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Der Arbeitsmarkt. 
Die Arbeitslosigkeit hat in den letzten Wochen nur leicht saisonmäßig abgenommen; eine konjunkturelle Ent-

lastung ist nicht eingetreten. Der saisonbedingten Abnahme in der Zahl der versicherungsmäßig unterstützten 
Arbeitslosen steht eine konjunkturelle Zunahme der Arbeitslosen in der Krisenunterstützung und in der Wohlfahrts-
pflege der Städte gegenüber. 

5 Millionen Arbeitslose. 
D e r Rückgang der Arbei ts los igkei t , de r 

A n f a n g März begonnen hat , setzte sich in 
der zwei ten Märzhä l f t e n u r zögernd for t . 
Die Zahl der H a u p t u n t e r s t ü t z u n g s e m p -
fänge r in der Arbe i t s losenvers icherung und 
in der Kr i s enun te r s tü t zung ist gesunken : 

vom 1. bis 15. 5. vom 15. bis 51. 5. im März 
1929 um 4.6 vTI. um 16,4 vH. um 20,2 vLI. 
1950 11111 4,2 vH. um 7,7 vll. 11111 11,6 vH. 

Die Gesamtzah l der un te r s tü t z t en A r -
beitslosen in der Arbe i t s losenvers icherung 
und Kr i s enun te r s tü t zung w a r Ende März mit 
2 347 000 um e twa eine Vier te lmi l l ion g rößer 
als vor e inem Jah r . H inzu k o m m e n noch 
die in der Woh l f ah r t sp f l ege un te r s tü t z t en 
und die ohne Un te r s tü t zung lebenden Ar -
beitslosen. Die Gesamtzah l der Arbe i t s -
losen ist f ü r E n d e März nach der Stat is t ik 
der Arbe i t suchenden be i den A r b e i t s ä m t e r n 
mit e twas übe r 3 Mill ionen anzunehmen . 

Unterstützte und nicht unterstützte 
Arbeitslose. 

F ü r E n d e F e b r u a r w a r die Zahl de r 
„ W o h l f a h r t s e r w e r b s l o s e n " u n d de r übe r -
h a u p t nicht un t e r s tü t z t en Arbe i t s losen an 
dieser Stel le auf rd . % Mill ionen geschätzt 
worden . Nach den j e t z t vor l i egenden Nadi -

Die Beschäftigung (Übersicht) . . . . S . 10 

Bewegung der Aktienkurse S. 10 

Wirtschaftsentwicklung und Bevölke-
rung S. 11 f 

Weisungen des Deutschen S täd te tags u n d des 
Reichss tädtebunds en t f ie len davon 0,31 Mil-
lionen auf die W o h l f a h r t s p f l e g e der Städte . 
D e r Rest von m e h r als 0,4 Mill ionen d ü r f t e 

Die Arbeitslosigkeit. 

Arbeitslose in der 
Stand in 1000 ain 

Arbeitslose in der 
31.1.30 28.2.30 31.3.30 

Arbeitslosenversicherung 
Krisenunterstützung 
Wohlfahrtspflege der Städte 
Wohlfahrtspflege der Landgemeinden so-

wie nicht unterstützte Arbeitslose . . 

2233 
260 
281 

454 

2379 
277 
308 

402 

2053 
294 
320 

383') 
Arbeitslose zusammen (nach der Zahl der 

verfügbaren Arbeitsuchenden bei den 
Arbeitsämtern) 3218 

| 

3366 30501) 

M Geschätzte Zahlen. 

f ü r die W o h l f a h r t s e r w e r b s l o s e n der Land -
gemeinden u n d die ohne Un te r s tü t zung 
l ebenden Arbei t s losen nicht zu hoch ge-
g r i f f en sein. 

Seit dem H ö h e p u n k t der Arbe i t s los igke i t 
von E n d e F e b r u a r ist bis j e t z t ledigl idi die 
Zahl de r Un te r s tü t z t en in der Arbe i t s losen-
vers icherung, die Zahl der „Woh l f ah r t s -
e rwerbs losen" der Landgeme inden u n d die 
Zahl der nicht un te r s tü t z t en Arbe i t s losen 
gesunken ; d ie Zahl der Arbe i t s losen in der 
Kr i s enun t e r s t ü t zung u n d in der Wohl -
f a h r t s p f l e g e d e r S täd te ist bis Ende März 
noch gest iegen. 

Die Arbeitslosigkeit in den Städten. 
Eine A u f g l i e d e r u n g der Arbei t s los igkei t 

nad i Größenk las sen der S täd te ist e rs t f ü r 
Ende F e b r u a r möglich. D a b e i zeigt sidi, daß 
in den Geme inden u n t e r 10 000 E i n w o h n e r n 
der we i t aus g röß te Tei l der un t e r s tü t z t en Ar -
bei ts losen von der Arbe i t s losenvers icherung 



unterstützt wird, in den Großstädten dagegen 
nur e twa zwei Dri t tel . Dementsprechend 
haben Krisenunters tützung und Wohlfahr ts-
pflege in den Gemeinden unter 10 000 Ein-
wohnern nur einen geringen Teil, in den 
Großstädten dagegen rd. ein Dri t te l der 
Gesamtlast an unters tützten Arbeitslosen 
zu t ragen. 

Die auffal lend große Zahl der in den 
Gemeinden unter 10 000 Einwohnern von 
der Arbeitslosenversicherung unters tü tz ten 
Arbeitslosen dür f te vorwiegend auf die In-
anspruchnahme der Versicherung durch 
Landarbei ter und Bauarbei ter zurückzu-
füh ren — also saisonmäßig bedingt — sein. 
Die Krisenunters tützung und die Wohl-
fahr tspf lege haben es dagegen vorwiegend 
mit den Fäl len länger andauernder , also 
kon junk tu re l l oder s t rukture l l bedingter 
Arbeitslosigkeit zu tun. So ist es wohl zu 

erklären, daß die Zahl der versicherungs-
mäßig unters tü tz ten Arbeitslosen in den 
letzten Wochen saisonmäßig sinken konnte , 
während die Zahl der Arbeitslosen in der 
Krisenunters tützung u n d in der Wohl-
fahr tspf lege im Laufe des März noch leicht 
angestiegen ist. 

Die Arbeitslosigkeit nach Ortsgrößenklassen 
(Stand am 28. Febr. 1930). 

Arbeitslose 
in der 

Groß-
städte 
(über 

100 000 
Einw.) 

Mittel-
städte 
(50 bis 
100 000 
Einw.) 

Kleinstädte 
(10 bis 
50 000 
Einw.) 

Gemeinden 
unter 
10 000 
Einw. 

