d

Riga

L ita u en

Kaunas

Norweg.

Oslo

Polen

War
schau

P o rtuga l

Lissabon

R um än.

Bukarest

Schwed.

Stock
holm

Schweiz

Zürich

Spanien

Madrid

Tschechoslow.

Prag

T ü rk e i

Istanbul

U n g arn

Budapest

U ruguay

Monte
video

V e r.S t.v .
A m e r ik a

NewYork

Währung 1 Yen 100 Din. 100 Lat 100 Lita 100 Kr. 100 Zloty 100 Esk. 100 Lei 100 Kr. 100 Fr. lOOPea. 100 Kr. 1 ß tque 100
Pengo 1 Peso i $

Parität 2,092 7,394 8 1 ,- 41,98 112,50 47,09 18,572 2,511 112,50 53,01
59,985 8 1 ,- 8,708 18,456 73,42 4,34 2,479

J u n i 1 . 0,72 5,70 49,15 41,98 61,98 47,05 11,19 --- 68,58 56,78 — 8,66 1,98 _ 1,05 2,492
2. 0,72 5,70 49,15 41,98 61,96 47,05 11,185 — 63,66 56,75 — 8,65 1,98 — 1,05 2,493
3 . 0,719 5,70 49,15 41,98 61,93 47,05 11,18 — 63,53 56,74 — 8,05 1,08 — 1,05 2,493
7. 0,719 5,70 49, ¡5 41,98 61,96 47,05 11,185 — 63,56 53,76 — 8,65 1,98 — 1,05 2,492
8. 0,719 5,70 49,15 41,98 62,00 47,05 11,195 — 63,69 56,78 — 8,65 1,08 — 1,05 2,491
9. 0,718 5,70 49,15 41,98 61,96 47,05 11,185 — 63,56 56,74 — 8,66 1,98 — 1,05 2,491

1 0 . 0,718 5,70 49,15 41,08 61,96 47,05 11,185 — 83,66 56,77 — 8,65 1,98 — 1,05 2,49
1 1 . 0,718 5,70 49,15 41,98 61,98 47,05 11,19 — 63,68 56,80 — 8,63 1,98 — 1,06 2,484
1 3 . 0,718 5,70 49,15 41,98 61,98 47,05 11,19 — 63,58 56,31 — 8,62 1,98 — 1,05 2,483
1 4 . 0,718 6,70 49,15 41,98 61,93 47,05 11,18 — 63,63 56,84 — 8,62 1,98 — 1,05 2,481
1 5 . 0,718 5,70 49,15 41,98 61,91 47,05 11,175 — 63,51 56,91 — 8,63 1,98 — 1,05 2,475
1 6 . 0,717 5,70 49,15 41,98 61,88 47,05 11,17 — 63,48 56,99 — 8,62 1,98 — 1,05 2,476
1 7 . 0,717 5,70 49,15 41,93 61,88 47,05 11,17 — 63,48 56,86 — 8,62 1,98 — 1,05 2,477
1 8 . 0,717 5,70 49,15 41,98 61,88 47,05 11,17 — 63,48 56,87 — 8,62 1,98 1,05 2,477
2 0 . 0,717 5,70 48,80 41,98 61,88 47,05 11,17 — 63,48 56,89 — 8,62 1,98 1,05 2,477
2 1 . 0,717 5,70 48,80 41,98 61,88 47,05 11,175 — 63,48 58,95 __ 8,63 1,98 1,05 2,482
2 2 . 0,717 6,70 48,80 41,98 61,85 47,05 11,17 — 63,45 57,08 — 8,68 1,98 — 1,05 2,485
23. 0,717 5,70 48,80 41,98 61,88 47,05 11,175 — 63,48 67,09 __ 8,63 1,98 1,05 2,485
24. 0,717 5,70 48,80 41,98 61,88 47,05 11,175 — 63,48 57,00 — 8,62 1,98 — 1,05 2,483
25. 0,717 6,70 48,80 41,98 61,88 47,06 11,175 — 63,48 56,99 — 8,61 1,98 — 1,05 2,482
2 7 . 0,717 6,70 48,80 41,98 61,75 47,05 11,17 — 63,45 56,99 — 8,62 1,98 — 1,05 2,484
28. 0,717 5,70 48,81) 41,93 61,88 47,05 11,17 — 63,48 58,95 — 8,62 1,98 — 1,05 2,485
29. 0,717 5,70 48,89 41,98 61,88 47,05 11,17 — 63,48 50,94 *--- 8,62 1,98 — 1,05 2,485
30. 0,717 5,70 48,80 41,08 81,88 47,05 11,17 63,48 50,00

