
BETRIEBSWISSENSCHAFTLICHE 
FORSCHUNGEN DES WIRTSCHAFTSVERKEHRS 

HERAUSGEGEBEN VON 

PROF. DR. K. OBERPARLEITER UNO PROF. DR. F. FINDEISEN 
~~~~~~~~ ~22 ~~~~~~~= 

DAS 
OSTERREICHISCHE 

PAPIERKARTELL 
UNTER BESONDERER BEROCKSICHTIGUNG 
SEINER AUSWIRKUNGEN AUF DIE PRODUK
TIONSGESTALTUNG UND ABSATZWIRT-

SCHAFT DER PAPIERINDUSTRIE 

VON 

DR. HEINRICH SALZER 

VERLAG VON JULIUS SPRINGER IN WIEN I 1937 



ISBN 978-3-709\-9599-4 ISBN 978-3-709\-9846-9 (eBook) 
DOl 10.\007/978-3-709\-9846-9 

ALLE RECHTE, INSBESONDERE DAS DER OBERSETZUNG 
IN FREMDE SPRACHEN, VORBEHAL TEN 



3 

Inhaltsverzeichnis. 
Seite 

Vorwort ....... . ......... + • • • •• 5 

1. KapiteI: Die Lag e d e r 0 s t err e i chi s c hen Pap i e r
i n d u s t r i e v 0 r d e r K art e 11 i e run g: 
A. Die Bedeutung der osterreichischen Papierindustrie, Rohstoff-

verbrauch ........•........ 7 

B. Stellung in der Weltproduktion . . . . . . . 12 

C. Die Produktionskosten in der Papierindustrie . 18 

D. Die Absatzverhaltnisse in der Vorkartellperiode 25 
E. Der osterreichische Papierexport • . . . . . . 32 

II. KapiteI: Die G r ii n d e de r K art e 11 i e run g: 

A. Selbstkostensteigerung durch au.l3erbetriebliche Einfliisse 37 

B. Die SeIbstkosten im Zusammenhang mit dem Beschiiftigungsgrad 39 
C. Die Erfoigsgestaltung in der Vorkartellperiode . . . 44 
D. Die Kurse der Papieraktien und Bilanzaufstellungen . . . . . 48 

III. Kapitel: Die K art e 11 v ere i n bar un gun d -0 r g a n i-
. sation: 

A. Die Opa ihm Rahmen der wirtschaftlichen Konzentrationsformen 58 
B. Die Opa und ihre Vertragsbestimmungen ........... 64 

1. Das kommissionsweise Alleinverkaufsrecht ........ 65 
2. Die Quotenaufteilung, Gesamt- und Gruppenauftragsanspriiche 66 
3. Der Mengenausgieich . . . . . . . . 69 
4. Dbertragung von Auftragsanspruchen 72 
5. Partiewaren, Lieferfristen 73 
6. Die Preispolitik der Opa . . . . . . 73 
7. Die Verkaufsbedingungen . . . . . . 82 
8. FakturenregeIung,' Kreditgewiihrung, Verkehr mit den 

Kunden ...................... 84 
9. Die Deikrederehaftung der Opa. . . . . . . . . 85 

10. Exportpriimie und Wertausgieich fUr Exportpreise 86 
11. Der Spesenbeitrag .. . • . . 87 
12. Die ideellen Auftragsanspriiche 88 
13. Weitere Vereinbarungen: 

a) Reservefonds ....... 89 
b) Inkrafttreten des Dbereinkommens 89 
c) Konkurrenzverbot .. . . . . . . 90 
d) Diverse ............. 90 

14. Behandiung der Niederlagen und Fabrikshandier 91 
15. Zusammenfassung .............. 92 

1* 



4 
Seite 

IV. Kapitel: Die Au s w irk u n g e n auf die Pro d u k t ion s-
g est a I tun g: 
A. Die Schwierigkeiten in der Darstellung 94 
B. Die Produktionsmengen und -werte in der Kartellperiode 96 

C. Die Produktionsgestaltung bei einzelnen Unternehmungen . 102 
1. Die Mehr- und Minderversandsalden • . . . . . . . . 102 
2. Betrachtung einer Unternehmung mit Mehrversand .. . 104 
3. Betrachtung einer Unternehmung mit Minderversand.. . 106 
4. Betrachtung einer Unternehmung mit Mehr- und Minderver

sand und Erhohung des Auftragsanspruches durch Kontingent-
ankauf .......................... 107 

o. Betrachtung einer Unternehmung mit Mehr- und Minderver
versand und Verminderung des Auftragsanspruches durch 
Kontingentverkauf . . . . . . . . . . . . . 109 

D. Die Erfolgsgestaltung nach der Kartellierung . . . . . . . . . 112 

V. Kapitel: Die Au s w irk u n g e n auf die A b sat z w i r t
s c haft: 
A. Ursachen des Ruckganges, Sparmoglichkeiten beim Konsumenten 124 
B. Die Preise und ihre Berechtigung . . . . . . . . . . . . . . 127 

C. Das Obereinkommen mit den Druckern und Verlegern . . . . . 131 
D. Die Vereinbarungen mit den GroBhlindlern und Niederlagen . ISS 
E. Die Gestaltung der Absatzkosten . . 1S5 
F. Die Delkrederehaftung des Kartells 

SchluBwort 

Literaturverzeichnis 

.138 

.140 

.142 



5 

Vorwort. 
Diese Arbeit stellt einen Versuch dar, die Auswirkungen der Kar

tellierung der osterreichischen Papierindustrie auf die Produktions
gestaltung und Absatzwirtschaft zu zeigen. Es soIl veranschaulicht 
werden, wie die Verhaltnisse in der Vorkartellszeit waren, welche 
Anderungen und Bestimmungen die Kartellierung mit sich brachte und 
wie sich diese in der Papierindustrie auswirkten, soweit es moglich 
war, dies nach der kurzen Zeitspanne, die seit der KartellgrUndung 
verflossen war, festzustellen. Die Untersuchungen waren vielfach da
durch erschwert, daB das Kartell noch mit "Kinderkrankheiten" zu 
schaffen hat und dadurch eine klare und objektive Darstellung ge
fahrdet ist. Es wurde versucht, diese Nebenerscheinungen nach Mog
lichkeit auszuschalten und in kritischer Betrachtung zu zeigen, wie 
weit der ZusammenschluB der osterreichischen Papierindustrie geholfen 
hat und helfen wird, die schwere Krise zu Uberwinden. 

An dieser Stelle sei mir auch gestattet, Herrn Prof. Dr. K. 0 b e r
par 1 e i t e r und Herrn Prof. F. Do r f e 1 fUr die freundliche Begut
achtung dieser Arbeit und Herrn Assistent Dr. S tad 1 e r fUr erteilte 
Ratschlage ergebenst zu danken. 



I. Kapitel. 

Die Lage der osterreichischen Papierindustrie 
vor der Kartellierung. 

A. Die Bedeutung der osterreichischen Papierindustrie. 
Rohstoffverbrauch. 
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Unter den einzelnen Industrien Osterreichs gibt es wenige, die so 
wie die Papierindustrie Anspruch darauf erheben konnen, als fast 
100 Prozent bodenstandig bezeichnet zu werden und die gleichzeitig 
mehr als die Halfte ihrer gesamten Produktion ins Ausland liefern. 

Osterreich bildet als waldreiches Alpenland, ausgestattet mit vor
zuglichen Wasserkraften, die beste Basis zur Entwicklung einer boden
standigen Papierindustrie, die ihren gesamten Bedarf an Rohmaterial 
fast ausschlieSlich mit heimischen Produkten deckt. Diese Tatsache 
stellt gleichzeitig einen ausschlaggebenden Faktor in der Standorte
wahl der Papierindustrie dar. Bei den meisten Fabriken ist namlich 
der Standort rein rohstofforientiert, d. h. als Standorte wurden haupt
sachlich waldreiche Gegenden bevorzugt, in den en auch gleichzeitig 
Wasser in genugender Menge vorhanden ist. Wasser wird namlich in 
der Papierindustrie nicht nur als Kraftquelle verwendet, sondern es 
spielt auch als Hilfsstoff in der Produktion eine wichtige Rolle, wobei 
die chemische Reinheit des Wassers Bedeutung hat. Wenn also von 
einer Rohstofforientierung gesprochen wird, so muS gleichzeitig be
merkt werden, daS sowohl' Holz als auch Wasser in der Standortewahl 
der Papierindustrie in der Richtung zum Rohstoff nebeneinander als 
ausschlaggebende Momente auftreten. Eine eingehende Betrachtung 
des Problems der Standorte in der Papierindustrie wurde zu weit 
fiihren und es mag der Hinweis auf Spezialarbeiten uber dieses Gebiet 
genugenl). 

1) R. S. S tau d t: "Die Standortswahl der deutschen Papierindustrie 
in theoretischer und historischer Untersuchung." Diss., Berlin 1926. 

K. Wei /3 e n f e 1 s: "Die Standorte der papierverarbeitenden Industrie 
Deutschlands." Diss., Koln 1931. 

H. S c hoI z: "Die osterreichische Papier-, Holzstoff-, Zellulose- und 
Papierindustrie", Wien. 
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Papier- und Papierverarbeitende 

Betriebe mit einer 

bis 5 I 6 bis 20 I 21 bis 50 I 
Zahl 

Be- 1 Ar- I Lehr-I Be- 1 Ar- I Lehr-I Be- 1 
triebe beiler Hnge triebe beiter Unge triebe 

Ar- 1 Lehr-
beiter linge 

mannl. - 52 4 - 326 - - 810 8 
------------------------

Papierindustrie weibl. - 18 - - 124 - - 388 -
----- --

zus. 24 70 I 4 41 450 I - 34 1.198 1 8 

mannl. - 36 4 - 254 - - 657 2 
--- ----------------- ----

davon 
Zelluloseerzeugung weibl. - 12 - - 95 - - 281 -

---
zus. 17 48

1 

4 32 349 1 
- 26 938 1 

2 

mannl. - 16 - - 72 - - 153 6 
------------------------davon 

Papiererzeugung weibl. - 6 - - 29 - - 107 -
-----

zus. 7 221 - 9 1011 - 8 260 I 6 

mannl. - 1.027 313 - 1.620 263 - 1.609 143 
------------------------

Papierverarbeitende 
Industrie weibl. - 459 6 - 1.073 33 - 1.206 2 

---
zus. 595 1.486 1 319 263 2.693 1 296 91 2.815 1 145 

I) Wirtschaftsstatistisches Jahrbuch 1936, 11. Jahrgang, Tabellenheft Nr. 2, Tabelle Nr. ZJ:1, 
Seite 363. 

Da an spaterer Stelle an Hand der Produktions- und Absatzziffern 
die Bedeutung der Papierindustrie fUr die osterreichische Volkswirt
schaft genUgend dargestellt werden wird, sei hier nur in runden Zahlen 
ein kurzer Oberblick gegeben. 

Die Industrie umfatW): 48 Papier- und Zellulosefabriken, 60 Holz
schleifereien und 78 Pappefabriken, die zum Teile mit den Holz
schleifereien in Verbindung stehen. Das in den Betrieben investierte 
Kapital kann auf mindestens 225 bis 240 Millionen Schilling geschiitzt 

1) Memorandum tiber die Lage der osterreichischen Pacehopeindustrie 
(Verband der osterreichischen Pacehopeindustrie). XII/1933. 
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Industrie (Ende Juni 1934)1). 