Arbeitslose 
in der 

in 
1000 vH. 

in 
1000 

1 
! vH. 

in 
1000 vH. 

in 
1000 | vH. 

Arbeitslosenver-
sicherung . . . 

Krisenunter-
stützung . . . 

Wohlfahrtspflege . 

697 
140 
202 

67,0 
13,5 
19,5 

107 
19 
32 

67,9 
11,9 
20,2 

342 
50 
57 

76,2 
11,0 
12,8 

1232 
69 
161) 

b ,6 
1 5,2 

l,2l) 
Zusammen . . 1039 100,0 158 100,0[ 449 |ioo,o 1317 100,0 

l) Nur teilweise erfaßt. 

Beschäftigung in wichtigen Industriezweigen 
(Vollbeschäftigte je 100 Gewerkschaftsmitglieder). 

Ende 
des 

Monats 

Produktionsgüterindustrien 

.2 <u 

Insgesamt1)1) 
• v 

•a «'S 1 S | 1.11 
S J S ä 

Verbrauchsgüterindustrien 

I! *§jS ns P 
Q, rt 

I I 

Insgesamt1)8) 

HI I I -
I S I 

Insgesamt1)2) 

. g l 

!<gt 

3 o Ö 

303 tu 

1928/29 
November 
Dezember . 
Januar . . . 
Februar . . 
März 

1929/30 
November 
Dezember . 
Januar . . . 
Februar . . 
März») . . . . 

96,5 
96,9 
95,9 
96.0 
96,2 

97,9 
96,8 
96,8 
91,2 
91.1 

91,5 
90,0 
88,9 
87,4 
88,4 

86.4 
84,2 
81,9 
80,7 
79.5 

92,6 
91.5 
90.6 
89,6 
91,1 

86,0 
85,2 
84,4 
84,6 

81,0 
49,3 
36,6 
28,1 
53,5 

70.8 
46.9 
41,9 
37,2 
47,9 

87,9 
81,5 
78,4 
74.1 
76.2 

81,2 
74,4 

68!3 

94.8 
94.9 
94.4 
92,3 
93.3 

91.5 
90.4 
89.7 
86.8 
87,2 

82,3 
82,1 
81,2 
78,7 
78.1 

82,7 
80.5 
77.6 
77.2 
73,9 

88,1 
78,2 
73.6 
69,9 
78,1 

82,8 
73.7 
71.1 
68,5 
71.2 

91.7 
90,3 
89,1 
87.8 
88,5 

86,3 
84.2 
82.3 
81,6 

87,0 
86,6 
86,0 
85,7 
84,7 

84.7 
82.8 
82,2 
81,0 
80,0 

70,3 
65,3 
67.2 
67.3 
67.4 

76.7 
69,4 
68.8 
67,9 
67,8 

81,8 
78.1 
73,5 
72,7 
74,9 

73,4 
67,0 
63,4 
63,9 
66.2 

93,5 
87,5 
85,0 
84.2 
83.3 

89,0 
82,9 
75.4 
73,7 
73,7 

91,2 
85,8 
85.7 
84,2 
85.8 

88,0 
84.1 
80,0 
79,4 
78.2 

89,1 
84,9 
84,1 
82,9 
84,0 

88.5 
83,9 
80,1 
79.6 
80,1 

84,1 
79.4 
79,1 
77,1 
78.5 

83,1 
78,1 
77,4 
77,0 
77,9 

83.7 
80,1 
78,9 
76.8 
78,1 

81.4 
76.3 
74.5 
73.4 
73,4 

86,5 
78,7 
75,7 
72.7 
78,3 

82,9 
75.5 
73.6 
71.8 
73.9 

89.2 
87.1 
85,8 
84.3 
85.2 

86.3 
83,1 
81,1 
79,5 
79,0 

*) Gew. Durchschnitt auf Grund der in den einzelnen Industrien am 16. 6.1925 beschäftigten Personen. — 8) Ab Juni 1929 Berechnung auf er-
weiterter Grundlage. — 3) Vorläufig. 

BEWEGUNG DER AKTIENKURSE IM 1,VIERTELJAHR 1930 
Veränderungen von Ende Dezember 7S2S bis An fang Apnl 7330 

36 37 38 

Aktien a u s ; 

10 11 12 13 1<* 15 16 17 18 19 20 21 22 23 7k 25 26 27 28 29 30 31 32 33 2k 35 

| Bergbau u, Schwerindustrie : . ] Handel u Verkehr 

| Verarbeitende Industrie | | Gesamtdurchschnitt 

Aktiengruppen 
(fett gedruckt: Durchschnitte der Hauptgruppen) 

Schiffahrt 
Papierindustrie 
Lokomotiven, Waggons 
Sonstiger Transport 
Kali 
Bauausführungen 
Leder, Gummi 
Metallgewinnung 
Gemischte Betriebe 
Eisen- und Straßenbahnen 
Werften 
Vervielfältigung 
Chemische Industrie 
Bergbau und Schwerindustrie gesamt 

15. Warenhandel 28. 
16. Glas 29. 
17. Hypothekenbanken 30. 
18. Sterne und Erden 31. 
19. Baugewerbe gesamt 82. 
20. Wasser, Gas, Elektrizität 33. 
21. Elektrotechnische Industrie 34. 
22. Durchschnitt aller Aktien 35. 
23. Handel und Verkehr gesamt 36. 
24. Steinkohlen 37. 
25. Verarbeitende Industrie gesamt 38. 
26. Metallverarbeitung, Maschinen und Fahr-

zeuge 
27. öle und War.hs 

Maschinen 
Nahrungs- und Genußmittel 
Kreditbanken 
Automobile 
Metallverarbeitung 
Brauereien 
Textilien und Bekleidung 
Zement 
Braunkohlen 
Holz 
Terraingesellschaften 
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Wirtschaftsentwicklung und Bevölkerung. 
In den k o m m e n d e n J a h r e n ha t die Wir t -

schaft mit besonderen Einf lüssen von der 
Seite der Bevölkerungsen twick lung h e r zu 
rechnen. D e n n die Entwick lung der Be-
v ö l k e r u n g weicht in den nächsten J a h r e n 
grundsätzl ich von dem no rma len G a n g ab, 
wie er in der Zeit vor dem Kr ieg bes tand . 
Vor dem Kr ieg sind im großen Zug der Ent -
wicklung von J a h r zu J a h r immer s t ä rke r 
besetz te G e b u r t e n j a h r g ä n g e he range-
wachsen. Dadurch w a r der Wir t schaf t auf 
der einen Seite ein stetig wachsender Be-

Vgl. hierzu die Beilage: 

Deutschlands Bevölkerung 1930 bis 1940 

s tand an menschlicher A r b e i t s k r a f t ge-
sichert; auf der a n d e r n Seite w a r die Ge-
wißhei t gegeben, daß sich der Verbrauch an 
Waren und Diens t le i s tungen, soweit er von 
der Bevö lkerungszusammense tzung beding t 
ist, in ruh igem F l u ß stetig e rwe i t e rn werde . 