*■'
8,62 1,98 1,05 2,485

Durchschn.-
Kurs

0,7! 8 5,70 49,00 41,98 61,90 47,05 11,18 — 63,51 66,88 — 8,63 1,98 — 1,05 2,484

Anmerkung: Für Länder, welche die G oldparitä t aufgegeben haben, ist die frühere Goldparität angegeben worden.
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Weltwirtschaft

Die Preisrückgänge auf den W eltrohstoffm ärkten, 
über welche bei der Besprechung der W irtschafts
zweige im einzelnen berich te t wurde, sind in  ih rer 
Ausw irkung auf das Großhandels-Preisniveau der 
einzelnen Länder im  nebenstehenden Schaubild dar
gestellt. Es zeigt, w ie stark der Verlauf des Preis
niveaus gerade in den beiden w ichtigsten W e lt
handelsländern, England und Am erika, nach unten 
gerichtet ist. In  F rankre ich wurde das Preisniveau 
durch das Absinken des Außenwertes des Franken 
weitgehend beeinflußt und hat im  Vergleich zu den 
anderen Ländern eine gegenläufige Tendenz. Deutsch
lands Preiskurve aber zeigt, w ie weitgehend es der 
W irtschaftsführung gelungen ist, die S tab ilitä t des 
Preisniveaus tro tz  der starken Bewegungen auf den 
W eltm ärkten  aufrechtzuerhalten.

Der Preiseinbruch auf den Weltmärkten war am schärf
sten bei den landwirtschaftlich oder industriell erzeugten 
Rohstoffen, während die Nahrungsmittel verhältnismäßig 
geringe Preiseinbußen zu verzeichnen hatten. Unter den 
landwirtschaftlichen Industrierohstoffen fielen zunächst am 
stärksten die Preise von Textilien, wie z, B. die Baum
wolle, welche sogar unter den Tiefstand von 1932 gedrückt 
wurde (s. Schaubild Bericht Nr. 4 S. 16). Besonders stark 
fielen auch die Preise der anorganischen Rohstoffe, so z. B. 
der Metalle, welche sich aber doch noch über dem Niveau 
des Krisenjahres 1932 gehalten haben. Wenn bei manchen 
Nahrungsmitteln sich der Preisstand behaupten konnte, so 
lag dies in einer gewissen Knappheit, unterstützt von einem 
anhaltenden Bedarf, begründet. Die Aussichten der neuen 
Ernte werden für die künftige Preisbildung dieser W elt
handelsgüter ausschlaggebend sein.

Auch der geschilderte Preisrückgang hat die Erfahrungs
tatsache bestätigt, daß die Fertigwarenpreise in dem bis
herigen Rückgang eine erstaunliche Widerstandsfähigkeit

bewiesen haben. So sind seit Herbst 1937 z. B. in den 
USA, die Preise für landwirtschaftliche Erzeugnisse um 
27%, für Rohstoffe um 17%, für Fertigwaren aber nur um 
6% zurückgegangen.

Siehe auch Schaubiider: Industrie-Produktion, Bericht Nr. 4/38.
Aullenkandel, Bericht N r 5/38

Das Ins titu t fü r Konjunkturforschung hat den 
Preisverlauf auf den W e ltm ärkten  nach W aren grup
pen untersucht und s te llt fest, daß das Ausmaß des 
Rückganges demjenigen im Anfang der K rise  1929 
ungefähr gleichkommt. Nach einem Vergleich der 
damaligen und jetzigen Bestimmungsgründe des N ie
derganges komm t es jedoch zu dem Ergebnis, daß der 
gegenwärtige Preisrückgang n ich t so lange anhalten 
und deshalb n icht zu einem derartigen T ie f führen 
dürfte, wie während der vorhergehenden Krise.

ab 30. 5. 36 3%% 
ab 4. 6. 36 i ' M  
ttb 24. 6. 36 4% 
ab 30. 6. 36 3%% 
ab 7. 7. 36 3%