Arbeiteranzahl von 

I 51 bis 100 I 101 bis 500 I 501 bis 1000 I iiber 1000 I Zusammen 

der 

- Be- I Ar- ILehr-1 Be- I Ar- ILehr'l Be-I Ar- ILehr'l Be-I Ar- ILehr-1 Be- I Ar- I Lehr-
triebe beiter liuge triebe beiter liuge triebe belter liuge triebe beiter liuge triebe belter liuge 

-

17 

-

10 

-
--

-

7 

-
--

-

56 

850 5 - 5.480 44 - 2.308 3 - 8381- - 10.664 64 

285 1.090 265 ~I-=- 2.381 

1.135 1 5 29 6.570 1 44 4 2.573 1 3 1 1.049 1 - 150 13.045 1 64 

485 5 - 1.763113 - 1.587 3 - - - - 4.782 27 

148 -;;I-=- 192 965 

633 1 
5 9 2.000 I 13 3 1.773 1 3 - - I - 97 5.747 1 27 

365 - - 3.717 31 - 721 - - 838 - - 5.882 37 
-----------------------------

137 - - 853 - - 73 - - 211 - - 1.416 -

502 1 
- 20 4.570 1 31 1 794

1 
- 1 1.0491 - 53 7.298 1 37 

I 

1.545 95 - 3.551 150 - 397 12 - - - - 9.749 976 
-- -- ------ ----------------- --
1.031 10 - 2.122 8 - 122 - - - - - 6.013 59 

2.5761105 31 5.6731158 1 519 1 
12 - - I - 1.017 15.762 11.035 

werden. 1m Jahre 1934 wurden rund 14.500 Angestellte und Arbeiter 
mit einer Lohnsumme von zirka 32 Millionen Schilling beschliftigt, 
wahrend weiterhin 13.000 Menschen in der Vorproduktion und 16.000 
Menschen in der Weiterverarbeitung beschaftigt wurden. Dies sei 
aus obiger Statistik ersichtlich gemacht. Hieraus kann gleichzeitig 
auch ersehen werden, daB sich in der osterreichischen Papier
industrie ausgesprochene GroBbetriebe nur in geringer Anzahl 
finden. In der absoluten Anzahl der Betriebe stehen jene mit einer 
Arbeiterzahl von 21 bis 50, mit 34 Betrieben an der Spitze, nach der 
Zahl der Arbeiter gerechnet sind sowohl bei der Papierindustrie wie 
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auch in der papierverarbeitenden Industrie die Betriebe mit 101 bis 500 
Arbeitern mit einer Gesamtbeschi:iftigung von 6570 bzw. nur 5673 
Arbeitern fuhrend. In Osterreich hat sich also noch nicht, so wie teil
weise in Deutschland, Canada und den skandinavischen Staaten eine 
richtige Massenproduktion von Papier im Rahmen ausgesprochener 
GroBbetriebe herangebildet; es wiegen die mittleren und kleineren 
Papierfabriken vor. 

Dies erklart sich hauptsachlich daraus, dal3 die Krise in der 
Papierindustrie, wie sie weiter unten dargestellt werden solI, eine Ent
wicklung zum Grol3betrieb nicht zulieB. Anderseits ist .dies gleich
zeitig auch ein Grund, warum der osterreichische Papierexport so 
schwer gegen die canadische und skandinavische Konkurrenz zu 
kampfen hat, da diese eben durch ihre auf Massenproduktion einge
stellten Betriebe in der Lage sind, weitaus billiger zu erzeugen als 
unsere im allgemeinen mehr auf Spezialproduktiou eingerichteten 
Fabriken. 

An Hand einer kurzen 'Obersicht uber den Rohstoffverbrauch der 
osterreichischen Papier-, Zellulose- und Holzstoff- sowie Pappen
industrie lal3t sich ihre Bodenstandigkeit und Bedeutung fur die oster
reichische Volkswirtschaft klar erkennen. 

Der Schleifholzverbrauch betrug im Jahre 1934 1,600.000 fm 
und stieg im Jahre 1935 infolge des gesteigerten Zelluloseexportes 
nach Italien auf 1,700.000 fml). Der Verbrauch wird ausschliel3lich 
durch heimisches Holz gedeckt und betragt bei einem Gesamtnutzholz
aufkommen von 5,500.000 fm rund 33 % des gesamten Holzverbrauches 
Osterreichs. GIeichzeitig bedeutet dies einen GesamterlOs fUr die Wald
wirtschaft und Holzverfrachter von zirka 20 bis 25 Millionen Schilling, 
wovon ungefahr 4500 Holzknechtfamilien ihren Unterhalt finden und 
worauf weiters rund 3000 Bauern und Kleinpachter, sowie etwa 
1000 Verladerfamilien ihre Existenz grunden. Die der osterreichischen 
Bundesbahn zufliel3enden Bahnfrachten fur Schleifholz betragen rund 
5 Millionen Schilling2). 

Ais wichtigster Hilfsstoff sei die Kohle erwahnt; auch hier wird 
weitestgehend osterreichische Braunkohle verwendet und nur in ganz 
gering en AusmaBen Kohle yom Ausland bezogen. Eine Aufstellung 
fiber den Gesamtverbrauch an Kohle fUr das Jahr 1934/35 ergibt 
folgendes Bild: 

1) Jahresbericht des Verbandes der osterreichischen Pacehopeindustrie 
tiber das Geschltftsjahr 1935/36. 

2) Memorandum tiber die Lage der osterreichischen Pacehopeindustrie, 
a. a. O. 
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Kohlenverbrauch der Pacehopeindustrie in Tonnen1). 

Gesamtverbraucb AnteU AnteU 
des Inlandes des Auslandes 

1934 I 1935 1934 I 1935 1934 I 1935 

Insgesamt 495.773 499.314 424.834 426.622 70.939 72.692 
bievon: 

Steinkohle 28.505 28.702 17.894 18.864 10.611 9.838 

Braunkoble 467.088 470.411 406.940 407.758 60.148 62.653 

Koks 180 201 - - 180 201 

Es zeigt sich also, daJ3 tatsachlich so weit wie moglich in der 
Papierindustrie osterreichische Kohle verwendet wird. Aus der 
nachsten Aufstellung geht das Verhaltnis der Verwendung von in- zu 
auslandischer Kohle bei den einzelnen Industriezweigen hervor. 

Hier zeigt sieh, daJ3 die osterreichische Papierindustrie unter allen 
iibrigen Industriezweigen mit Ausnahme des Bergbaus und der staat
lichen Betriebe mit einem Verhaltnis von 14,56 % zu 85,44 % auslandi
seher zu inlandiseher Kohle an der Spitze steht. 

Kohlenverbrauch der osterreichischen Industriezweige in Tonnen, 1935. 

I G,,=, bievon d. s. Prozent 
Industrie Yom gesamten 

verbraucb 
Ausland I Inland Ausland I Inland 

Landwirtscbaft 28.226 21.847 6.379 77,40 22,60 

N abrungsmittel 301.458 132.514 168944 43,60 56,04 

Eisen nnd Metall 702.269 258.753 443.516 36,85 36,15 

Bergbau 331.4.49 10.370 320.879 2.28 97,72 

Salinen 73.830 - 73.830 - 100,-

Chemiscbe 174.306 62.252 112.058 35,71 64,29 

Keramiscbe nnd Glas 81.299 14.553 66.746 17,91 82,09 

Baustoft'e 287.399 128.026 159.373 44,58 55,42 

Tabak 11.719 - 11.719 - 100,-

Textil 228.860 121.751 107.109 53,20 46,80 

Leder 25.723 7.003 18.729 28,20 72,80 

Holz und sonstige 10.784 1.835 8.949 17,02 82,98 

Papier 499.314 72.692 426.622 14,56 85,44 

1) Siehe Seite 10, Bemerkung 1). 
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Der GroBteil der in der Papierindustrie aufgebrachten Energie 
wird jedoch nicht durch Kohle erzeugt; vielmehr entfallen von den 
zirka 100.000 PS eigener Energie tiber die die Papierindustrie ver
fUgt, zirka 25.000 PS auf kalorische Energie und die restlichen 
75.000 PS auf ausgebeutete Wasserkrlifte1). 

Urn das Bild zu vervollstandigen, sei nun in kurzen Umrissen ein 
Oberblick tiber den Verbrauch an anderen Rohstoffen und Hilfsstoffen 
gegebenl). Der jahrliche Bedarf der osterreichischen Papierindustrie 
an Kaolin, Talkum und Porzellanerde stellt sich auf 30 bis 35.000 
Tonnen im Werte von zirka 2,2 Millionen Schilling und wird von den 
beiden inlandischen Kaolinwerken fast zur Ganze gedeckt. An Filzen 
werden rund 150.000 kg im Werte von 2,9 Millionen Schilling und an 
Sieben rund 50.000 kg im Werte von 670.000 Schilling benotigt, dazu 
gesellt sich noch fUr die Holzstoffindustrie ein Schleifsteinverbrauch 
im Werte von 1,1 Millionen Schilling, wobei ein Teil der Schleifsteine 
auch bereits im Inland hergestellt wird. Der Jahresverbrauch an 
Schwefel und Schwefelkies betragt rund 5000 Waggons bzw. 300 Wag
gons. An Bandeisen und Bandstahl werden fUr die Verpackung rund 
2000 Waggons im Werte von 1,2 Millionen Schilling verbraucht. 

Die Papierindustrie verbraucht zudem mit einem durchschnitt
lichen Jahreskonsum yon 22.700 q im Werte von 1,7 Millionen Schil
ling den weitaus groBten Teil der osterreichischen Harzerzeugung und 
darf somit als Hauptbrotgeber fUr die niederosterreichischen Harz
bauern gelten. AuBerdem werden noch 30 Waggons Tierleim, 50 Wag
gons Wasserglas und 25 Waggons Kasein verarbeitet, sowie ungefahr 
3500 t Chlorkalk und fltissiges Chlor. SchlieBlich werden noch in der 
Zelluloseindustrie 43.000 t Kalkstein verbraucht. 

Daraus, daB fast aIle diese oben genannten Roh- und Hilfsstoffe 
aus dem Inlande bezogen werden, ist ersichtlich, daB die osterreichi
schen Papierindustrie sich unter allen anderen Industriezweigen am 
meisten dem Ideal ~iner Heimatindustrie nahert und da.6 mit ihrem 
Wohl, die Existenz von tausenden Menschen in der Vorindustrie sowie 
in der weiterverarbeitenden Industrie verbunden ist. 

B. Die Stellung in der Weltproduktion. 
Osterreich nimmt unter den Papierproduzenten der Welt eine 

nicht unbedeutende Stellung ein und hat mit durchschnittlich 1,4 % an 
der Gesamtweltproduktion Anteil. Die nachstehenden Tabellen geben 
Aufschlu13 tiber die Gestaltung der Weltproduktion wahrend der letzten 
Jahre und zeigen, welche Rolle Osterreich als Papierproduzent spielt. 

1) Siehe Seite 10, Bemerkung 2). 



Weltproduktion an Papierl) 
in 1000 Tonnen. 