Diese Entwick lung ist durch den Kr ieg 
j ä h un te rbrochen worden . D e r Kr ieg 
hat nach zwei Richtungen h in Lücken 
in den A u f b a u der B e v ö l k e r u n g gerissen. 
Einmal durch die Kr iegsver lus te selbst (rd. 
3 Mill ionen einschließlich O p f e r u n t e r der 
Zivi lbevölkerung) , sodann, was noch viel 
s t ä rke r f ü r die k ü n f t i g e Entwick lung ins 
Gewicht fäl l t , durch den s t a rken Ausfa l l an 
G e b u r t e n w ä h r e n d der K r i e g s j a h r e (etwa 
3K Millionen). H inzu kommt , daß sich die 
Tendenz s inkender G e b u r t e n z i f f e r n in den 
letzten J ah ren wiede r wesentl ich v e r s t ä r k t 
hat . All diese Momente zusammen be-
wirken , daß wi r gegenwär t ig u n d auch in 
den nächsten J a h r e n ve rhä l tn i smäß ig wen ig 
Kinder und — t ro tz der Kr iegsver lus te , abe r 
dank der s t a rken Besetzung d e r vom Kr ieg 
verschonten J a h r g ä n g e nach 1900 — viele 
Erwachsene haben ; die Bevö lke rung w i r d 
demnach in i h r em Gesamtdurchschni t t 
„ä l ter" . W i r ha t t en vor dem Krieg1) (1910) 

l) heutiges Reichsgebiet. 

bei e iner Gesamtbevö lke rung von 58 Mil-
l ionen e twa 20 Mill ionen Kinder und 
38 Mill ionen Erwachsene, heu t e (1930) da-
gegen bei e ine r G e s a m t b e v ö l k e r u n g von 
64 Mill ionen rd . 15 Mill ionen Kinde r und 
49 Millionen Erwachsene. 

Einflüsse auf den Arbeitsmarkt. 
Die so gekennzeichnete S t ruk tur der Bevölke-

rung wirkt sich entsprechend auf das Angebot 
an Arbei tskräf ten auf dem Arbei tsmarkt aus. Je 
mehr die schwach besetzten Kr iegsgebur ten jahr -
gänge in das erwerbsfähige Alter hineinwach-
sen, desto geringer wird das Angebot an jugend-
lichen Arbei tskräf ten . Dies bedeutet zunächst 
einen Mangel an Lehrlingen, eine Erscheinung, 
die sich schon jetzt bemerkbar macht. So wird 
die Zahl der männlichen Erwerbstät igen im Al-
ter von vierzehn bis sechzehn Jahren voraus-
sichtlich betragen (in 1000): 

1930 1932 1934 1936 1938 1940 
785 483 585 914 809 800 

Der Tie fpunkt in dieser Entwicklung wird mit 
465 000 im Jahr 1933 erreicht. Wenn in den dar-
auffolgenden Jahren bis 1936 die Zahl dieser ju-
gendlidien Erwerbstät igen vorübergehend wie-
der ansteigt, so hängt dies damit zusammen, daß 
nun die verhäl tnismäßig gut besetzten Geburten-
jahrgänge 1920/22 in diese Altersklasse auf-
rücken. In den folgenden Jahren wird sich je-
doch der scharfe Rückgang der Gebur ten seit 
1922 s tark auswirken. 

Die gleiche Erscheinung, wie sie hier f ü r die 
Gegenwart und die nächsten Jahre fü r die 14-
bis 16jährigen aufgezeidinet wurde (und die im 
übrigen fü r die weiblichen Erwerbstät igen eben-
so gilt, wie fü r die männlichen), macht sich in 
den höheren Altersgruppen entsprechend später 
bemerkbar . So bei den 16- bis 18jälirigen 
nach jeweils zwei Jahren, bei den 18- bis 20jäh-
rigen nach jeweils vier Jahren usf. 

Diese Entwicklung bedeutet fü r den Arbeits-
mark t in den kommenden Jahren unzweifelhaf t 
eine Entlastung in allen den Berufen, f ü r die 
ausschließlich oder vorwiegend jugendliche Ar-
be i t skräf te in Frage kommen. In diesen Be-
rufen ist daher mit einem Rückgang der Ar-
beitslosigkeit, ja sogar mit einem ausgesproche-
nen Mangel an Arbei tskräf ten zu rechnen. Kei-
nesfalls darf man aber fü r den Arbei tsmarkt in 
seiner Gesamtheit eine ähnliche Entwicklung, 
d. h. eine reibungslose Entlastung, e rwar ten . 
Denn nach wie vor wird in den nächsten Jahren 

Voraussichtlicher Stand und voraussichtliche Gliederung der Bevölkerung in den Jahren 1930 bis 1940. 
(in Millionen) *) 

Alter Geschlecht 1930 [ 1931 1 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 

bis 15 Jahre { 

über 15 bis 65 Jahre . { 

über 65 Jahre . . . . { 

männlich 
weiblich 
männlich 
weiblich 
männlich 
weiblich 

7,6 
7,4 

21,8 
23,5 

1,8 
2,3 

7,6 
7,4 

21,9 
23,5 
1,9 
2,3 

7,8 
7,6 

21,8 
23,5 

2,0 
2,4 

8,0 
7,7 

21,8 
23,4 

2,0 
2,4 

8,2 
7,9 

21,7 
23,3 

2,1 
2,5 

8,2 
7,9 

21,8 
23,4 

2,1 
2,5 

8,1 
7,8 

22,0 
23,6 

2,2 
2,6 

7,9 
7,7 

22,3 
23,8 

2,2 
2,6 

7,9 
7.6 

22,4 
23,9 

2,3 
2.7 

7,8 
7,6 

22,6 
24,0 

2,4 
2,8 

7,8 
7,5 

22,7 
24,1 

2,4 
2,8 

Zusammen / männlich 
weihlir.h 

31,2 
33,1 

31,4 
33,3 

31,6 
33,4 

31,8 
33,6 

32,0 
33,7 

32,1 
33,9 

32,3 
34,0 

32,5 
34,1 

32,6 
34,2 

32,7 
34,4 

32,9 
34,5 

Bevölkerung insgesamt 64,3 64,7 65,0 65,4 65,7 66,0 66,3 66,6 66,8 67,1 67,3 

•) Berechnet im'Stat. Reichsamt. — Die Einzelposten der Übersicht sincLabgerundet. 
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der I laupt te i l des Angebots am Arbei tsmarkt 
aus den sehr gilt besetzten Gebur ten jah rgängen 
vor dem Krieg bestehen, die sich um so weniger 
vermindern, je mehr sidi die Sterblidikeitsver-
iiältnisse bessern. Selbst wenn die schledit be-
setzten Kr iegsgebur ten jahrgänge in höhere Al-
terss tufen aufrücken, so madit sidi dies in der 
Gesamtzahl der Erwerbstä t igen nur verhältnis-
mäßig wenig bemerkbar . Die Gesamtzahl der 
Erwerbstä t igen wird zwar in den Jahren 1931 
bis 1934 voraussidit l idi leidit zurückgehen, in 
den darauf folgenden fünf Jahren jedodi wieder, 
wenn audi in langsamem Tempo, zunehmen. 