Diskontsätze der Notenbanken

%
In Geltung 

seit %
In Geltung 

seit %
In Geltung 

seit

Amsterdam1. 2 3.12.36 Helsingfors . 4 3.12.34 Pretoria . . . . 37 * 15. 5.33

6 2. 1.37 Kopenhagen. 4 19.11.36 Reval ......... 47s 1.10.35

Batavia....... 3 14. 1.37 Kowno ....... 5 1. 7.38 Riga“ ........... 5 1.11.36

Belgrad 5 1. 2.35 Lissabon . . . . 4 V 11. 5.36 Rom ........... 47, 18. 5.36

Berlin5 A 22. 9.32 London ....... 2 30. 6.32 6 15. 8.35

Bombay .. _ 3 28.11.33 Madrid . 5 15. 7.35 Stockholm . • 27, 1.12.33

Brüssel* . . . . 3 30. 5.38 New York“ .. 1 28. 8.37 Tirana ....... 6 1. 4.37

Budapest . . . Oslo7 3 V2 3,285 7. 4.36

Bukarest* . . . 31/2 5. 5.38 Paris8 . 27z 13. 5.38 W a rs c h a u 10 . 47, 18.12.37

Danzig*........ 4 2. 1.37 Prag ........... 3 1. 1.36 Z ü r ic h ............ 17, 26.11.36

‘ ab 20. io. 35 2W I»  
_ Lombard r»»/«

6 L o m b a rd  5% % 8 ab 10. 7. 36 3% 8 ab 28. 1. 37 4%
« ab 14. 2. 34 1%% ab 24. 9. 36 5°/o ab 14. 6. 37 6%

* ab 15. 5. 35 2% 1 ab 7. 12. 36 4% ab 3. 10. 36 3% , ab 6. 7. 37 5%
ab 10. 5. 38 4%

* ab 15. 12. 34 4i/,%
s ab 23. 6. 36 5% 

ab 25. 6. 36 4%
ab 9, 10. 36 2V6% 
ab 16. 10. 36 2%

ab 3. 8. 37 4%

ab 13. 11. 37 3%
» fü r  Private 5%% 

1° ab 26. 10. 33 5%
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Großhandelspreise w ichtiger Länder (Meßzahlen)

A rg e n 
t in ie n

D äne
m a rk

E n g lan d
F ra n k 

reich
N or

w egen

Tsche- USA.
Zeit B elg ien

Economist Lebens
haltung

H o lla n d Japan
den

Schweiz cho-
slow akei

D.
of Labour

Lebens
haltung

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

1930 95.6 87.4 86.4 83.9 96.3 88.4 89.9 82.4 92.0 87.1 89.6 88.8 90.0 96.2
1931 92.3 73.6 75.8 70.2 90.0 80.0 76.5 69.6 81.9 79.3 77.7 80.6 71.6 87.2
1932 92.8 62.5 78.0 67.6 87.8 68.2 64.8 73.3 81.9 77.9 68.0 74.5 68.0 77.9
1933 88,8 58.9 83.3 68.2 85.4 63.6 63.1 81.6 81.9 76.4 64.5 72.2 69.1 74.9
1934 102.3 55.6 90.2 70.9 86.0 60.0 63.2 80.8 83.2 81.4 63.6 74.0 73.6 79.4
1935 100.6 63.1 92.4 74.1 87.2 54.0 61.7 84.4 85.2 82.9 63.6 77.2 83.9 82.0
1936 102.9 69.1 97.7 78.7 89.7 65.5 64.0 89.9 89.9 85.7 67.7 77.4 84.8 84.8
1937 116.7 80.4 110.2 89.3 94.5 92.7 76.4 108.4 104.6 97.9 78.8 82.0 90.6 88.4