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Land 11927 11928 1 1929 I 1930 11931 11932 11933 11934 1 1935 

Nordamerika . 7.369 7.870 8.376 7.821 
Canada 

7.081 6.131 6.706 7.161 7.814 
2.093 2.410 2.674 2.444 2.185 1.888 1.984 2.530 2.691 

U. S. A .. 5.082 - 5.470 5.116 4.662 3.993 4.342 4.341 4.826 
Neufundland . . 184 210 232 261 234 250 250 290 297 

Siidamerika 7 10 11 14 10 18 20 20 22 
Asien (exk!. U. S. S. R.) . 034, 562 618 604 04-8 444: 644 701 -
Brit.·lndien 34 39 41 40 41 41 44 45 49 
Japan . 387 388 415 414 360 264 422 457 -

U.S.S.R. . 268 249 380 49;) 000 479 W6 066 641 
EuroWI 7.920 8.100 9.220 8.700 

Deutschland 
8.210 8.220 8.720 9.710 10.100 

Osterreich 
2.008 2.105 2.339 2.166 2.006 1.803 1.903 2.100 2.203 

211 230 230 210 210 201 201 199 197 
Belgien 164 181 189 173 160 135 165 164 195 
Diinemark . 54 53 52 55 53 55 58 64 67 
Estland 35 36 34 35 24 14 15 18 19 
Finnland 282 305 313 317 328 340 372 413 447 
Frankreich 587 625 654 690 733 682 742 857 897 
Griechenland 5 10 12 12 12 12 14 20 19 
Irland - - 4 - 7 7 9 12 14 
Italien 299 324 443 341 328 348 366 427 497 
Lettland . - - - 25 17 17 21 23 28 
Norwegen 350 352 385 355 206 346 314 321 362 
Holland. 151 171 185 190 192 183 189 194 202 
Polen . 99 122 128 131 119 109 113 136 137 
Portugal. . - 9 9 11 10 12 14 14 14 
Rumanien 40 - - 38 36 35 38 48 51 
Grotlbritannien . - - - 1.422 - - 1.678 1.889 -
Schweden 530 512 620 559 624 614 638 694 752 
Schweiz 86 95 91:1 100 100 90 100 100 100 
C. S. R. 220 - 241 224 - - - - -Diverse 1ilO 165 195 11:10 200 185 195 230 225 

----------------
Welt 14.600 15.260 16.760 15.870 14-.750 13.700 14.710 16.100 17.240 

Die Tabelle steUt die mengenmaBige Produktion der einzelnen 
Lander und Weltteile dar. Unter den Papierproduzenten Europas 
steht Osterreich, je nach den Verschiebungen in den einzelnen 
Jahren, an sechster bis achter Stelle, nach Deutschland, Frankreich, 
Schweden, Italien, Norwegen und Finnland. Der durchschnittliche 
Anteil an der gesamten europaischen Produktion betragt 2,5 %. Wie 
aus den Tabellen der Weltproduktionsindizes und des Anteiles Oster
reichs an der Weltproduktion ersichtlich ist, konnte Osterreich seine 
Stellung nicht behaupten und sein Anteil an der Weltproduktion sank 

1) Annuairo Statistique de la Societe des Nations. 1936/37. Geneve 1937. 
Seito 122, Tabelle Nr. 60. 
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von 1,5% im Jahre 1928 und 1,48% im Jahre 1932 auf 1,14% im 
Jahre 1935. Wahrend also der Weltproduktionsindex mit 94% im 
Jahre 1932 seinen Tiefstand erreichte und von da an eine starke Zu
nahme der Produktionsmengen eintrat, lag in dies em Depressionsjahr der 
osterreichische Index hOher als der Weltindex (95 % ), sank dann aber 
im Gegensatz zur steigenden Tendenz des Weltindex auf 93 % (1935). 
Die osterreichische Papierindustrie hatte also an der Steigerung der 
Weltproduktionsmengen keinen Anteil, dies ist hauptsachlich darauf 
zUriickzufiihren, daB das Fallen der Preise den Papierexport stark 
beeintrachtigte. 

Gebiet 

Welt .... 
N o\'damerika • 
:§luropa ... 
Osterreich . . 

Produktionsindex 
(1927 = 100). 

/Hfilw~lffi~IHoolwmlw~IH~lffiMIH~ 
100 104 114 108 101 94 101 110 118 
100 107 114 106 96 83 92 97 106 
100 103 117 111 104 104 110 120 128 
100 109 109 99 99 95 95 94 93 

AnteU Osterreichs an der Weitproduktion in Prozenten. 

/1927119281192911930 1193111932119331193411935 

Antell in Prozenten .11,4611,50 11,3711,32/ ],42/1,48/1,37/1,27/1,14 

Diese fallende Tendenz in der Papierproduktion Osterreichs laBt 
sich an den unten dargestellten Produktionsziffern deutlich darstellen 
und besonders fUr das J ahr 1936, soweit hiefUr schon Ziffern erreich
bar waren, ist eine starke Abnahme zu erkennen, die nach der Kartel
Herung eingetreten ist. 

Der Inlandsverbrauch ist zwar im Jahre 1935, also vor der Kar
tellbildung, etwas gestiegen wie dies noch spater genauer besprochen 
werden wird, doch ergibt sich daraus keine bemerkenswerte Steige
rung der Produktion, da der Export im gleichen Ma13e zuriick
gegangen ist. 

Die stetige Abnahme der Papierproduktion, die nun so we it vor
geschritten ist, zeigt sich auch darin, daB die Produktion des Jahres 
1935 um 14,1 % kleiner als die des Jahres 1929 ist, wahrend sie im 
Jahre 1932 nur um 12,2 % geringer war. An Hand der nachstehenden 
Diagramme der Papierindizes wird dieser Riickgang deutlich darge
stellt, iiber dessen Griinde im nachsten Kapitel ausfUhrlich gesprochen 
werden wird. 
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Produktion von Papier in Osterreich in 10 Tonnen1): 

Monat I 1929 I 1930 I 1931 I 1932 I 1933 I 1984 I 1935 I 1936 

Janner 1.960 1.862 1.726 1.498 1.460 1.815 1.662 1.392 
--------------------

Februar 1.639 1.794 1.582 1.609 1.497 1.446 1.560 1.293 
---------------------

Marz 1.936 1.850 1.747 1.894 1.597 1.868 1.683 1.359 
--------------------

April 2.006 1.761 1.882 1.798 1.620 1.466 1.592 1.431 
-------- ------------

Mai 1.977 1.811 1.716 1.689 1.681 1.691 1.948 1.520 
--------------------

Juni 1.998 1.662 1.878 1.727 1.679 1.585 1.524 1.355 
---------------------

Juli 2.050 1.842 1.931 1.661 1.609 1.668 1.667 1.558 
---------------------

August 2.034 1.723 1.757 1.815 1.679 1.583 1.793 -
--------------------

September 1.894 1.605 1.745 1.576 1.616 1.517 1.483 ---------------------
Oktober 1.960 1.838 1.856 1.585 1.640 1.662 1.670 --------------------
November 1.620 1.621 1.485 1.564 2.176 1.788 1.454 ---------------------
Dezember 1.881 1.657 1.701 1.699 1.799 1.798 1.689 -- - ---- ---------

Summe 22.955 21.026 21.006 20.095 20.053 19.887 19.725 -
--------------------Monats-

durchschnitt 1.913 1.752 1.751 1.675 1.671 1.657 1.644 1.415 

Aus der Verteilung der Papierproduktion auf die einzelnen Bun
deslander tritt wieder die Standortgebundenheit der Papierindustrie 
klar zutage: 1m Jahre 1933 entfielen auf die Steiermark 33,7%, auf 
Oberosterreich 29,8 % und auf Niederosterreich 26,6 % der Gesamt
produktion2) . 

Die qualitative Gestaltung der Produktion betreffend sei nur er
wahnt, da13 ordinares Druckpapier (Rotationsdruckpapier) mit durch
schnittlich 25 % der Produktion an der Spitze steht, dann folgen 
mittelfeine holzhiiltige Druckpapiere mit rund 15 % und holzfreie 
Papiere mit ebenfalls 15 %, schlie13lich Packpapier mit etwa 10 bis 
12 % der Gesamterzeugung, der Rest verteilt sich auf verschiedene 
andere Sorten. 

1) Wirtsehaftsstatistisehes Jahrbueh 1936, Textheft Seite 101, und Wirt
sehaftsstatistisehes Jahrbueh 1933{35, Seite 228. 

2) Monatsberiehte des Osterreichisehen Instituts fUr Konjunkturfor
sehung, Jahrgang 1934, Heft Nr. 12, Seite 227, sowie Heft Nr. 9. 
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In untenstehenden Diagrammenl)sei das Verhaltnis vom Papier
produktionsindex zum allgemeinen Produktionsindex und zu den 
Papierpreisen sowie Schleifholzpreisen dargestellt, ebenso das Ver
haltnis der Rotationspapierumsatze zur Zahl der Arbeitslosen in der 
Papierindustrie. 

Papierproduktions- und allgemeiner Produktionsindex (1928 = 100). 
Logarithmischer Ma13stab. 

~Or-------r-------.-------.-------.-------'-------r------. 

Danach war also die Konjunkturempfindlichkeit der osterreichi
schen Papierindustrie, was die Produktionsmengen anbetrifft urn vieles 
geringer als bei jenen Produktionen, die im allgemeinen Produktions
index enthalten sind. Der Riickgang des allgemeinen Produktlonsindex 
vom Hohepunkt im Jahre 1928 auf den Tiefpunkt im Jahre 1932 be
tragt 45,86 %, wahrend die maximale Differenz zwischen den beiden 
Extrempunkten des Papierproduktionsindex nur 28,51 % ausmacht. 
Anderseits kann man die geringe Konjunkturempfindlichkeit der 
mengenmaBigen Papierproduktion auch daran erkennen, daB der Ver
lauf der Kurve ab 1931 durchschnittlich weiterhin leicht fallend ist 
und sich hier noch nicht die etwas steigende Tendenz des allgemeinen 
Produktionsindex, die im Jahre 1932 eingesetzt hat, bemerkbar macht. 
Der relativ geringe Riickgang der Papierproduktionsmengen ist haupt
sachlichst darauf zuriickzufiihren, dal3 einerseits der Konsum ein ziem
lich unelastischer ist und anderseits die Preise weitestgehend dem all
gemeinen Preisriickgang angepaBt wurden, so daB sich auch das wert
mal3ige Bild bei wei tern nicht so giinstig gestaltet, wie we iter unten 
noch ausfiihrlich gezeigt werden solI. 

Aus dem nachsten Diagramm kann deutlich ersehen werden, daB 
die Papierindustrie in den letzten Jahren mit Verlust gearbeitet hat, 
da, wahrend die Papierpreise standig fie len, die Schleifholzpreise, d. h. 
also die Preise fiir den Rohstoff, seit Anfang des J ahres 1933 gestiegen 
sind. 

1) Siehe Seite 17, Bemerkung 2). 
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Papierproduktion, Papierpreise und Schleifholzpreise (1928 = 100). 
Logarithmischer MaJ3stab. 

~O~--~----~-----r----'-----.-----r----' 

'10 

~. 
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Also nicht nur der Erlos wurde immer kleiner, sondern die gleich
zeitige Steigerung der Rohstoffpreise brachte auJ3erdem eine Hebung 
der Selbstkosten mit sich, welche in den erzielbaren Marktpreisen 
keine Deckung find en konnte. Selbst vor der HolzpreiserhOhung lagen 
die Selbstkosten bereits vielfach unter den erzielbaren Preisen und 
die neuerliche Verscharfung dieses Zustandes wirkte sich natiirlich 
au13erst ungiinstig auf die Ertragsgestaltung der osterreichischen 
Papierindustrie aus. 

NaturgemaJ3 steht die Produktionsmenge mit der Zahl der vor
gemerkten Arbeitslosen in der Papierindustrie in engem Zusammen
hang, wie dies aus dem dritten Diagramm deutlich ersehen werden 

Zur Vermittlung vorgemerkte Arbeitslose und Umslitze in Rotationsdruck
papier (Jlinner 1929 = 100). 
Logarithmischer MaJ3stab. 

250r-----~-----r----~------r-----,-----~ 
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....... 
l'. ... _.f ''''' .... , ,...... . /".. ,... 

r'. / !/orgemerkte Arheitslose 
V 

200 

kann; hier sind also die zur Vermittlung vorgemerkten Arbeitslosen 
den Umsatzen in Rotationspapier gegeniibergestellt, welche hier in 

S a I z e r, Os terr. Papierkartel! 2 
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engem Zusammenhang mit der Produktionsmenge stehen. Es sei vor
ausgeschickt, daJ3 in die Zahl der vorgemerkten Arbeitslosen nicht nur 
jene der Papiererzeugung, sondem auch die Arbeiter und Angestellten 
der weiterverarbeitenden Industrie inbegriffen sind, wie zum Beispiel 
Buchbindereien, Papierkonfektion, Kartonagen und Tapetenerzeugung. 