Eine wirksame Entlastung des gesamten Ar-
bei t smarkts bis zum Jahr 1940 setzt vor allem 
voraus, daß der Bedarf der Wirtschaft an 
inensdilicher Arbe i t skraf t weiter steigt. Damit 
ist an sidi im Zug der allgemeinen Entwicklung 
zu redinen. Entscheidend kommt es aber auf das 
Tempo dieser Steigerung an. Der Arbeitsbedarf 
der Wirtschaft muß, f ü r das ganze Jahrzehnt 
1930 bis 1940 betrachtet, rascher wachsen, als die 
Zahl der Erwerbstä t igen zunehmen wird, wenn 
die s t rukture l le Arbeitslosigkeit der letzten 
Jahre ausgeglichen werden soll. Da rübe r hinaus 
ist eine wi rksame Ent las tung des Arbei tsmarkts 
noch an die Voraussetzung geknüpft , daß das 
Uberangebot an ä l teren Arbe i t skräf ten zur 
Deckung des Bedarfs an jugendlichen Arbeits-
k r ä f t e n herangezogen wird. Dem steht einmal 
entgegen, daß sich eine Reihe von Arbei ten nur 
fü r jugendl idie Arbe i t skräf te eignen, sodann, 
daß fü r jugendliche und äl tere Arbe i t skrä f te we-
sentliche Lohnunterschiede bestehen. Aus diesen 
Gründen wird sidi der Ausgleich auf dem Ar-
bei tsmarkt nicht ohne Reibungen vollziehen; er 
wird al ler Voraussicht nadi nur bis zu einem ge-
wissen Grad möglich sein, besonders so lange der 
Altersunterschied zwisdien den fehlenden und 
den zu viel vorhandenen Arbei t skräf ten nodi 
verhältnismäßig groß ist wie gegenwärtig und in 
den nächsten Jahren. 

Erwerbstätige und nicht erwerbstätige 
Bevölkerung. 

Tn den nächsten Jahren wird die Entwicklung 
des produkt iven, d. h. in der Wirtschaft tätigen 
Teils de r Bevölkerung (Erwerbstätige) und die 
Entwicklung des nichtproduktiven, nur kon-
sumierenden Teils s tark voneinander abweichen. 
Bis zum Jahr 1934 nimmt der nichtproduktive 
Teil der Bevölkerung zu, während die Zahl der 
Erwerbstä t igen voraussichtlich gleichbleibt oder 
sogar leicht abnimmt. Diese Entwicklung ist in 
der Hauptsache dadurch bedingt, daß bis zu die-
sem Jahr die s tark besetzten Gebur ten jahrgänge 
1920 bis 1922 noch im Kindesalter stehen. Es 
handel t sich al lerdings zunächst nur um eine 
vorübergehende Erscheinung. In den Jahren 
1935 bis 1940 wird umgekehr t die Zahl der pro-
dukt iv tätigen Glieder der Wirtschaft voraus-
sichtlich viel s tärker ansteigen als der nicht 
produkt ive Teil der Bevölkerung. Dann frei-
lich, d. h. in den Jahren nach 1940 wird sich 
die Entwicklung grundsätzlich wandeln : die 
äl teren, nicht mehr erwerbstät igen Al ters jahr-
gänge werden verhältnismäßig s tark besetzt 
sein; der Zuwachs an jugendlichen Erwerbs-

tätigen und damit die Gesamtzahl der Kruerbs-
tätigen wird dagegen (infolge des Gebur ten-
rückgangs der Gegenwart) abnehmen oder 
stagnieren. Diese Entwicklung ist vor al lem für 
die Altersversorgung (Sozialversicherung) von 
Bedeutung. 

Einflüsse auf den Verbrauch. 
Aus dem Wandel im Al te rsaufbau der Bevöl-

kerung (weniger Kinder, mehr Erwachsene) sind 
einsdineidende Veränderungen in der Bedarfs-
gestaltung zu erwar ten . Man wird dabei immer 
wieder betonen müssen, daß der Bevölkerungs-
au fbau nur e i n Moment f ü r die S t ruk tur der 
Nadi f rage ist, daß darüber hinaus Einkommens-
verhältnisse, Mode, Veränderungen der Kon-
sumgewohnheiten die Nachfrage teilweise viel 
s tä rker zu beeinflussen vermögen. Es ist daher 
leidit möglidi, daß die von der Bevölkerungs-
seite her zu e rwar tenden Veränderungen in der 
Nadi f rage wesentl idi abgeschwächt (allerdings 
auch verstärkt) werden können. 

Im großen und ganzen ist aber damit zu redi-
nen, daß fü r Waren und Leistungen, die vorwie-
gend von Erwachsenen gebraudi t werden, sidi 
die Absatzmöglidikeiten bessern, während der 
Bedarf an Waren und Leistungen, die f ü r Kin-
der best immt sind, geringer wird. Bis jetzt ist 
der Verbrauch an Kinderkleidung, Kinder-
sdiuhen und sonstigem Kinderbedarf gegenüber 
der Vorkriegszeit berei ts s tark gesunken; er 
wird voraussidit l idi audi weiter noch wesentl idi 
hinter der Entwicklung der Gesamtbevölkerung 
zurückbleiben. Die geringe Zahl der Schul-
kinder kann zu einem Sinken des Bedarfs an 
Sdiulbüdiern, Spielwaren usw. ebenso wie an 
Lehrk rä f t en führen . Auf de r anderen Seite ist 
mit der im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung 
s tarken Zunahme der Erwachsenen mit einem 
entsprechend größeren Anwachsen des Genuß-
mit te lverbraudis zu rechnen. So ist die s ta rke 
Zunahme des Tabakverbrauchs gegenüber der 
Vorkriegszeit zu einem gewissen Teil je-
denfalls auf diese Erscheinungen zurück-
zuführen. Allerdings üben gerade auf den 
Verbrauch von Nahrungs- und Genußmit te ln 
Veränderungen in der K a u f k r a f t und in 
den Verbraudisgewolinhei ten großen Einfluß 
aus. Denn der Bierverbrauch z. B. ha t bis jetzt 
die Vorkriegshöhe noch nicht erreicht. Die s ta rke 
Ausdehnung des Bedarfs und Angebots an Bil-
dungsmöglichkeiten, Unterhal tungs- und Ver-
gnügungsstät ten ist, zu einem Teil jedenfal ls , 
gleidifalls durch die Veränderungen im Bevölke-
rungsaufbau zu erk lären . Nicht nur, daß hier 
der Bedarf ausschließlich von den erwachsenen 
Personen ausgeht ; das Fehlen von Kindern be-
günstigt da rübe r hinaus noch eine s tä rkere Ein-
kommensverausgabung in dieser Richtung. 