1937
Mai 118.7 81.4 111.4 93.3 92.7 87.7 76.9 109.0 105.4 99.3 79.7 82.4 91.7 88.7
Juni 118.9 81.9 110.6 91.2 94.5 88.8 76.5 108.4 105.4 99.3 79.4 85.5 91.5 88.8
Juli 120.1 82.5 112.1 91.7 94.5 92.8 77.7 108.7 107.4 lOO.o 79.0 83.1 92.2 88.8
Aug. 119.3 82.3 112.1 90.2 94.5 96.2 77.8 107,o 107.4 100.0 78.5 82.7 91.9 88.9
Sept. 119.7 81.1 111.4 88.3 96.3 100.3 77.1 108.5 108.1 lOO.o 78.3 82.0 91.7 89.3
O k t. 119.7 80.3 113.0 86.3 97.0 100.2 77.2 107.6 108.1 99.3 78.5 81.5 89.5 89.4
Nov. 117.0 77.9 112.0 83.4 97.6 99.2 76.5 108.1 107.4 97.9 77.6 80.2 87.4 88.9
Dez. 115.9 77.4 111.1 83.5 96.9 100.6 75.8 109.7 106.7 97.1 77.6 80.3 85.7 88.5
1938
Jan. 116.8 77.6 110.2 82.5 95.7 101.4 75.4 111.6 106.1 96.4 77.9 80.3 84.9 87.4
Febr. 115.4 77.2 108.3 81.8 95.1 100.6 74.4 113.4 105.4 95.7 77.5 80.0 83.7 86.0
Marz — 75.7 106.5 80.3 93.9 101.1 73.4 114.4 — — — — 83.6 —
April — — 79.4 95.1 102.8 -- — — — — — — —

Londoner Goldpreis
im  J u n i  1 9 3 8 *

Berliner
Mittelkurs

für
Auszahlung

LondonTag
1 Unze 1 g

sh d RM d RM

1. 1 4 0 7 l /2 8 6 ,7 3 0 5 5 4 ,2 5 4 4 2 ,7 8 8 4 5 12,335
2 . 1 4 0 8 8 6 ,7 2 1 0 5 4 ,2 7 0 4 2 ,7 8 8 1 4 12,33
3 . 1 4 0 9 8 6 .7 3 7 2 5 4 .3 0 2 6 2 .7 8 8 6 6 12,320
7 . 1 4 0 7 8 6  6 6 9 6 5 4 ,2 3 8 3 2  7 8 6 4 9 12,33
8 . 1 4 0 5 l / 2 8 6  6 6 2 8 5 4 ,1 9 0 0 2 .7 8 6 2 7 12,34
9 . 1 4 0 6 V . 8 6  6 4 4 0 5 4 .2 2 2 2 2 .7 8 5 6 7 12,33

10. 1 4 0 7 8 6  6 6 9 6 5 4 .2 3 8 3 2 ,7 8 6 4 9 12,33
11. 1 4 0 7 8 6 .7 0 4 8 5 4 .2 3 8 3 2 .7 8 7 6 2 12,335
1 3 . 1 4 0 6 7 * 8 6  6 7 9 1 5 4 .2 2 2 2 2 .7 8 6 8 0 12,335
1 4 . 1 4 0 8 8 6  6 8 5 9 5 4 .2 7 0 4 2 ,7 8 7 0 1 12,325
1 5 . 1 4 0 9 8 6 .7 0 2 0 5 4  3 0 2 6 2 ,7 8 7 5 3 12,32
1 6 . 1 4 0 1 0 8 6  7 1 8 1 5 4 ,3 3 4 7 2 .7 8 8 0 5 12,315
1 7 . 1 4 0 1 0 7 a 8 6 .7 4 3 8 5 4 .3 5 0 8 2 .7 8 8 8 8 12,315
1 8 . 1 4 0 1 0 8 6 .7 1 8 1 5 4 ,3 3 4 7 2 .7 8 8 0 5 12,315
2 0 . 1 4 0 1 0 8 6 .7 1 8 1 5 4 .3 3 4 7 2 ,7 8 8 0 5 12,315
2 1 . 1 4 0 9 1/» 8 6 ,6 9 2 5 5 4 ,3 1 8 7 2 ,7 8 7 2 3 12,315
2 2 . 1 4 0 1 0 8 6 ,6 8 2 9 5 4 ,3 3 4 7 2 ,7 8 6 9 2 12,31
2 3 . 1 4 0 9 8 6 ,6 6 6 8 5 4 ,3 0 2 6 2 .7 8 6 4 0 12,315
2 4 . 1 4 0 1 0 8 6 ,7 1 8 1 5 4 ,3 3 4 7 2 ,7 8 8 0 5 12,315
2 5 . 1 4 0 1 0 8 6 ,7 1 8 1 5 4 ,3 3 4 7 2 ,7 8 8 0 5 12,315
2 7 . 1 4 0 1 0 8 6 ,6 8 2 9 5 4 ,3 3 4 7 2 ,7 8 6 9 2 12,31
2 8 . 1 4 0 9 8 6 ,6 6 6 8 5 4 ,3 0 2 6 2 ,7 8 6 4 0 12,315
2 9 . 1 4 0 8 7 * 8 6 ,6 4 1 1 5 4 ,2 8 6 5 2 ,7 8 5 5 8 12,315