1m allgemeinen kann aus den Kurven ersehen werden, daJ3 der krisen
bedingte Hohepunkt der Arbeitslosenziffer im Jahre 1933 liberwunden 
sein dlirfte und sich eine leichte Tendenz zur Besserung bemerkbar 
macht, welche bei den stark schwankenden Rotationsdruckpapier
umsatzen nicht deutlich erkennbar ist. 

Es wurde nun versucht, einen kurzen Dberblick liber die Produk
tionsgestaltung und Rohstoffversorgung der osterreichischen Papier
industrie zu geben, wobei besonders die Vorkartellperiode berlicksich
tigt wurde. Zusammenfassend kann also festgestellt werden, da6 die 
Papierproduktion infolge spater dargestellter Stockungen im Absatz 
standig im Sinken begriffen ist und wenn auch die Senkung verglichen 
mit anderen Industrien keine allzu starke ist, so ist doch die sinkende 
Tendenz weiterhin aufrecht geblieben und konnte auch durch das 
Papierkartell, wie weiter unten noch genauer ausgefiihrt werden wird, 
kaum aufgehalten werden. 

c. Die Produktionskosten in der Papierindustrie. 
1m Anschlusse an die Dbersicht liber die Produktionsgestaltung 

der Papierindustrie Osterreichs sei nun eine allgemeine Darstellung der 
Kostengestaltung gegeben, wobei hauptsachlich die auftretenden Kosten 
im Zusammenhang mit dem Beschaftigungsgrad besprochen werden 
sollen, wahrend auf die Auswirkungen des Produktionsrlickganges auf 
die Ertragsgestaltung im Zusammenhange mit den in der Papier
produktion auftretenden Kosten erst in spateren Kapiteln eingegangen 
werden wird. 

Bei der Untersuchung der Kostengestaltung in einem Betriebe 
konnen zwei Standpunkte eingenommen werden1): der des Gesamt
aufwandes und der des Aufwandes fUr die einzelnen Leistungs
einheiten. Dabei sind auch diese Bezeichnungen miJ3verstandlich, weil 
der Aufwand der Leistungseinheit auch ein Gesamtaufwand ist, wenn 
auch nur fUr eine Leistungseinheit. Beim anderen Standpunkt aber 
wird der Aufwand im ganzen Betriebe erfaJ3t; dieser Standpunkt wurde 
auch bei der folgenden Aufstellung eingenommen, wobei der Anteil 
der einzelnen Kostenfaktoren in Prozenten des Gesamtaufwandes dar
gestellt wurde. 

1) H. N i c k lis c h: "Die Betriebswirtschaft", Stuttgart 1932, Seite 550. 
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Bei der Einteilung der Kosten in proportionale und fixe wurde 
nach Schmalenbachl) vorgegangen. "Zur Vermeidung aufgetretener 
Mi13verstandnisse mochte ich betonen, da13 die folgenden Begriffe der 
proportionalen, fixen usw. Kosten nur zu verstehen sind unter dem 
Gesichtspunkte der AbMngigkeit yom BescMftigungsgrad. Andere 
Einfliisse, die auf die KostenhOhe einwirken, sind wegzudenken. Wenn 
wir hier von proportionalen Kosten sprechen, so meinen wir, da13 sit> 
sich dem BescMftigungsgrad gegeniiber proportional verhalten; andere 
Einfliisse au13erhalb des BescMftigungsgrades bleiben hier auLier 
Betracht. 

Wenn wir hier von fixen Kosten sprechen, so meinen wir, daB 
es sich um Kosten handelt, die durch den Beschaftigungsgrad nicht 
beriihrt werden; andere Einfliisse als solche des Beschaftigungsgrades 
kommen hierbei nicht in Betracht. Fixe Kosten sind also keineswegs 
gleich "festen" Kosten, denn sie sind tatsachlich nicht fest, und zwar 
deshalb nicht, weil es auch noch andere Einfliisse als die des BeschlH· 
tigungsgrades gibt, die auf die Kosten wirken." 

Eine scharflinige Trennung zwischen den Begriffen fixer, propor
tionaler usw. Kosten ist jedoch in der Praxis undurchfiihrbar. "Wenn 
die einzelnen Aufwandsarten unter dem Einflu13 des Beschliftigungs
grades betrachtet werden, zeigt sich freilich, da13 aIle diese Bezeich·· 
nungen sehr relativ verstanden werden miissen. Selbst der Aufwand 
der Anlagen ist nur beschrankt fix, weil ein Teil von Ihnen sich an
pass en und kleineren Stufen der Entwicklung folgen kann. Die um
laufenden Werte sind zum Teil fix, zum Teil proportional. Die fixen 
von ihnen unterliegen aber doch der Veranderung, wenn auch mit 
einer Grenze nach unten, und die proportionalen scheinen nur propor
tional, weil sich bei verandertem BescMftigungsgrad die Bedingungen 
filr die Beschaffung andern, so da13 die strenge Proportionalitat durch 
Wertveranderungen des Aufwandgutes durchbrochen werden kann2)." 

Das Verhalten der Kosten zum Beschaftigungsgrad in der Papier
industrie kann bei einzelnen Kostenfaktoren nur mit Schwierigkeit 
festgestellt werden, da eine Unzahl von verschiedenen Qualitaten er
zeugt wird, bei denen die Kostengestaltung je nach Qualitat ganz 
verschieden sein kann. Hier ist also nicht nur der Beschliftigungsgrad 
als solcher ma13gebend, wie dies bei Betrieben mit einheitlicher Pro
duktion der Fall ist, sondern es spielt auch die qualitative Gestaltung 
sowie die quantitative Unterteilung fiir die Hohe des Anteils am Ge
samtaufwand und fiir das Verhalten der Kosten eine besondere Rolle; 

1) E. S c h m a I an b a c h: "Selbstkostenrechnung und Preispolitik" 
Leipzig 1934, Saite 29 ff. 

2) H. N i c k lis c h: a. a. 0., Seita 550. 

2* 
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wobei unter quantitativer Unterteilung die Zahl und GroJ3e der Posten 
verstanden ist, aus deren Zusammensetzung die Gesamtbeschaftigung 
resultiert. 

Die Erfassung der unten dargestellten Zahlen in der Praxis war 
auJ3erst schwierig infolge der starken Schwankungen in der qualita
tiven, quantitativen und wertmaJ3igen Gestaltung der Gesamtproduk
tion. Da es nicht moglich war, auf einem anderen Wege zu einer klaren 
'Obersicht zu gelangen, muJ3te von einer Einteilung in fixe, pro
portionale, degressive und progressive Kosten abgesehen werden und 
ein Unterschied wird nur zwischen fixen und proportionalen Kosten 
gemacht. Wobei unter den proportionalen Kosten nicht nur die im 
Sinne des W ortes zu verstehenden proportionalen Kosten inbegriffen 
sind, sondern auch die degressiven und progressiven, welche ubrigens 
stark in den Hintergrund treten; somit sind also unter dem Titel "pro
portionale Kosten" hier alle jene erfaJ3t, die sich dem Beschaftigungs
grad gegenuber annahemd proportional verhalten; diese Zusammen
fassung kann auch deshalb gemacht werden, da sich die Degressionen 
und Progressionen in ihrer Gegenuberstellung ziemlich decken und 
somit ihrerseits eine Proportion bilden. 

Es sei weiters noch vorausgeschickt, daJ3 die unten angegebenen 
Zahlen berechnete Durchschnittswerte mehrerer Jahre darstelIen, so 
daJ3 die Schwankungen in den Anteilen, durch Xnderungen des Be
schaftigungsgrades verursacht, ausgeglichen erscheinen. Die Zahlen 
sind nur einigen Betrieben entnommen, so daJ3 sie, ihrer Aufteilung 
nach wohl der Individualitat jedes einzelnen Betriebes gemilJ3, nicht 
absolut richtig fur die Gesamtheit angesehen werden konnen; da aber 
keine alIzu groJ3en Abweichungen von anderen Betrieben vorhanden 
sein durften, geben sie doch ein hinreichendes Bild der Kostengestal
tung und -verteilung in der Papierindustrie. 

Zur Berechnung dieser Ziffern wurde der Gesamtaufwand der 
Jahre 1930 bis 1936.herangezogen und der prozentuelle Anteil der fUr 
die einzelnen Posten auflaufenden Aufwande errechnet. Somit ist hier
durch ein durchschnittliches Bild der Kostengestaltung gegeben, wobei 
einzelne Schwankungen ausgeschaltet erscheinen. Da die prozentuellen 
Anteile besonders bei den Stoffkosten stark von der qualitativen Ge
staltung der Produktion abhangen und auJ3erdem bei den verschie
denen Betrieben durch andere Anlagen und andere Organisation auch 
verschiedenartige Aufteilungsverhaltnisse auftreten, ist es sehr schwer, 
fur die Allgemeinheit eine Angabe der Kostenaufteilung zu machen, 
es kann aber gesagt werden, daJ3 im Durchschnitt bei allen Betrieben 
der Papierfabrikation das Kostenverhaltnis fixe zu variable 20: 80 
sein durfte. 
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Kostenzusammensetzung in der Papierindustrie. 
Durehsehnittswerte einiger Unternehmungen aus den Jahren 1930 bis 1936. 

Durehsehnittlieher Besehliftigungsgrad in den Jahren 1930 bis 1936. 

i------ --- --.., 
i Zellulose 49% ! 
I Holzstoft' . . 47% i 
i Altpapier ., 2% I 
i Talkum-Kaolin 19% ! 

Stoffkosten*) . 51% i Stoffkosten . 117% I 
, I I ___________________ -J 

Zusatzmaterial 7% Harz . 2,7% 

Lllhne 7% 
Alaun .1,7% 
Soda . 0.2% 

Grnndkosten 61)% Farbe . . .0,3% 
Chlor . .2,1% 

proportional Koble 8,400/0 Zusatzmaterial 7,0% 
80-85% Schmier-

mittel 0,35Ofn 
Beleuchtun/? 0,12% 
Riemen. . 0,16% 
Siebeu.Filze 3,00% 
Reparaturen 1,37% Packmaterial 2,90% 

Gesamt- Ausriistung 6,60% Lllhne .3,70% 
aufwand 100% Proport. Ausr1!.stung .6,60% 

Regie .20,00% 

LOhne . . 4,90% 
Gebaudeerhaltung 0,25% 
Amortisation und Zinsen 4,900,'0 

Wasserkrafterhaltung . 0,16% 
Fuhrwerk . 0,41% 

fix Verkaufszentrale . 2,43% 
15-2~% GeneralunkoBt,en 0,29% 

Schmiermittel 0,04% 
Repal'aturen . . 0,19% 
Beleuchtung . . . 0,04% 
Steuem. . 0,65% 
Versichernng 0,50% 
Diverse. 0,24% 

Fixe Regie 10,00% 

*) Bei der Darstellung der Stoffkosten in ihrer Detaillierung wurde 
nieht der Anteil am Gesamtaufwand (51%) als Basis angenommen, da es 
sieh hier nieht um eine Analyse der Stoffkosten handelt, sondern nur der 
mengenmiiJ3ige Anteil der einzelnen Eintragungen gezeigt werden soIl. 