Die größere Zahl erwachsener und heirats-
fähiger Personen beeinflußt na turgemäß auch 
die Zahl der Haushal tungen, die wiederum den 
Bedarf an Wohnungen, aber auch an Hausra t 
und Möbeln, weitgehend bestimmt. Bereits im 
Jahr 1935, wenn die schlecht besetzten Kriegs-
gebur ten jahrgänge in das heiratsfähige Alter 
eintreten, dür f te sich jedoch voraussichtlich die 
Zahl der Ehesdil ießungen und damit der Neu-
gründungen von Haushal tungen verr ingern. 
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Der Maschinenmarkt Südamerikas. 
Der Einfuhrbedarf Südamerikas an Maschinen beträgt gegenwärtig über 1/2 Mrd. RM jährlich, d. h. 10 bis 

15 v. H. der gesamten Maschinenausfuhr der Welt. Um die Deckung dieses Bedarfs ist ein scharfer Wett-
bewerb entbrannt. 

Im nachfolgenden wird versucht, aus dem z. T. sehr unzulänglichen Zahlenmaterial ein Gesamtbild von 
den Konkurrenzverhältnissen auf dem südamerikanischen Maschinenmarkt zu gewinnen. 

Steigender Maschinenbedarf. 
Die Maschineneinfuhr der südamerikanischen 

Staaten ist von schätzungsweise 250 bis 300 
Mili. RM im Jahr 1913 auf mehr als 500 Mill. RM 
in der Gegenwart gestiegen. Ein Teil dieser 
wertmäßigen Zunahme entfällt allerdings auf die 
seit der Vorkriegszeit eingetretenen Preissteige-
rungen (die deutsche Großhandelsindexziffer gibt 
z. B. für Maschinen im Durchschnitt eine Preis-
steigerung um etwa 40 bis 50 vH. an). Aber 
selbst wenn man davon absieht, zeigt sich, daß 
mit fortschreitender Industrialisierung der men-
genmäßige Maschinenbedarf Südamerikas seit der 
Vorkriegszeit sehr stark gewachsen ist. 

Mehr als die Hälf te des südamerikanischen 
Einfuhrbedarfs an Maschinen wird gegenwärtig 
durch die Vereinigten Staaten von Amerika ge-
deckt. Deutschland und England, die vor dem 
Krieg den überwiegenden Teil der südamerikani-
schen Maschineneinfuhr bestritten hatten, sind 
gegenüber den Vereinigten Staaten ins Hinter-
treffen geraten. In den letzten Jahren ist es 
diesen Ländern zwar gelungen, einen Teil des 
Vorsprungs der nordamerikanischen Konkurrenz 
wieder aufzuholen; sie exportieren jedoch gegen-
wärtig zusammen immer noch weniger nach Süd-
amerika als die Vereinigten Staaten allein. 

Neben den Vereinigten Staaten, Deutschland 
und Großbritannien spielen auf dem südamerika-
nischen Maschinenmarkt nur noch Frankreich 
und Belgien eine Rolle; sie sind jedoch bisher 
als Konkurrenten größeren Stils kaum in Er-
scheinung getreten. 

Deutschland auf dem südamerikanischen Markt. 
Der deutsche Anteil an der Belieferung des süd-

amerikanischen Maschinenmarkts war durch 
den Weltkrieg stark zusammengeschrumpft. 
Deutschland hatte kurz vor dem Krieg rund ein 
Viertel bis ein Drittel des südamerikanischen 
Maschinenbedarfs gedeckt; 1920 betrug der An-
teil knapp 5 bis 10 vH. Seitdem ist es gelungen, 
die deutsche Maschinenausfuhr nach Südamerika 
auf etwa das Fünffache, den Anteil an der Ge-
samteinfuhr der südamerikanischen Staaten auf 
etwa das Dreifache des Standes von 1920 — also 
auf rund ein Fünftel — zu erhöhen. Diese starke 
Ausdehnung des deutschen Maschinenexports 
war jedoch zunächst nur ein teilweiser Ausgleich 
der vorangegangenen Schrumpfung. 

Deutschlands Maschinenausfuhr nach Südamerika. 

Gesamt Von der Maschinenausfuhr nach Süd-
amerika entfallen auf (in vH.) 

Jahr 
Mill. 
RM. 

= vH. 
;der 

deutschen 
Ma-

schinen-
ausfuhr 

Textil-
ma-

schinen 

Werk-
zeug-
ma-

schinen 

j Dampf-
| loko-
motiven 
} und 
j Tender 

' Elek-
trische 

Ma-
j schinen 

Kessel, 
Teile 
u. Zu-
behör 
von 

Masch. 

1913 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 

71.7 
51,4 
64.8 

102,2 
101,4 
91,3 

110,8 
134,6 

9,1 
9,8 

12,0 
13,0 
11,6 

9,0 
9,0 
9,0 

11,3 
13,5 
18,5 
14.5 
11.6 
14,2 
14.8 
16.9 

8,2 
14,6 
14,0 
12,4 
9,6 
9,1 

11,9 
12,6 

1 16,6 
1,2 
6,6 

13,4 
12,9 
6,1 
4,5 
5,5 

1 12,3 
20,8 
12,5 
8,8 
9,0 

10,2 
8,8 
8,9 

1 8,5 
12,0 
10,3 
10,1 
12,7 
11.7 
12,0 
10.8 

Schätzung der Maschi] 
1. Schätzung mit Hilfe der südamerikanischen 

Einfuhrstatistiken. 
Für eine Schätzung des südamerikanischen 

Einfuhrbedarfs an Maschinen stehen die Einfuhr-
statistiken folgender südamerikanischer Länder 
zur Verfügung: 

für 1913: Argentinien, Bolivien, Chile, 
seit 1920: Argentinien, Bolivien, Chile, Peru, 
seit 1924 ferner: Kolumbien, Venezuela. 