3 0 . 1 4 0 8 7 * 8 6 ,6 4 1 1 5 4 ,2 8 6 5 2 ,7 8 5 5 8 12,315

* Gemäß VO. vom 10. Oktober 1931.

Bank für In ternationalen Zahlungs
ausgleich

in Mill. Schweizer Franken zur Parität*

1932 1936 1937 1938

A k t i v «
31. 8. 31. 3. 31. 3. 31.3. 30. 4. 31.6.

Gold in Barren ___ — 24 ,2 45 ,1
25 ,6

20 ,91 21 ,1 32 ,3
Kasse u. Bankguth. 14 ,2 9 ,6 22 ,2 20 ,6 21 ,0
Gelder auf Sicht ..  

Handelswechsel
74 ,3 13 ,0 2 6 ,5 15 ,8 19 ,6 16 ,5

und Bankakzepte . 4 7 3 ,5 150 ,3 10 1 .3 126,8 13 2 ,3 140.1
Schatzwechsel . 136,7 1 8 8 ,3 130 ,7 102,8 9 0 ,3 100.3
Gelder auf Zeit . . . . 20 6 ,5 36 ,0 28 ,7 53 .9 5 7 ,6 5 3 2

Andere Anlagen 21 0 ,7 2 2 6 ,8 2 5 9 ,4 30 0 ,5 2 9 4 ,9 3 8 2 ,8

Sonstige A ktiva „ 9 ,6 12 ,6 1,4 1,2 1 ,0 2,2

P a s s i v a  
Stammkapital . . 10 8 ,5 1 2 5 ,0 1 2 5 ,0 1 2 5 ,0 125,0 125 ,0
Reserven 3 ,8 20 ,9 22 ,1 23 ,1 23,1 24 ,3

Treuhand-Annui-
153 ,3 153,2tätenkonto 15 3 ,6 15 4 ,3 153 ,2 153,1

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

Garantie!. u. Eini.
der franzö». R e*. . 68 ,6 64 ,0 44 ,2 28 ,6 28 ,5 26 ,7

Termingeld
von Zentralbanken

Sichtgeld
Jon Zentralbanken  
fü r eigene Rechn. .

14 5 ,1 11 3 ,3 105 ,5 134,4 134 ,8 127,5

4 6 3 ,0 26 ,0 24,1 44,8 35,9 56 ,3

Sichtgeld 68,1 14 ,3 4 ,2 3 ,3 1,9 1 ,9

Andere Einleger 

Sonstige Passiva .

7 ,8

15 ,2

0 ,9
19,1
36 ,7

0 ,2
2 3 .3
31 .3

2,2
9 ,6

42 ,3

2 ,3
9 ,8

43 ,3

2 ,9
9 .8

36 ,4

15,1 9 ,2 9,1 7 ,9 — —

* 1 Goldfranken — 0,29 g Feingold.
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W echselkurse der Londoner Börse im  Juni (Mitteikurse)

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

Alexan
dria

Amster
dam

Athen Batavia Belgrad Berlin Bombay Brüssel Budapest Buenos
Aires

Bukarest Calcutta Helsing
fors

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

Parität* Ö7.50 12.11 375.00 12.11 276.316 20.43 1.8 35.00 27.82 11.45 813.6 1.Ô 183.23

Jun i 1. 97.50 8.96% 647.50 8.95% 218.00 12.32% 1.513/10 29.28V3 25.1272 19.01 677.50 1.5U,16 226.371/3
4. 97.50 8.961/4 647.50 8.95 218.00 12.31 1.5»/16 29.227a 25.1272 19.0372 677.50 1.513/15 226.371/3