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Selbstverstandlich wird diese Kostenaufteilung nicht nur von der 
Qualitat der Erzeugung beeinflu13t, sondern schwankt naturgema13 mit 
dem Beschitftigungsgrad. Durch das Zusammenfallen von proportio
nalen und fixen Kosten entsteht eine Degression der Gesamtkosten1), 

die Gesamtkosten steig en also mit dem Beschitftigungsgrad an, wobei 
aber die Steigerung der Gesamtkosten relativ geringer als die der Pro
duktion ist. Diese Degression besteht aber nur solange, als die Be
schaftigungssteigerung nicht uber jene Produktion hinausgeht, die der 
normalen Anlage des Betriebes entspricht; in diesem FaIle wird die 
Degression von einer starken Progression abgelost werden. Der Ent
stehungsgrund dieser Degression ist das Nichtmitwachsen der fixen 
Kosten, d. h. bei einem hoheren Betrage des Gesamtaufwandes nimmt 
der prozentuelle Anteil der fixen Kosten ab, der der proportionalen zu, 
und umgekehrt, beim Sinken des Gesamtaufwandes bzw. Beschafti
gungsgrades. 

Es braucht daher wohl nicht mehr weiter ausgefiihrt werden, dal3 
die oben erwahnten Aufteilungszahlen nur fur den Durchsr.hnitt 
Geltung haben,' und die prozentuellen Anteile je nach dem Beschafti
gungsgrad fUr den Gesamtaufwand einer bestimmten Periode odet 
einer Produktion variieren. 

Die Hohe der Stoffkosten wird fUr jede einzelne Produktion je 
nach der Qualitat des Papieres verschieden sein und ebenso wird der 
Anteil am Gesamtaufwand bei den einzelnen Betrieben im Zusammen
hange mit der Qualitat, die dieser Betrieb in der Hauptsache herstellt, 
verschieden sein. Bei der Gliederung der Stoffkosten ist es auffallend, 
da13 die Anteile der einzelnen Bestandteile in ihrer Summe nicht 
100 %, sondern 117 % ergeben, welche Zahl auch wieder je nach Quali
tat verschieden ist. Dies geht darauf zuruck, da13 bei der Produktion 
ein Teil der Fullstoffe (Kaolin, Talkum usw.) ausgeschwemmt wird und 
verlorengeht. 

Was die Zusatz~aterialien betrifft, so ist hier dasselbe zu sagen 
wie bei den Stoffkosten, nlimlich da13 sie je nach Qualitlit des Papieres 
fUr den einzelnen Betrieb verschieden sein werden. So werden zum 
Beispiel bei einer Fabrik, die nur Losch- und Filtrierpapiere erzeugt, 
die Kosten fUr Harz, Alaun und Soda (Leimung) vollig wegfallen. 

Eine lihnliche Abhangigkeit von der erzeugten Papierqualitat 
zeigt sich bei den ArbeitslOhnen. Je nach Sorte und Dicke des Papieres 
stellt sich der Zeitaufwand verschieden hoch, wobei jedoch die Zahl 
der zur Bedienung der Maschine notwendigen Arbeiter die gleiche bleibt. 
So mu13 schon bei den Holllindern der Stoff je nach Qualitlit verschie
den lang gemahlen werden und bei der Papiermaschine zeigt sich 

1) E. S c h mal e n b a c h: a. a. 0., Seite 43. 
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dieser Zeitunterschied besonders stark, so dal3 zum Beispiel fast 
doppelt soviel Rotationsdruckpapier in einer Stunde erzeugt werden 
kann als hochwertiges holzfreies Papier, ohne dal3 etwa eine Mhere 
Arbeiterzahl erforderlich wUre. Somit ergibt sich hier eine Ver
schiedenheit der Anteile der Lohne am Gesamtaufwand fUr eine Pro
duktion je nach Art des erzeugten Papieres. 

Besonders bei den Stoffkosten ist jedoch nicht nur die QualitUt 
von Bedeutung, sondern auch die Grol3e der einzelnen Posten spielt 
eine wichtige Rolle. Der Anteil der Stoffkosten am Gesamtaufwand 
wird nUmlich auch bei gleichbleibendem BescMftigungsgrad Mher 
sein, wenn eine grol3e Anzahl untereinander verschiedener Posten er
zeugt wird, als bei der durchlaufenden Produktion eines Postens 
gieicher QualitUt und gieichen Formates. Dies ist hauptsUchlich auf 
die grol3ere Erzeugung von Ausschul3 und ObergUngen zuriickzufiihren. 
Die Ursache hiefiir ist in der Natur der Papiermaschine zu suchen, auf 
der nur kontinuierlich gearbeitet werden kann und kein plOtzlicher 
Obergang von der Erzeugung einer QualitUt auf die einer anderen 
durchgefiihrt werden kann, besonders bei einer verschiedenen FUrbung 
des Papieres, so daB jedesmal eine nicht geringe Menge von Ober
gangspapier erzeugt wird, das als Ausschul3ware nur zu stark redu
zierten Preisen verUuI3ert werden kann. In allen LUndern sind daher 
Bestimmungen und Usancen vorhanden, die die Minimalmenge einer 
Bestellung regeIn1). 

Alle einzelnen Kostenarten ausfiihrlich zu besprechen, wiirde zu 
weit fiihren, es sei nur noch kurz auf den Kohlenverbrauch sowie auf 
die Ausriistungskosten hingewiesen, da hier ebenfalls mit der Quali
tUt der Produktion besondere ZusammenMnge bestehen. Bei der Be-

1) Bestimmungen fiir den Handel in Papier an der Wiener Borse, 
Wien: § 3. Das Mindestquantum fiir eine Papiererzeugung betrltgt pro 
Qualitltt, Farbe (Nuance) und Grammstltrke 1000 kg, eventuell in zwei For
maten von je mindestens 500 kg. Das Mindestquantum fiir eine Erzeugung 
von Kunstdruck- und Chromopapier betrltgt pro Qualitltt, Farbe usw. 
1250 kg, eventuell in zwei auf die Maschine passenden Formaten. 

General Trade Rules of the Paper Makers Association, London 1925: 
§ 14. For medium qualities of paper at medium prices the minimum quant
ity for a making is 1,000 kg: for inferior and cheaper qualities 500 kg. 
Unformity of making must relate to the material, colour, glazing, weight 
and size. 

A. Z 0 b is c h, "Paper Trade Rules, ..... ", Berlin, Seite 61. Belgique: 
Pour 1.000 kilos, d'un poids, d'un format et d'une nuance: prix normal. 
Pour moins de 1.000 kilos jusque 750 kilos: prix normal plus 1 cent au kg. 
Pour moins de 750 kilos jusque 500 kilos: prix normal plus 2 cent au kg. 

Seite 125. Schweden: Bestellte Lieferungen holzfreier Druck- und 
Schreibpapiere im Gewichte von 500 bis 1000 kg in gleichem Format, Gramm
gewicht und Farbe werden 10% iiber dem gewohnlichen Preise gerechnet. 
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trachtung des Kohlenverbrauches in der Papierindustrie muB eine 
Unterteilung in die zwei Zwecke, fUr die Kohle aufgewendet wird, ge
macht werden. Der Teil der Kohle, dessen Warmeenergie in mecha
nische umgewandelt wird und also als Triebstoff verwendet wird, ist 
im allgemeinen von der erzeugten Qualitat weniger abhangig und steht 
hauptsachlich mit der Produktionsmenge im Zusammenhange. Da
gegen wird jedoch die GroBe desjenigen Teiles der Kohle, des sen 
Warmeenergie in Form von Dampf als solche ohne weitere Umwand
lung zum Trocknen des Papieres (Heizen der Trockenzylinder) ver
wendet wird, stark von der qualitativen Gestaltung der Produktion 
beeinfluBt sein, da fUr dicke Papiere viel mehr kalorische Energie zum 
Trocknen aufgewendet werden muB, als fur dunnere. 

Noch viel starker wird die Hohe der Ausrustungskosten, wobei 
Satinage, Schneiden, Zahlen, Sortieren und Verpacken inbegriffen 
sind, von der Qualitat und vom Verwendungszweck des Papieres ab
hangen. Grundsatzlich wird bei der Ausrustung eine Einteilung in 
vier Gruppen gemacht, welche unten wiedergegeben ist. Die Aus
rustungskosten fUr maschinglattes Rotationsdruckpapier seien mit 
100 % angesetzt und die Hohe der Kosten bei den anderen Gruppen 
in Prozenten angegeben: 

Au s r u stu n g s k 0 s ten: 

Papier in Rollen . { ma~c?inglatt 100% 
satll1lert . 210% 

Papier in Bogen . { ma~c~inglatt 490% 
satll1lert . 550% 

Es steigen somit die Kosten fUr die Ausrustung vom Papier in 
Rollen, satiniert auf das Doppelte der Kosten fUr die Ausrustung von 
maschinglattem Papier in Rollen, bzw. auf das fUnf- und fUnfeinhalb
fache fUr Papier in Bogen, maschinglatt und satiniert. Dies ist auf die 
ErhOhung der Kosten durch Satinage, bzw. Satinage, Schneiden, Sor
tieren, Zahlen und Packen zuruckzufUhren, da ja auch die Ballen
packung von flachem Papier bedeutend hOhere Kosten verursacht als 
das einfache Packen der Rollen, wozu we it weniger Arbeitskraft und 
Packmaterial notig sind. AuBerdem laBt sich auch hier wieder, soweit 
es die Arbeiten am Kalander und Querschneider betrifft, dasselbe 
uber die KostenerhOhung durch Ausarbeitung kleinerer Posten sagen, 
wie es bereits bei den Stoffkosten erwahnt wurde. 

Dies mag genugen, urn einen Oberblick uber die Kosten in der 
Papierindustrie zu geben und urn gleichzeitig zu zeigen, daB nicht nur 
eine Abhlingigkeit vom Beschliftigungsgrad und von der Qualitat, 
sondern auch von der quantitativen Unterteilung der Gesamtbeschlifti-
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gung besteht. Es muS nochmals betont werden, daS es sich bei den 
angefUhrten Zahlen um langjahrige Durchschnittswerte handelt, so 
daB im einzelnen FaIle eine Differenz der Anteile am Gesamtaufwand 
moglich ist, jedoch in der Gesamtheit die Aufteilung der Kosten das 
gezeigte Bild ergibt. AuBerdem konnte vermieden werden, daS Ver
zerrungen im Bilde der Kostengestaltung infolge der Veranderung 
der Schleifholzpreise auftreten, da die Unternehmungen, aus deren 
Kalkulationen die Zahlen fUr die Aufstellung entnommen wurden, iiber 
eigene Zellulose- und Holzstoffanlagen verfiigen und die Verrechnung 
zwischen diesen Betrieben und der Papierfabrik zu fixen Verrechnungs
preisen erfolgt. Zusammenfassend kann also gesagt werden - und dies 
war ja der Hauptzweck der Untersuchung -, daS im Durchschnitt der 
Anteil der fix en Kosten 20 %, der der proportionalen 80 % des Gesamt
aufwandes ausmacht. 

D. Die Absatzverhaltnisse in der VorkarteUperiode. 
Die Absatzverhaltnisse der osterreichischen Papierindustrie waren 

in der Vorkartellperiode und im ersten Jahr der Kartellperiode auSerst 
schwierig und besonders der Export war in standigem Riickgang be
griffen. Mengenma13ig konnte zwar der Riickgang des Absatzes im In
land, wie im Export in ertraglichen Ma13en gehalten werden, jedoch 
nur auf Kosten des Wertes, der in beiden Fallen unverhaltnismaBig 
stark fiel. Erst in den ersten Monaten des Jahres 1937 begann eine 
Be}ebung des Exportes und somit eine erhebliche Besserung der Ab
satzverhaltnisse. 

Der Inlandsabsatz hangt yom Papierverbrauch der Bevolkerung 
ab und kann in Kilogramm pro Kopf ausgedriickt werden, diese Ziffer 
wird vielfach gleichzeitig als KulturmaBstab fiir das entsprechende 
Land angesehen. Tatsachlich hangt ja auch der Papierverbrauch enge 
mit den kulturellen, politischen und besonders okonomischen Verhalt
nissen, sowie mit dem Bildungsniveau der BevOlkerung zusammen. 