Die Einfuhrstatist ik des größten südamerikani-
schen Landes — Brasilien — läßt eine Aufglie-
derung der Maschineneinfuhr nach Ländern 
nicht zu. 

Maschineneinfuhr Südamerikas *). 

Jahr 

Maschinen-
einfuhr1) 
Mill. RM 

Von der Maschineneinfuhr4) kommen aus 
(in vH.) 

Ge-
samt1) 

ohne 
Brasilien U.S.A. Deutsch. 

Reich 
Groß-

britann. Belgien Frank-
reich 

1913 
1920 
1924 
1925 
1926 
1927 

232 
235 
326 
461 
493 
453 

1268) 
I I I 4 ) 
216 
283 
348 
320 

26,9 
60,6 
49,9 
55,0 
61,2 
55,7 

29,1 
9,7 

17,6 
16,8 
15,4 
15,6 

29,8 
19,5 
17,2 
16,8 
14,0 
13,0 

3,3 
0,8 
2,9 
2,9 
3,3 
4,2 

3.1 
1,6 
2.2 
2,5 
2,7 
2,0 

meinfuhr Südamerikas. 
2. Schätzung auf Grund der Ausfuhrstatistiken 

der Lieferantenländer. 

Die Vereinigten Staaten von Amerika, das 
Deutsche Reich, Großbritannien, Frankreich und 
Belgien decken zusammen über 90 vH. des süd-
amerikanischen Einfuhrbedarfs an Maschinen. 
Die Ausfuhrstatist iken dieser Länder geben daher 
ein ziemlich eindeutiges Bild von den Verschie-
bungen in den Konkurrenzverhältnissen auf dem 
südamerikanischen Maschinenmarkt. 

Maschinenausfuhr nach Südamerika1). 
(in Mill. RM) 

Jahr 
V. St. v. Groß- Dtsch. Frank-

Belgien 
Zu-

Jahr 
Amerika britannien Reich2) reich 

Belgien 
sammen 

1913 
1920 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 

98,8 
220,2 
188,7 
248,3 
301,6 
286,0 
284,1 

90,2 
71,8 
76,7 

106,9 
101,4 

98,1 
117,3 

71,6 
21.03) 
64,1 

101,0 
100,8 

90,5 
109,7 

9,5 
6,4«) 

11,84) 
11,84) 
11,44) 
10,64) 
11,4*) 

3,75) 
2,85) 
5,4S) 
3,4«) 
3,35) 
4,2«) 
4,1®) 

273,9 
322,1 
346,8 
471,3 
518,6 
489,3 
526,6«) 

*) Brasilien, Argentinien, Chile, Bolivien, Peru, Kolumbien, 
Venezuela. — ») Die Zahlen weichen von den Ausfuhrzahlen der 
europäischen Länder infolge verschiedenartiger Anschreibungs-
methoden ab. — s) Ohne Brasilien. — 8) Nur Argentinien, Bolivien 
Chile. — 4) Nur Argentinien, Bolivien, Chile, Peru. 

*) Brasilien, Argentinien, Chile, Bolivien, Peru, Kolumbien, 
Venezuela, Uruguay. — f) Die deutschen Ausfuhrzahlen in dieser 
Übersicht sind etwas niedriger als in der Übersicht „Deutsche Ma-
schinenausfuhr". Dies kommt daher, daß in der vorliegenden Zu-
sammenfassung die deutsche Ausfuhr nach Paraguay und Ecuador 
nicht enthalten ist. — 8) Ohne Uruguay. — *) Ohne Bolivien. — 
8) Ohne Bolivien und Venezuela. — 6 Geschätzt. 
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Z a h l e n ü b e r s i c h t 
Berlin, den 16. April 191 

G e g e n s t a n d 

Woche : 

E i n h e i t 

V o r j a h r 

1 25. Fe-
18.-23. bruar j 4.-9. 
F e b r - L . M S r J M ä r Z 

I 1929 I 1929 1929 

11.-16. i 18.-23. 25.-30. 
März I März j März 
1929 ; 1929 1 1929 

2.-6. 8.-13. 
April ; April 
1929 1929 

10 12 13 14 15 

G e g e n w a r t 

1 24. Fe- I I I 31. 
17.-22. i bruar j 3.-8. ! 10.-15. 17.-22. 24.-29. März 
F e b r - ! i MÜ ! M ä r z ; M ä r z M ä r z 1 M ä r z b i s 

1930 1930 ! 1930 i 1930 ; 1930 

10 11 12 13 14 

1930 

1 . T ä t i g k e i t s g r a d 

Arbeitslosigkeit 
Hauptunterstützungsempfänger 
i . d. Arbeitslosenversicherung1) . . 
i. d. Krisenunterstützung 

zusammen 
Arbeitslosigkeit, England2) 

Produkt ion, arbeitstäglich 
Steinkohle i. Ruhrrevier 
Steinkohle i. Deutsch-Oberschlesien 
Kokserzeugung i. Ruhrrevier 
Steinkohle in England 

Verkehr, arbeitstäglich 
Wagenstellung der Reichsbahn . . . 

1000 — 2460,8 
— I 161,5 
— 2622,3 

1458,0 11391,9 1387,3 

1000 t 391,8 1 398,3 397,2 
78,8 ' 78,0 : 79,7 
85,0 1 91,6 j 88,9 

922,0 i 925,3 ! 935,8 

Kreditsicherheit , arbeitstäglich . . . 
Wechselproteste 

Vergleichsverfahren 
Konkurse 

Notenbanken'5) 
Gold- und Devisenbestand 
davon Reichsbank 

Notenbankkredite4) 
davon Reichsbank 

Depositen (täglich fällige Verbind-
lichkeiten) 

davon Reichsbank 
Bundes Reserve Banken U.S.A. 
Diskontierte Wechsel 
Regierungssicherheiten 

Zahlungsverkehr 
Gelduralauf 
davon Reichsbanknoten 

Postscheckverkehr (Lastschriften). 
Postscheckguthaben (Bestände) . . . 

1000 

Zahl 
1000 m 

Zahl 

131,3 | 137,5 140,0 147,7 

i 

2324.7 — 
177,3 — 

2502,0 ! — 
1268.8 1182,5 

403,7 
78,9 
90,2 

941,9 

404,9 
77,7 
92,9 

953,7 

1884.8 
192,3 

2077,1 
1132.9 

405,5 
69,8 
90,8 

977,0 

— 1178,1 

85,6 
752,3 

154,8 160,5 I 153,0 156,8 

405.1 
73,3 
88,6 

906.2 

— 2378,5 — 2257,7 — — 2053,4 
— 277,2 | — 286,4 — I _ j 293,7 
— 2655,7 I — 2544,1 — — 2047,1 

1523,9 1539,3 1547,2 1563,8 1621,8 1638,8 \ . 