10. 97.50 8.95% 547.50 8.95 218.00 12.3 i% 1.5>3,1S 20.26 25.121/2 19.05 677.50 i.513/ i6 226.75
15. 97.50 8.96% 547.50 8.94V2 218.00 12.3 i 1.5*3/32 29.23 2o.12V2 19.00 677.50 1.5*5/33 226.621/2
20. 97.50 8.96 547.50 8.9IV2 218.00 12.30 1.5“ /33 29.22V3 25.121/3 19.001/2 677.50 1.5*3/33 223.621/3
25. 97.50 8.95% 547.60 8.94 217.00 12.301/2 1.5*3/32 29.21 25.12% lO.OlV? 677.50 1.5*3/33 228.027a
28. 97.50 8.95V4 547.50 8.957a 217.00 12.30 l.Ö"/32 29.22 25.121/3 19.021/3 677.50 1.5*3/33 226.621/3

Hong
kong

Istanbul Kobe Kopen
hagen

Kcwno Lissabon Madrid Mailand Manila Mexiko Monte
video Montreal NewYork

Währung sh für # Piaster sh f. Yen Kronen Lit. Eskudo Peseta Lire sh für $ Peso Peso Dollar Dollar

Parität* 23.81 d 110.60 24.58 d 18.159 48.60 H0.09 25.22 92.48 24.660 d 9.76 >1 d 4.86% 4.38%

1.27a 620.00 1.2 22.40 29.50 110.25 115.00 91.933/4 2.Ö%3 — 20.25 4.99ls/iß 4.9 iV u

4 . 1.2H/16 620.00 1.2 22.40 29.50 110.25 115.00 94.00 2.0%3 — 20.60 5.01% 4.94»/I6

10. 1.215/16 620.00 1.2 22.40 29.50 110.15 115.00 94.12% 2.0%3 — 20.25 5.0L‘Vi 6 4.9)’ /,.

15 1.215/lt 618.00 1.2 22.40 29.50 110.25 115.00 04.563/4 2.0% — 20.00 5.031/4 4.97” /i6

20. 1.2**/16 «20.00 1.2 12.40 29.50 110.25 115.00 83.905/, 2.0% — 20.25 O.007» 4.9dls/iä

25. 1.215/1« 318.00 1.2 22.40 29.50 110.183/4 115.00 94.281s 2.0% — 20.35 5.00% 4.96Vt6

28. 1.231/33 618.00 1.2 22.40 29.50 110.183/4 115.00 94.183/4 2.01s 20.00 5.001/is 4.95%

Oslo Paris Prag Reval Riga Rio de 
Janeiro

Shanghai Singapore Sofia Stock
holm

Valpa -
raiso Warschau Zürich

Währung Kronen Francs Kronen E. Kr. Lat Pence für 
Milr.

d für chin. £ sh für $ Lewa Kronen Peso Zloty Francs

Parität* 18.159 124.21 164.2527 18.159 215.22« 5.899 d — 2.4 673.659 18.169 « 1.00 43.38 ■25.22”

10.085/4
1.0.25
8.75 
851 
9.00
8.75
8.75

2.3*3,16
2.3*3/16
2.3*3/16
2.3*5/16
2.353/16
2.35/8
2.3’/,

405.00
405.00
405.00
405.00
405.00
405.00
405.00

19.40
19.40
19.40
19.40
19.40
19.40
19.40

125.00 | 23.25
125.00 ! 26.25
125.00 23.25
125.00 i 23.375/s
125.00 23.371/2
125.00 28.25
124.00 28.25

21.72
21.72
21.72 
21.643/4 
21.63Vi 
21.61 
21,61'/,

Ju n i 1.
4.

10.
15.
20.
25.
28.

19.90
19.90
19.90
19.90
19.90
19.90 „
19.90

178.25
178.21%
178.34%
178.34%
178.155,,
177.805/s
177.905/,

142.375/3
142.50
142.50 
142.811/4 
112.6’% 
142.815/4 
142.085 4

18.25
18.25
18.25
18.26
18.25
18.25
18.25

25.25
25.25
25.25
25.25
25.25
25.25 

"25.25

2.815/4
2.815/4
2.815/4
2.815/4
2.815/3
2.815/4
2.81*/.

* Währungseinheiten fü r  i  £.

W echselkurse der New-Y orker Börse im  Juni

W E h r u n g Parität 1. 6. 6. 6. 10. 6. 15. 6. 20. 6. 25.6. 30. 6.