Nicht zuletzt wird der Papierverbrauch aber auch von Faktoren be
einflu13t, die mit KuItur und Zivilisation weniger zu tun haben und 
als Gewohnheiten und Gebrauch bezeichnet werden konnen. So fiillen 
zum Beispiel in den englischen Tageszeitungen Sportberichte und 
Inserate einen relativ viel groBeren Raum aus, als bei uns oder in 
Frankreich, was natiirlich auch in der Hohe des Papierverbrauches 
seinen Ausdruck findet. 

SchlieBlich miissen auch noch andere Umstande beriicksichtigt 
werden, welche auf die Papierverbrauchsziffer pro Kopf der Bevolke
rung keinen geringen Einflu13 ausiiben. Die starkere Verwendung von 
Packpapier zum Einpacken (an Stelle yom bedruckten Zeitungspapier) 
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und die groBere Heranziehung von Pappe in der Bauindustrie und von 
Zigarettenpapier in der Tabakindustrie, konnen als Beispiele hiefiir 
dienen. 

Den unten angefiihrten Zahlen sei vorausgeschickt, daB der Papier
verbrauch pro Kopf der Bevolkerung nur indirekt statistisch erfaBbar 
ist. Er wird meist durch Addition von Papierproduktion und -import 
und Abzug der Papierausfuhr und Division dieser Umsatzziffer durch 
die Bevolkerungszahl berechnet. Da jedoch hiebei der Stand der 
Warenlager nicht berucksichtigt wird und auch nicht erfaBt werden 
kann, wird obiges Ergebnis wohl nie dem wirklichen Konsum ent
sprechen, besonders wenn weiterhin berucksichtigt wird, daB ja auch 
ein Teil des im Inland umgesetzten Papieres nach weiterer Bearbei
tung zum Beispiel in Form von Buchern usw. zur Ausfuhr gelangt 
und, obwohl er nicht im Inland konsumiert wird, doch in den Ver
brauchsziffern aufscheint. Da jedoch dieser Unrichtigkeitsfaktor fur 
die Verbrauchszahlen bei allen Landern und in den einzelnen Jahren 
ziemlich gleicherweise auf tritt, konnen die Zahlen ohne Bedenken zu 
Vergleichszwecken und, urn den Ruckgang zu zeigen, verwendet 
werden. 

Der Papierverbrauch in den einzelnen Landern gestaltete sich in 
den Jahren 1906 bis 1935 folgendermaBen1): 

Papierverbrauch pro Kopf der Bevolkerung. (In kg pro Jahr.) 

Land 119061190811913119221192811929119301193111932119331193411935 

Osterreich - 9,7 11,5 11,6 18,0 18,6 16,9 16,5 16,1 15,7 15,6 16,6 
Deutschland 19,7 20,2 21,3 19,8 20,0 27,7 - - 22,7 - - -
U. s. A .. - 26,1 19,7 35,8 55,0 66,0 - - 48,0 - - -
England. 25,3 24,8 27,3 30,1 33,0 37,0 - - - - - -
Frankreich 14,0 14,9 17,7 21,7 - 2°'°1- - - - - -
Italien . . 7,5 6,7 - - - 9,5 - - - - - -

Fur Osterreich in einem Diagramm dargestellt, ergibt sich somit 
folgende Kurve des Papierverbrauches in Kilogramm pro Kopf der 
Bevolkerung: 

1) Ziffern aus: F. K raw any, "Internationale Papierstatistik", Wien. 
F. K raw any, "Entstehung und Entwicklung der Papierindustrie ... " 
Wien. Archiv flir Weltwirtschaft, 39. Band, Jahrgang 1934, Seite 577 ff. 
Monatshefte des Osterreichischen Instituts ftir Konjunkturforschung, 8. Jahr
gang, 1934, Heft 12. Wirtschaftsstatistisches Jahrbuch 1936. Wirtschafts
statistisches Jahrbuch 1933/35. 
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Papierverbrauch in Kilogramm pro Kopf der Bevolkerung in Osterreich: 
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Es zeigt sich hier also ganz deutlich das Absinken der Papier
verbrauchskurve im Zusammenhang mit der Krise, so daJ3 damit auch 
bewiesen erscheint, daJ3 diese Ziffer nicht als Kulturbarometer an
gesehen werden kann, da dieses Sinken wohl offensichtlich auf wirt
schaftliche Verhaltnisse und n,icht auf ein Fallen des Kulturniveaus 
zuriickzufiihren ist. Anderseits zeigt sich auch die bereits oben er
wahnte Unrichtigkeit dieser Ziffer, da der ganz bedeutende Anstieg 
im Jahre 1935 nicht auf einen hoheren Konsum zuriickzufiihren ist, 
sondern nur ein Bild gibt, wie sich die bevorstehende Griindung des 
Papierkartells (Juli 1935). auf den Papiermarkt in der ersten Halfte 
des Jahres auswirkte; es wurde namlich eine Preiserhohung, wie sie 
dann tatsachlich auch durchgefiihrt wurde, erwartet und die Handler 
und Konsumenten deckten sich, soweit es der Fassungsraum des 
Lagers nur zulieJ3, mit Papier ein. Diese scheinbare DberhOhung des 
Verbrauches wurde dann auch im Jahre 1936, soweit dies an Hand der 
vorliegenden Ziffern festzustellen moglich war, von einer starken 
Senkung abgelOst, die ihrerseits auch wieder nicht den wahren Ver
haltnissen entsprechen kann und eben dadurch entstand, daJ3 die nun 
stattfindenden Verkaufe von den Lagern statistisch nicht erfaJ3t werden 
konnen. Somit deckt sich auch hier die Ziffer nicht mit dem tatsach
lichen Konsum und liegt im Gegensatz zur Ziffer des Jahres 1935 nun 
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tiefer, als es dem wahren Verbrauch entsprechen wiirde. Bei der Be
rechnung der letzten Werte fUr das Diagramm, wofiir noch keine 
Ziffern vorlagen, wurden die Angaben iiber Produktion und Import 
aus den Wirtschaftsstatistischen J ahrbiichern und den Monatsberichten 
des Osterreichischen Instituts fUr Konjunkturforschung verwendet. 

Nach den Angaben des Statistischen Biiros des osterreichischen 
Papierkartells, wobei nur reine Inlandsabsatzziffern der Fabriken 
erfaBt werden, ergibt sich das unten dargestellte Bild. Es handelt sich 
hier um die Angaben der einzelnen Fabriken und die Zahlen stimmen 
mit den anderen Statistiken nicht vollig iiberein, so daB also ein Ver
gleich der weiter oben angegebenen Produktionsziffern mit den hier 
gegebenen Inlandsumsatzziffern und den spateren Exportstatistiken 
nicht glatt ausgehen wird. Da es nicht moglich ist, die Angaben auf 
ihre Richtigkeit hin zu iiberpriifen, seien beide hier angefiihrt. 

Inlandsumsatz der osterreichischen Papierindustrie (nach Angaben der Opal: 

~QP' 
Juli 1931 Juli 1932 I Jinner bis Janner bis Jinner biB 

bis Juli 1932 bis Juli 1983 Dez. 1933 Dez. 1934 Dez. 1935 

10.159 9.974 10.242 10.623 10.132 
Schilling 56,266.472'- 50,200.403'- 48,875.090'- 47,947.142'- 48,498.686'-

Auch hier zeigt sich ganz deutlich, daB es moglich war, den 
mengenmaBigen Absatz ziemlich aufrechtzuerhalten, ein Umstand, auf 
den bereits bei der Besprechung der Produktionsindizes hingewiesen 
wurde. WertmaBig ist der fortlaufend~ Abstieg klar zu ersehen, auf 
den noch spater zuriickgekommen werden wird. 

Dasselbe kann, betreffs der Menge, aus der zweiten Aufstellung 
ersehen werden, wofUr die Angaben des Wirtschaftsstatistischen Jahr
buches und der Monatsberichte des Osterreichischen Instituts fiir Kon
junkturforschung ve:rwendet wurden. 

Inlandsumsatz der osterreichischen Papierindustrie, in Waggons 
zu 10 Tonnen. 

1929 1930 I 1931 1932 I 1933 I 1934 1935 

Produktion 22.955 21.026 1 21.006 21.095120.053 19.887 19.725 
Import .•• 606 627 627 297 215 230 238 

Zusammen 23.561 21.653 1 21.633 21.392120.268 20.117 19.963 
Export - 11.102 10.318 10.525 9.533. 9.614 9.624 8.907 

Inland 12.459 111.335 111.108 11.859 110.654 10.493 11.056 
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Dies mag genugen, urn die Entwicklung in der Vorkartellperiode 
zu zeigen und es wird an spaterer Stelle noch auf diese Ziffern zu
ruckgegriffen werden. 

Wahrend sich die Mengenzahlen, wenn auch fallend, doch ziemlich 
gleichbleibend verhielten, zeigen die Preisbewegungen und damit die 
Wertziffern der Umsatze einen durch die allgemeine Dberproduktion 
und Konkurrenz verursachten starken Sturz. Dieser Preisverfall laBt 
sich am besten an Hand von Diagrammen darstellen. (Siehe Seite 29.) 
Es wurden hier einige Papiersorten herausgegriffen und fur jede der 
Exportpreis und der Inlandspreis, beide ab Fabrik berechnet, gegen
ubergestelltl). Die fUr das Jahr 1935 eingesetzten Preise stellen die 
Kartellpreise dar, und zwar: 

A - den Listenpreis. (Franko Bahnhof Wien, ausgeladen), 
B - den "ab Fabrik"-Preis. (Preis A minus durchschnittliche Fracht), 
C - den N ettopreis. (Preis B minus aller Kartellbeitrage, siehe diese 

spater), 
D - Preis C minus Handlerrabatte usw. (Siehe diese spater.) 

Wahrend in den obigen Diagrammen die Preisbewegungen fUr die 
einzelnen Papiersorten dargestellt sind, sei in nachstehender Zeich
nung die Bewegungen der Durchschnittspreise wiedergegeben. Dieses 
Diagramm gibt den Verlauf des Durchschnittspreisindex (Inlands- und 
Exportpreis) in vierteljahrlicher Aufstellung wieder, wobei der Durch
schnittspreis der Jahre 1923 bis 1931 mit 100 % angenommen wurde2). 

Urn das Bild zu vervollstandigen, sei eine Tabelle angefUhrt, in 
der die Inlandspreise fUr die einzelnen Papiersorten fUr das Jahr 1934 
in Prozenten von 1929, fUr das Jahr 1935 in Prozenten von 1934 und 
1929 dargestellt sind. 

Papiersorte: 
Rotationsdruck 
Flachdruck (A Stoff) 
Mittelfein (G Stoff) 
Holzfrei . 
Superior . 
Natronpapier 

Inlandspreise: 

1934 in % 1929 1935 in % 1929 
68% 68% 
51 %' 100%' 
50% 80% 
59% 89% 
55% 97% 
73% 87% 

1935 in % 1934 
100% 
198% 
162% 
153% 
177% 
119% 

Die im Jahre 1935 eingesetzten Preise sind die Kartellpreise "ab 
Fabrik". B. 

1) Zahlen aus: Expose der Opa tiber die Lage der Papierindustrie, Wien, 
4. September 1935. 

2) Zahlen aus: Monatsberichte des Osterreichischen Instituts fUr Kon
junkturforschung. 
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Papierpreisindex (Durcbschnitt 1923-31 = 100%). 

75 

70 

65 

1923 192". 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 193" 

Somit wurden also die Kartellpreise moglichst nahe den Preisen 
vom Jahre 1929 gebracht, was anderseits eine Steigerung der Preise 
vom Jahre 1934 auf durchschnittlich 160 %. derselben bedeutete. 