385,4 387,4 349,0 374,2 371,6 j 369,2 I 367,1 
51,9 : 55,4 ; 52,9 | 55,8 j 53,6 i 58,1 J 55,0 
85,1 ; 85,6 84,0 83,6 ; 81,8 81,8 j 80,5 

936,7 933,1 918,4 904,7 j 901,4 908,8 

124,2 ; 127,2 127,6 133,0 ! 132,0 j 132,9 

Mill. W. 

Mill. S 

383 
525,4 

11 
32 

2923 
2828 
1693 
1510 

730 
573 

865,0 
172,6 

338 | 420 
500,2 i 598,8 

Mili. m 5504 
3897 
1357 
608 

2 . W e r t b e w e g u n g 
Zinssätze 
Reichsbankdiskont 
Debetzinsen5) \ der Stempel-
Kreditzinsenö) / Vereinigung 
Tagesgeld 
Monatsgeld 
Privatdiskont 
Warenwechsel mit Bankgiro 
Reportgeld > . . . 
Rendite der 5% Goldpfandbriefe . 

» » 6% r» 
» » 7% » 
» » 8% » 

Call money New York 
Privatdiskont London 

> Zürich 
» A msterdam 

16 
36 

2915 
2819 
2368 
2186 

664 
526 

952,5 
166,4 

6247 
4547 
1525 

580 

% P. a. 6,50 
9,50 
3,50 
6,50 
7,39 
5,98 
6,28 
7,75 
6,20 
7,17 
8,02 
8,30 
6,65 
5,26 
3,38 
4,47 

Devisenkurse in Berlin 
New York 
London 
P a r i s 

M j e $ 
Ml j e £ 

rJM jelOOfr 

Aktienkurse 
Bergbau- und Schwerindustrie 
Verarbeitende Industrie 
Handel und Verkehr 
Gesamt 

4,2128 
20,45 
16,45 

139,9 
131,8 
131,2 
133,4 

Warenpreise 
I n d e x z i f f e r n 

Reagible Waren7) 
Großhandelspreise (gesamt) 
Agrarstoffe 
Industr . Rohstoffe u. Halbwaren 

« Fertigwaren 
Produktionsgüter 
Konsumgüter 

Großhandelsindex: 
Ver. St. v. Amerika (Fisher) . . . . 
Großbritannien (Fin. Times) . . . . 

G r o ß h a n d e l s p r e i s e 
Roggen, märk. , Berlin, prompt. . 
Rinder, Lebendgewicht, Berlin . . 
Rindshäute, südam., Hamburg . . 
Maschinengußbruch, I a, Essen .. 
Feinbleche, 1 bis unter 3 mm8) . 

Baumwolle, New York, loco 
Weizen, Northern I I I , Winnipeg, loco 
Kautschuk, Plant, crepe. London . 
Kupfer. Kartellpreis cif EuroP.Kont 

1913 = 100 

1926 = 100 
1913 = 100 

m 
je 1000 kg 

je 50 kg 
m je y2 kg 

Ml j e t » 

cts je Ib 
cts je 60 Ibs 

sh je ib 
cts ie Ib 

126,0 
140,0 
135,7 
133,7 
158,2 
137,4 
173,9 

98,0 
133,2 

206,0 
50,7 

1,33 
71,50 

161,50 
20,25 

122*1, 
1I01!2 
18.25 

6,50 
9,50 
3,50 
7,99 
7,39 
6,13 
6,46 
7,69 
6,20 
7,17 
8,03 
8,30 
7,96 
5,28 
3,38 
4,53 

13 
34 

2906 
2811 
2108 
1924 

643 
503 

989,2 
163,0 

5989 
4332 
1374 

578 

4,2138 
20.45 
16.46 

4,2148 
20.45 
16.46 

137,6 
130,0 
130,3 
131,8 

126,2 
139,6 
134,1 
133,9 
158,1 
137.4 
173,8 

98,4 
133.5 

205,3 
50,0 

1,29 
71,50 

161,50 
20,69 

120ik 
l/0lh 
19.25 

6,50 
9,50 
3,50 
8,10 
7,38 
6,19 
6,53 

6,21 
7,18 
8,04 
8.30 
9,25 
5.31 
3,38 
4,53 

339 
504,0 

11 
39 

2810 
2715 
1967 
1779 

592 
449 

955,6 
165,3 

5803 
4162 
1272 

559 

388 262 403 
605,3 409,1 617,8 

16 : 15 21 
38 I 40 ; 27 

408 
603,5 

16 
33 

2810 
2714 
1909 
1716 

683 
528 

942,7 
185,4 

5649 
4028 
1247 

598 

2816 
2719 
2677 
2488 

613 
478 

2710 
2613 
2577 
2389 

807 

1024,1 1029,9 
170,3 I 169,1 

6536 ; 6098 
4818 ! 4440 
1469 I 1328 

642 : 679 

963,5 
166,1 

1587 
623 

137,9 
130,6 
130,8 
132,3 

126,9 
140,1 
135,6 
134,0 
158,0 
137,4 
173,6 

98,2 
133,9 

205,0 
50,3 

1,30 
71,50 

161,50 
21,34 

119% 
110% 
19.75 

6.50 
9,50 
3,50 
7,47 
7,75 
6,33 
6,50 

6,20 
7,18 
8,05 
8,31 
7,04 
5,38 
3,38 
4,44 

4,2148 
20.45 
16.46 

135,8 
129,3 
130,0 
131,0 

126,6 
139,9 
135,0 
134,0 
158,0 
137.4 
173,6 

98,2 
133,6 

207.5 
50,8 

1,30 
ca. 74,00 
161,30 
21,43 
121»U 
m u 
21.25 

6,50 
9,50 
3,50 
5,58 
7,81 
6,38 
6,48 
8,00 
6,20 
7,18 
8,07 
8,31 
8,67 
5,35 
3,38 
4.47 