Amsterdam ....... Dollar für 100 f l .
„  100 Dr.

40.20
1-291/,

55.15
90.87

55.207,
90.75
2.32

40.171/,

55.33
91.00

55.511/, 
91.37 '

55.42
91.25

55.417* 
91.00 
2.83 

40.31

55.30
91.00
2.33

40.28»/,
99

Belgrad .............
Berlin ..

,, 100 Din. 
"  ,, 100 RM

1.76
23.80

2.32
40.17

2.3272 
40.227,

2.34
40.44

2.34
40.40

Bern ” „  lOOFrcs. 19.30 22.78V2 22.77 22.817, 22.99 22.95 ¿¿.y* 12

16.957,
19.80

Brüssel .. , „  100 Belga 13.90 16.887, 16.93 16.95 17.02 16.9972 16.99
Budapest .. , „  100 Pengö 

Cents « 1 Peso 
Dollar „ 100 Kr.

1 £

17.49 19.80 19.80 19.80 19.80
30.83
22.20
4.9706

19.80 19.80
30.78
29.16
4.9618

Buenos Aires . . . .  
Kopenhagen . . . .

42.44
26.80
4.86*/.

19.30

30.69 
22.077, 

4.9468

30.67
22.077,
4.9450

30.77
22.15
A

30.80
22.177»
4.9656

30.75
22.13
4.9568

tl ,, 1 3- — — —
*« t, mure»* 26.80 24.85 

2.777g 
3.47 Vs 
5.90 
5.267i

24.85 9A. Q900 24.9772 24.95 24.94 24.91
2.7878
3.477*
5.90
5.267*

3.91*/, 2.777.
3.475/8
5.90
5.267,

2.787*
3.473/4
5.9°
5.261/*

2.79 2.79 2.7878
P rag.................... 8.4872 3.487, 3.47*/,
Rio de Janeiro » • 
Rom . . .

Cents „  !  Milreili 
Dollar „  100 Lire 

1 « m 100 Kr.

11.96
5.26

5.90
5.2674

25.627,

5.90
5.26V4

5.90
5.261/*

Stockholm ............. 26.86 25.50 25.50 25.5772 25.60 25.59 ZO.ÖO
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Commerz- und Privat-Bank
A k t i e n g e s e l l s c h a f t  • G e g r ü n d e t  187  0

Berlin • Hamburg
Zentralverwaltung: Berlin W 8, Behrenstraße 46-48

E 1 G E N  E G E S C H Ä  F T S S T E L L E N :