Wie aus den Kurven ersichtlich ist, fielen die Exportpreise, die 
von vornherein tiefer als die Inlandspreise waren, viel rascher und 
starker als diese und die Preise des Jahres 1934 betragen unter 50 % 
der Preise des Jahres 1929. Bemerkenswert ist, daB gleichzeitig mit 
der Heraufsetzung der Inlandspreis~ durch das Kartell nun gegen 
Beginn des Jahres 1937 auch eine Erholung am Weltmarkt stattfand, 
welche naturlich ohne kausalen Zusammenhang mit der Bewegung am 
osterreichischen Papiermarkte steht, wodurch nun aber die anfanglich 
sehr groBe Spanne zwischen den Inlandspreisen und den Exportpreisen, 
welche besonders fur die weiterverarbeitende und exportierende Nach
industrie von Bedeutung war und zu den spater dargestellten Export
preisbegiinstigungen in der Preispolitik der Opa fuhrte, ganzlich ver
schwunden ist. 

Ein weiteres Merkmal der Absatzwirtschaft der osterreichischen 
Papierindustrie in der Vorkartellperiode waren neben den fallen den Prei-
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sen die immer schlechter werdenden Zahlungsbedingungen. Meist laute
ten die Konditionen ,,3 Monate offenes Ziel", doch wurden auch Zah
lungsfristen bis zu 9 Monaten gewahrt, teils auf ungedeckten Kredit, 
teils gegen Akzepte, die des tjfteren auch noch prolongiert werden 
mu.6ten. So waren also die Preise in der Vorkartellperiode durch den 
Zinsenverlust und das au13erdem zu berticksichtigende gro.6e Kreditrisiko 
weitaus schlechter als schon durch die obigen Darstellungen gezeigt 
wurde. Auch hier wurde eine genaue Regelung durchgeftihrt, tiber die 
noch gesprochen werden solI. 

Es mag vielleicht scheinen, da.6 die bisherigen AusfUhrungen zu 
we it yom gestellten Thema abschweifen, es erscheint jedoch notwen
dig, gerade die Verhaltnisse in der Vorkartellzeit genauer darzustellen, 
urn dann Schltisse tiber die Auswirkungen der Kartellierung ziehen zu 
konnen. Somit ist es auch notwendig, im nachsten Abschnitt noch 
kurz einiges tiber den osterreichischen Papierexport zu erwahnen. 

E. Der osterreichische Papierexport. 
Obwohl der Papierexport fUr die Themenstellung wenig Bedeu

tung hat, so mu.6 doch ein kurzer Dberblick gegeben werden, da die 
starke Schrumpfung des Exportes und besonders der Preisverfall nicht 
zuletzt ausschlaggebend waren fUr den Niedergang der osterreichischen 
Papierindustrie und somit gleichzeitig den Ansto.6 zur Grtindung des 
osterreichischen Papierkartells gaben. 

Anteil der wichtigsten Lander am Weltpapierexport 19351). 

Land I Waggons I % I We11 in I 
Osterr. Schilling % 

Canada • 253.906 53,64 508,272.000 I 35,05 
Schweden 53.047 11,23 157,219.000 10,80 
Finnland 37.614 7,95 87,281.000 6,51 
Norwegen . . 28.949 6,12 80,473.000 5,51 
Deutschland • . 24.826 5,23 140,484.000 9,63 
England . 18.876 3,96 171,855.000 11,79 
Holland. 14.556 3,05 31,109.000 2,14 
U. S. A. 10.355 2,21 63,319.000 4,28 
.J.apan 9.090 1,91 34,164.000 2,35 
Osterreich . 8.907 1,87 39,969.000 2,72 
Frankreich 5.424 1,14 81,592.000 5,60 
Tschechoslowakei . 3.609 0,75 15,573.000 1,08 
Belgien . 2.478 0,51 25,428.000 1,75 
Italien 1.163 0,23 6,505.000 0,44 
Polen 911 0,19 3,999.000 0,27 
Schweiz 60 0,01 1,240.000 0,09 

Summe. 473.851 100,00 1.448,482.000 100,00 

1) Jahresbericht des Verbandes der osterreichischen Pacehopeindustrie 
tiber das Geschaftsdahr 1935/36. 
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Ebenso wie als Papierproduzent nimmt osterreieh aueh als Export
land keine unbedeutende Stellung im Welthandel ein, dies sei dureh 
vorstehende Tabelle, welehe die Papierexportstaaten der Welt einander 
gegenuberstellt, bewiesen. 

1m Rahmen der Gesamtausfuhr osterreichs ist der Anteil des 
Papieres mengenma/3ig 3,3 % des Gesamtexportes und wertma/3ig 4,4 % 
(im Jahre 1935), wah rend er in Prozenten der Fertigwarenausfuhr 
mengenma/3ig 25,9 % und wertma/3ig 6,5 % ausmacht. Damit steht 
Papier an erster Stelle im Fertigwarenexport der Menge nach ge
rechnet und nimmt dem Werte naeh den dritten Rang ein. Es zeigt 
sich also hier wieder die hervorragende Bedeutung der Papierindustrie 
fUr die osterreichisehe V olkswirtschaft. 

Die Ausfuhrziffern nach den einzelnen Landern hier anzugeben 
wurde zu weit fUhren. Die Gesamtausfuhrmengen wurden bereits bei 
der Aufstellung fUr den Inlandsumsatz angefUhrt und es sei hier nur 
noch kurz eine Aufstellung der Wertziffern gegeben. Darnach betrug 
der osterreichische Gesamtpapierexport in 1000 Schilling: 

Erstes Halbjahr 
1929 1933 1934 1935 

I 1935 1936 

90.433.-! 47.225.-! 46.591.-! 39.969·-1 18.444'-
! 

17.697·-

Hier ist also der fortlaufende Ruekgang des osterreichischen 
Papierexportes zu erkennen, wobei besonders der wertma/3ige Abstieg 
weitaus starker als der mengenma/3ige fUhlbar ist, was auf das Fallen 
der Preise, wie oben dargestellt, zuruckzufUhren ist. Dber den Verlauf 
des mengenma/3igen und wertma/3igen Exportes in den letzten Jahren 
naeh den einzelnen Landern geben die unten dargestellten Diagramme 
(siehe Seite 34) Aufschlu/3. Hier mu/3 besonders darauf hingewiesen 
werden, wie stark die Mengen- und Wertkurven divergieren, was 
naturlieh auf die Ertragsgestaltung der Papierindustrie, wie noeh ge
zeigt werden wird, einen bedeutenden Einflu/3 hatte, da gro/3tenteils 
Preise erzielt wurden, die weit unter den Selbstkosten lagen. 

Dieser kurze Dberblick mag genugen, die Entwicklung des Papier
exportes zu zeigen und besonders aus den Diagrammen ist der Ver
lauf so deutlich ersiehtlich, da/3 es sieh erubrigt, weiteres statistisches 
Material anzufUhren. Es solI nur noch untersucht werden, wodureli 
dieser Ruekgang des Exportes verursaeht wurde. 

S a. 1 z e r, Osterr. Papierkartell 3 
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Der osterreichische Papierexport. 
(Logarithmischer Ma/3stab, Jahressumme 1928 = 100.) 
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An erster Stelle ist wohl die allgemeine Wirtschaftskrise, so wie 
beim Rtickgang des Inlandsabsatzes und bei der Verminderung des ge
samten Weltexportes an Papier, auch fUr die Verringerung des Ex
portes aus Osterreich verantwortlich zu machen. AuJ3erdem entstand 
auf der ganzen Welt eine Oberproduktion an Papier, die durch heftige 
Konkurrenzkltmpfe einen sol chen Preissturz verursachte, daJ3 es fUr 
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die osterreichische Papierindustrie vielfach nicht mehr moglich war zu 
exportieren, oder es wurde deshalb, wenn auch mit Verlust exportiert, 
da der durch den niederen ErlOs verursachte Verlust doch noch ge
ringer .war als die Stillstandskosten. Bei diesem Konkurrenzkampf 
waren besonders die canadischen und skandinavischen Industrien be
giinstigt, da sie nicht nur den Vorteil der billigen Rohmaterialien, der 
niederen sozialen Lasten und Steuern - es sei hier nur an die die 
osterreichische Industrie schwer treffende Energieabgabe und andere 
Landessteuern erinnert - sowie die billigen Verfrachtungsmoglich
keiten fUr Roh- und Fertigstoffe (auf dem Wasserwege) hatten, 
sondern auch durch die ZugehOrigkeit zum Pfundblock einen weiteren 
Vorsprung genossen. Die starke, giinstiger gestellte Konkurrenz und 
die niederen Preise konnen als ein Grund fUr den Niedergang des 
osterreichischen Papierexportes angesehen werden. 

Wahrend die oben angefUhrten Erschwerungen fUr aIle Lander 
auftreten, ist fUr Osterreich noch ein weiterer Faktor zu beriicksichtigen, 
der durch die geschichtliche Entwicklung gegeben ist. In der oster
reichisch-ungarischen Monarchie bildete Ungarn so wie die anderen 
Sukzessionsstaaten ein reiches Absatzgebiet fUr die osterreichische 
Papierindustrie; nun begannen aber besonders in Ungarn Autarkie
bestrebungen Platz zu greifen, die zur Griindung einer nationalen, nicht 
bodenstandigen Papierindustrie unter der Protektion von Hochschutz
zollen fUhrte, welche Osterreich immer mehr yom Markte verdrangt. 
Ahnlich werden sich auch die Autarkiebestrebungen Italiens in der Zu
kunft auswirken, wo nach den Erfahrungen, die wahrend des abessini
schen Feldzuges gemacht wurden, teils die Strohzellulose- und -papier
erzeugung ausgebaut wird, teils durch Anlage von Pappelwaldern auch 
die Erzeugung von Holzzellulose und -papier auf nationaler boden
standiger Basis angestrebt wird. 

N eben diesen Schwierigkeiten, die also durch die Zersplitterung 
der osterreichisch-ungarischen Monarchie einerseits, durch die Autarkie
bestrebungen anderseits geschaffen wurden, tritt auch der Zahlungs
verkehr, der in den letzten Jahren immer schwieriger wurde, als 
weiteres Hindernis auf. Besonders im Verkehr mit den Balkanlandern 
hat sich hier in den letzten Jahren die starke EinfluBnahme des Deut
schen Reiches auf die Handelsbeziehungen ausgewirkt, da die ein
zelnen Staaten gezwungen waren, von Deutschland Industrieprodukte, 
darunter auch Papier zu beziehen, urn die durch die Ankaufe von 
Agrarprodukten durch Deutschland geschaffene Clearingspitze abzu
decken. Anderseits war auch der relativ zu starke agrarische EinfluB 
in Osterreich bei den Abschliissen von Kompensationsvertragen mit 
Ungarn und den anderen Balkanstaaten, die nur Getreide und andere 

3* 
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landwirtschaftliche Produkte als Kompensationsartikel anbieten 
konnen, sehr hinderlich, wlihrend anderseits wieder in Ungarn der 
ebenfalls unnatiirlich starke Einfluf3 der Industrie hemmend auftrat. 

Es wiirde zu weit fUhren, Details iiber die Entwicklung des Ex
portes von Papier nach den einzelnen Llindern zu bringen und auf 
aIle verschiedenartig auftretenden Schwierigkeiten im Zahlungsverkehr 
hinzuweisen. Es sollte nur in kurzen Ziigen gezeigt werden, gegen 
welche Schwierigkeiten der osterreichische Papierexport zu klimpfen 
hatte, welche Hindernisse sich -entgegenstellten und in welchem Maf3e 
ein Riickgang eingetreten ist. Erst in den letzten Monaten des Jahres 
1936 und zu Beginn des Jahres 1937 begann eine lebhafte Steigerung 
der Weltmarktpreise fUr Papier und brachte damit eine bedeutende 
Besserung fUr den osterreichischen Papierexport. Wlihrend einerseits die 
katastrophale Lage des Exportes in der VorkartelIzeit und im ersten 
Jahre nach der Kartellierung sehr zum Niedergang der Papierindustrie 
beitrug und somit den Anlaf3 zur Griindung des Kartelles gab, trligt 
nun anderseits die neue verbesserte Lage am Weltmarkte dazu bei, die 
durch die Kartellierung unternommenen Hilfsmaf3nahmen in ihren Aus
wirkungen auf die Industrie erfolgreich zu gestalten. 