4,2146 
20,46 
16,46 

138,5 
131,4 
131,8 
133,1 

131,7 
139.3 
132,9 
134.5 
158,0 
137.4 
173.6 

98,3 
133.5 

206,8 
48,9 

1,30 
ca. 74,00 
161,30 
21,16 

U8»h 
0/11% 
22.82 

6,50 
1 9,50 

3,50 
6,55 
7,83 
6,44 
6,48 
8,00 
6,21 
7,18 
8,08 
8,32 

12,10 
5,34 
3,44 
5,28 

4,2154 
20,46 
16,48 

140,6 
132,9 
132,6 
134.5 

132,2 
138,6 
130,4 
134,9 
158,0 
137.4 
173.5 

134,1 

206,3 
48,1 

1,35 
74,50 

161,30 
20,84 

116% 
O/ilVe 
24.38 

6,50 
9,50 
3,50 
8,08 
7,70 
6,45 
6,59 

6,21 
7,19 
8,09 
8,34 
9,00 
5,33 
3,50 
5,41 

4,2167 
20,46 
16,48 

130,4 
138,4 
130.4 
134.5 
157,9 
137,4 
173,3 

97,9 
134,3 

206,5 
51,2 

1,35 
74,50 

159,10 
20,61 
115% 
0\10'k 
24.38 

6,50 
9,50 
3,50 
7,06 
7,84 
6,44 
6,60 

6,21 
7,19 
8,09 
8,36 
8,42 
5,28 
3,44 
5,41 

4,2166 
20.47 
16.48 

142.2 
134.4 
132.3 
135.5 

127,1 
137.4 
128,6 
133,7 
157,7 
137.5 
172.9 

97,3 
134,0 

206,2 
50,6 

1,32 
73,50 

159.10 
20,69 
1168/4 

OflO'k 
22.00 

360 
503,3 

24 
44 

2903 
2809 
1852 
1675 

732 
616 

376,9 

5404 
4000 
1331 

568 

323 430 367 371 316 
473,3 616,7 491,7 494,2 | 414,8 

28 27 23 2S 26 
43 40 46 43 47 

2923 
2828 
2465 
2288 

582 
469 

342,8 
482,8 

6220 
4714 
1577 

541 

6,00 
9,00 
3,00 
5,43 
7,35 
5,38 
5,87 
7,00 
6,45 
7.52 
8,23 
8.53 
4,40 
3,85 
2,63 
2,80 

4,1906 
20,37 
16.39 

6,00 
9,00 
3,00 
7,28 
7,26 
5,38 
5,89 
7,00 
6,45 
7,52 
8,25 
8,54 
4,42 
3,52 
2,63 
2,84 

4,1900 
20,37 
16,39 

4,1913 
20.37 

130.1 129.6 
104,7 
113,0 
112,9 

105,5 
129.1 
116,0 
126,4 
154.2 
139,4 
165,4 

92,2 
120,9 

161,0 
50,6 

0,85 
64,00 

161,00 
15,48 

105*1« 
0I8*/1R 
18.30 

104,1 
112,5 
112.4 

104,5 
128,1 
113,8 
126,0 
153.8 
139,2 
164.9 

91,9 
119,4 

161,0 
51,3 

0,85 
64,00 

161,50 
15,15 

%»u 
18.30 

2958 
2864 
2203 
2029 

647 
530 

308,6 
486,1 

5939 
4472 
1296 

563 

2987 
2892 
1879 
1708 

580 
459 

266,3 
514,1 

5704 
4261 
1262 

534 

3037 
2942 
1732 
1560 

717 
593 

205,6 
561.4 

206,8 
529.0 

5512 | — 
4102 ! — 
1198 1567 

546 564 

5,50») 
8,50») 
3,00 
7,49 
7,23 
5,38 
5,88 

6,46 
7,54 
8,25 
8,54 
3,75 
3,32 
2,63 
2.85 

5,50 
8,50 
3,00 
5,10 
7,09 
5,19 
5,50 

6,46 
7,55 
8,24 
8,53 
3,50 
3,05 
2,63 
2.52 

5,50 
8,50 
3,00 
4,91 
6,79 
5,02 
5,39 

6,46 
7.55 
8,20 
8,50 
3,25 
2,54 
2.56 
2.36 

135,0 

276 
394,0 
30 
45 

2977 
2883 
2441 
2269 

573 
457 

241,1 
530,4 

6312 
4797 
1394 
599 

5,0010J 
8,00 luj 
2,5010) 
5 40 
6,59 
4,88 
5,25 
6,29 
6,43 
7,47 
8,02 
8,41 
3,83 
2,20 
2,56 
2.24 

4,1943 4,1917 j4,1878 
20,39 20,38 20.38 

16,39 16,41 IÖUO ! IÖUO 

129.4 
103,8 
113,3 
112.5 

104,5 
127,5 
112.7 
125.8 
153,5 
139,2 
164,2 

91,0 
118,5 

156,2 
50,1 

0,84 
63,50 

161,50 
14,53 

101 
017% 
18.30 

128,4 
103,1 
112,6 
111.7 

103,9 
126.3 
109,9 
125,2 
153.1 
139.2 
163,5 

90,9 
117.4 

142,6 
50,0 

0,81 
62,50 

163,00 
14,48 

a 
18.30 

128,8 
102,9 
112,3 
111.6 

102.7 
126,0 
108.8 
125,5 
152,7 
139.0 
163.1 

90,7 
117.2 

146,3 
50,6 

0,79 
62,50 

165,00 
15,56 
99»/4 
0/73U 
18.30 

131,1 
104,7 
114,1 
113.5 

103,7 
126,1 
109,1 
125,7 
152.4 
138,9 
162.5 

90.4 
117,1 

144,7 
49.5 
0,79 

62,50 
165,00 
15,93 
101 
0/7% 
18.30 

5,00 
8,00 
2,50 
6,35 
6,54 
4,71 
5,15 

6.38 
7.39 
7,94 
8,35 
4,00 
2,42 
2,56 
2.24 

4,1889 
20.38 
16.39 

132,9 
107,2 
115,2 
115.5 

104.0 
126,6 
111.1 
125,6 
152,1 
138,9 
162,0 

90,8 
117,3 

161,7 
50,6 

0,79 
63,50 

165,00») 
16,63 

104»/„ 
017*14 
18.30 

4 , 1 8 ^ 
20,3^ 
16,40. 

131,9 
107,« 
115,7 
115.5: 

103,9 
126,£ 
112,2 
125,4 
152,0 
133.8 
161.9 

163,8 
52,1 

0,76 
63,50 

1^50" 
16.6i 

, ® i s 3 1 \ 3 - 2 9 - einschl. der Sonderfürsorge bei berufsüblicher Arbeitslosigkeit. — *) Ohne Nordirland; registrierte Arbeitslose. — 8) Reichsbank und die 4 Privat-
Notenbanken. — 4) Wechsel und Lombards. — Debetzinsen zuzüglich Vorschußprovision. — 8) Kreditzins^! für täglich fähiges Geld in Dro^sionsfreier R e c h n u n g -
\ A b l f i T I ä V o Ä e M e s s i n g b l e c h a b f ä l l e , Blei, Mittelbleche, Wolle, Hanf, Flachs, Ochshäute, Kalbfelle? J T ? B a s f s S ? 5 e n t d e r D F m n g e T - ^ 4 
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