Aachen Dortmund Gro8röhr3dorf (Sa.) Lauban (Schles.) Osnabrück Steinach (Thür. Wald)
Altena (Westf.) Dresden Guben Lauscha (Thür. Wald) Osterburg Stendal
Altenburg (Thür.) Duisburg Gummersbach Leipzig Osterode (Harz) Stettin
Altona (Elbe) Düsseldorf Güstrow (Mccklbg.) Lengenfeld (Vogtl.) Osterwieck (Harz) Stolberg (Rhld.)
Altona-Blankenese Eberswalda Hagen (Westf.) Lennep Paderborn S tu ttga rt
Annaberg (Erzgeb.) Egeln (Bez.Magdeburg) Halberstadt (Remscheld-Lonnep) Peine Suhl
Apolda Ehrenfriedersdorf (Sa.) Halle (Saale) Llmbach (Sachs.) Perleberg Torgau
Artern Eibenstock (Erzgeb.) Hamburg Löbau (Sachs.) Plauen (Vogtl.) Uelzen (Bez. Hannover)
Aue (Sachsen) Eickel (Wanne-Eickel) Hamm (Westf.) Lübeck Plettenberg Velbert
Auerbach (Vogtl.) Eisenach Hanau Luckenwalde Pößneck (Thür.) Viersen
Augsburg Eisenberg (Thür.) Hannover Lüdenscheid Potsdam Waltershausen (Thür.)
Baden-Baden Eisleben Hann.-Münden Magdeburg Pulsnitz (Sachs.) Wandsbek
5ad Kreuznach Elmshorn Harburg (Harburg- Mainz Quedlinburg Wanne (Wanne-E'cke*.;
Barmen (s. Wuppertal) Elsterberg (Vogt!.) W ilhelmsburg) Mannheim Rathenow Warburg (W e stf)
Eautzen Emden Haspe (Hagen-Hasps) Marburg (Lahn) Recklinghausen Wattenscheid
Berlin Erfurt Heidenau (Sachsen) Meerane (Sachs.) Regensburg Weida
Beuthen (O.-S.) Eschwege Helmstedt Meissen Reichenbach (Vogtl.) Weimar
ßielefeld Essen (Ruhr) Herford Merseburg Remscheid Weißen fels (Saafs?
ßitterfeid Falkenstein (Vogtl.) Hersfeld M ittweida Rheine (Westf.) Werdau (Sachs.)
Blankenese Finsterwalde (N.-L.) Hilden Mühlhausen (Thür.) Rheydt Werdohl
Bocholt Forst (Lausitz) Hildesheim Mülheim (Ruhr) Rodewisch (Vogtl.) Wermelskirchen
Bochum Frankenberg (Sachs.) Höchst München Rostock Wernigerode a. Harr
Bonn Frankfurt (Main) (Frankfurt-Höchst) M. Gladbach Rudolstadt Wesermünde
Brandenburg (Havel) Freiberg (Sachs.) Hohenlimburg Münster (Westf.) Saalfeld (Saale) Wetzlar
Braunschweig Friedberg (Hessen) Hohenstein-Ernstthal Naumburg (Saale) Salzwedel Wiesbaden
Bremen Fulda Holzminden Neugersdorf (Sachs.) Sangerhausen Wismar (Mecklbg.)
Breslau Fürth (Bayern) Ilmenau (Thür.) Neuhaldensleben Schmalkalden W itten (Ruhr)
Buchholz (Sa.) Gardelegen Ilsenburg Neu Isenburg (Hessen) Schneeberg Wittenberg (Bez. Hali*.
Buer (Westf.) Gelsenkirchen Iserlohn Neumünster (Holstein) (Schnoebarg- Wittenberge

(Gelsenkirchen-Buer) Genthin Jena (Thür.) Neustadt (Orla) Neustfidtel) (Bez. Potsdam)
8urg (Bez. Magdeburg) Gera Kamenz (Sachs.) Nordenham Schönebeck (Elbe) W olm lrstedt
6urgstädt (Sachs.) 
Buttstädt 
Calbe (Saale)
Celle
Chemnitz
Coburg
Cottbus
Crimmitschau
Cuxhaven
Dessau

Gevelsberg
Gießen
Glauchau
Görlitz
Goslar
Gotha
Göttingert
Gräfenthal (Thür.)
Greiz
Greußen (Thür.)

Kassel
Kiel
Kleve
Köln
Königsberg (Pr.) 
Köthen (Anhalt) 
Krefeld 
Kreuznach 
Landsberg (Warthe) 
Langensalza

Nordhauson
Nürnberg
Oberhausen (Rhld.) 
Oebisfelde 
Offenbach (Main) 
Ohligs

(Sollngen-Ohligs)

Schönlngen
Schwelm
Schwerin (Mecklbg.) 
Sebnltz (Sachsen) 
Siegen 
Solingen
Sonneberg (Thür.)

Oldenburg (Oldenburg) Spremberg (Lausitz) 
Oscherslebsn (Bode) Stadtoldendorf

(Bez. Magdeburg) 
Worms
Wuppertal-Barmert
Wurzen
Zeitz
Zella-Mehlis (Thür.) 
Zerbst (Anhalt) 
Zeulenroda 
Z ittau
Zwickau (Sachs.)

ln den Großstädten vermitteln außerdem 1 2 5  D e p o ® I t e n k a 5 8 er i  den Verkehr mit der Kundschaft

T E l - E G R A M M .  A D R E S S E :  »  A  N s E A T  1 C

V E R T R E T U N G  IN »¡n e | e  s t a d t  D A N Z I G :  C o m m e r z -  un d  P r i v a t - B a n k  Aktiengesellschaft,

Filiale Danzig, Langer Markt 14 •  V E R T R E T U N G  IN  A  M E R | K A : E n n o  W .  E rC k len tZ ,  60 Broadway,
New York City •  K o  M M A N 0  , T  E N , von dor Heydt-Korsten & Söhne, Wuppertal-Elberfeld mit Depositen-

kassa ln Wupportal-Vohwlnkel