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II. Kapitel. 

Die Griinde der Kartellierung. 

A. Selbstkostensteigerung durch auBerbetriebliche Einfliisse. 

1m vorhergehenden Kapitel wurde in kurzen Umrissen die Ent
wicklung und Gestaltung der Produktionsverhaltnisse und der Absatz
wirtschaft der osterreichischen Papierindustrie in der Vorkartell
periode gezeigt. Gleichzeitig wurde im Zusammenhange mit der Pro
duktionsgestaltung eine Untersuchung der Kosten in der Papier
industrie angestellt, deren Hauptzweck es war, das Verhaltnis der 
fixen zu den variablen Kosten festzustellen, da dies fUr die weiteren 
Darstellungen von Bedeutung ist. 

Nachdem also gezeigt wurde, wie der Inlandsumsatz und der Ex
port und im Zusammenhange damit die Produktion abgenommen 
haben und wie anderseits die Preise gefallen sind, solI nun in diesem 
Kapitel untersucht werden, wie sich diese Faktoren auf die Ertrags
gestaltung der Papierindustrie ausgewirkt haben, so da.6 schlie.6lich die 
Notwendigkeit einer Abhilfe durch die Kartellgrtindung gegeben war. 

Da bei der spater angestellten Betrachtung versucht werden solI, 
ohne Berticksichtigung der Schwankungen und der absoluten Hohe der 
Gestehungskosten, also nur die durch das Verhaltnis von fixen zu 
variablen Kosten bei einem Produktionsrtlckgang entstehenden Pro
gressionen der Selbstkosten pro Leistungseinheit und die daraus resul
tierenden Einwirkungen auf die Ertragsgestaltung im Zusammenhange 
mit den Verkaufspreisen .klarzustellen, sei im voraus einiges tiber die 
absolute Gestaltung der Kosten gesagt. 

Wahrend, wie oben gezeigt wurde, die Papierpreise allgemein 
stark gefallen sind, haben die Rohstoffpreise wenige Verringerungen 
erfahren. Die Holzpreise sind zwar zurtickgegangen, doch entsprach die 
Verminderung bei we item nicht jener der Preise fUr Rapier. Wahrelld 
zum Beispiel die Weltmarktpreise fUr Rotationsdruckpapier eine Ver
minderung um ungefahr 66% (1929-1933) erlitten, sind die Schleif
holzpreise franko Fabrik nur um 45--47 % 1) gefallen. Wie aus dem 
Diagramm auf Seite 17 zu ersehen ist, sind die Schleifholzpreise seit 

1) Memorandum tiber die Lage der Pacehopeindustrie (Verband der 
l>sterreichischen Pacehopeindustrie). XII/1933. 
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Mitte des Jahres 1933 betraehtlieh gestiegen, wahrend die Papierpreise 
weiterhin eine fallende Tendenz aufwiesen. 

Au13erdem blieben aber die tibrigen Rohstoffpreise nieht nur auf 
dem gleichen Niveau, sondern wurden vielfach erhOht. So sind die 
Kosten flir Filze und Siebe, Kaolin, Farbe und andere Chemikalien 
gestiegen. In einem Bericht des Verbandes der osterreichischen Pace
hopeindustrie wird besonders tiber die Hohe der sozialen Lasten und 
tiber die Steuern beriehtet1). "Wir wollen an dieser Stelle nieht auf 
die allgemeine Steuerbelastung naher eingehen, die ja unsere Industrie 
im gleiehen Ma13e drtickt, wie die anderen osterreichischen Erwerbs
zweige. Hier seien nur solche Ma13nahmen besonders herausgegriffen, 
die gerade uns, als Exportindustrie, hart treffen und unsere Kon
kurrenzfahigkeit maehtigen Rivalen gegentiber besonders bedrohen. So 
sei hier an die Ftirsorgeabgabe erinnert, die bei einer hoehlOhnigen 
Industrie . . . .. besonders driickend empfunden wird. Sie kann un
geflihr mit 1 % des Warenwertes eingesetzt werden und es braucht 
wohl nieht naher ausgeflihrt werden, was 1 % bei scharfen Konkurrenz
verhaltnissen . . . .. bedeutet. Ahnlich wirken sich Produktivabgaben 
und -steuern aus, die ebenfalls den Charakter einer Exporterschwerung 
unbedingt in sieh tragen. Wir erinnern an die Elektrizitats- und 
Energieabgabe, die in verschiedenen Bundeslandern wohl in versehie
dener Hohe..... eingehoben werden, aber immerhin bei einer 111-
dustrie, die 133.520 PS nur an meehaniseher Energie benotigt, eine ge
waltige Belastung des Exportes darstellt. Auch die Arealsteuern be
deuten Produktivabgaben, welche angesichts unserer vorwiegend in die 
Breite gehenden Produktionsanlagen unsere Industrie empfindlich 
treffen. Naeh sorgfliltiger Schatzung kann die Fiirsorgeabgabe zuziig
lieh der Energieabgaben und Arealsteuern oder ahnlicher Steuern mit 
ungeflihr 3 % veranschlagt werden. Es braueht wohl nicht naher ans
geflihrt werden, was Belastungen von 3 % beim Export von Massen
giitern bedeuten, vor allem dann, wenn iibermachtige Konkurrenten 
die gleiehe Belastung nieht zu tragen haben und der Mehrbelastung 
nirgends spezielle Minderbelastungen oder Begiinstigungen entgegen
stehen. Doppelt driiekend mu13 aber eine Mehrbelastung von 3 % dann 
wirken, wenn sie zur sonstigen Erhohung der Gestehungskosten dazu
zuschlagen ist, wahrend die allgemeine Welttendenz bestandige Preis
rtiekgange in sieh sehlie13t." 

Zusammenfassend kann also gesagt werden, da13, wahrend die 
Preise fie len, die Selbstkosten bereits ohne Beriicksichtigung des ver
minderten Beschliftigungsgrades urn zirka 10 % gestiegen sind. Die 

1) Enquete der osterreichischen Papierindustrie (Referat des Herrn 
Dr. O. Wittmayer). 
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Folgen dieses Zustandes betreffend, welche spater genauer dargelegt 
werden, sei nur vorgreifend bemerkt, da/3 infolge der steigenden Ver
schuldung der Unternehmungen sich die Kapitalzinsen standig ver
mehrten und somit eine weitere Belastung bildeten. 

AuI3erdem verursachte auch der in den Jahren 1930 bis 1932 statt
findende Niedergang der Holzpreise eine Verknappung an Schlcif
holz, die erst durch das spatere Ansteigen der Preise beseitigt wurde. 
Die Schleifholzpreise bewegten sich zu jener Zeit unter der Grenze, 
die eine gesunde Waldwirtschaft ermoglichte, so da13 vielfach die 
Schlagerungen stark eingeschrankt wurden. "Diese Sachlage gleicht 
somit den zwei Backen einer Zange. Auf der einen Seite die sinkenden 
WeItmarktpreise, auf die die Papierindustrie keinen Einflu13 nehmen 
kann, auf der anderen Seite die Verknappung und damit Verteuerung 
des Rohstoffes1)." 

B. Die Selbstkosten 1m Zusammenbange mit dem Beschiiftlgungs
grad. 

Selbstverstandlich bringt auch der Ruckgang der Produktion, wie 
er im vorigen Kapitel gezeigt wurde, eine Xnderung in der Kosten
gestaItung mit sich. Eine fruhere Untersuchung hat ergeben, da13 die 
Kosten in der Papierindustrie in ihrer Gesamtheit eine Degression er
geben. Es treten hier Mischkosten auf, bestehend aus fixen und an
nahernd proportionalen Kosten, welche bei steigendem Beschaftigungs
grad zu einer Degression des Gesamtaufwandes fiihren2). Wenn man 
nun dies en degressiven Gesamtaufwand auf die Leistungseinheit um
rechnet, so ergeben sich bei steigendem Beschaftigungsgrad geringere 
Einheitsbetrage; je nach der Gleichma13igkeit der auftretenden Kosten
degression wird somit der Betrag fur die Einheit verschieden ab
nehmen. Der degressiv ansteigende Gesamtaufwand wirkt sich als Auf
wand der Leistungseinheit in drei verschiedenen Bewegungsarten, 
aber stets in der gleichen Bewegungsrichtung aus, wobei eben die 
Bewegungsarten als Funktion der Art der Degression angesprochen 
werden konnen. GIeicherweise ergibt sich bei sinkendem Beschafti
gungsgrad ein Ansteigen der Einheitsbetrage ebenfalls in drei Bewe
gungsarten. Dies sei nach den Darlegungen von Nicklisch genauer aus
gefuhrt3). Danach ergibt sich bei einem sinkenden Beschaftigungsgrad 
unter Annahme eines progressiv absteigenden Gesamtaufwandes fol
gendes Bild, wobei noch darauf hingewiesen werden mu/3, da/3 dem 

1) Siehe Seite 37, Bemerkung 1). 
2) E. S c h mal e n b a c h: a. a. 0., Seite 37 ff. und Seite 43 ff 
3) H. N i c k 1 is c h: a. a. 0., Seite 551 ff. und Seite 747 ff. 
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progressiv absteigenden Gesamtaufwand bei sinkendem Beschafti
gungsgrad ein degressiv ansteigender Gesamtaufwand bei steig end em 
Beschaftigungsgrad entspricht. Es seien nun die Beispiele, welche 
oben genannter Autor zur Illustrierung der angeftihrten Tatsachen 
bringt, in folgendem wiedergegeben. 

Beschaftigungsgrad 

a) 100 % 10.000 SUick 
SO% S.OOO " 
60% 6.000 " 
40% 4.000 " 
20% 2.000 " 

0% 0" 

b) 100 %. 10.000 
80% 8.000 
60% 6.000 
40% 4.000 
20% 2.000 

0% 0 

c) 100% 
SO% 
60% 
40% 
20% 
0% 

10.000 
S.OOO 
6.000 
4.000 
2.000 

o 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

Gesamtaufwand 
pro gr. absteigend 

SO.OOO 
72.000 
60.000 
44.000 
24.000 

o 

106.000 
86.000 
65.000 
47.000 
24.000 

o 
46.500 
45.000 
42.000 
36.000 
24.000 

o 

S 

Aufwand der 
Leistungseinheit 

9 
um stets den 

10 
11 gleichen absoluten 
12 Betrag ansteigend 

10,60 1 
10,75 

10,S3) unregelma.Big 
11,75 steigend 
12,00 

4,651 5,63 

7,00 I 9,00 
12,00 

progressiv 
steigend 

Diesen drei steigenden Bewegungsarten bei einer Verminderung 
des Beschaftigungsgrades stehen ebenso drei in entgegengesetzter 
Richtung gegeniiber, so daB sich also je nach Art der Degression bei 
fallendem, bzw. steigendem Beschltftigungsgrad folgendes Bild ergibt: 

A. S t e i g end e r Be s c haft i gun g s g r a d: 

a) um stets den gleichen absoluten Betrag I f 11 d 
b) 1 "0' a en e 

unrege malJIg E' lb .. 
) d . lllze etrage 

c egresslv 

B. Fallender Beschaftigungsgrad: 

a) um stets den gleichen absoluten Betrag 
b) unregelmaBig 
c) progressiv 

I steigende 
Einzelbetrage 
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Das Wesen der degressiven Kosten besteht also nieht nur darin, 
daB die gesamten Kosten bei steigendem Besch1i.ftigungsgrad zwar 
steigen, wobei die Steigerung aber geringer als die Steigerung der 
Produktion ist, sondern es ergeben sich' gleichzeitig, der Natnr der 
Sache entsprechend, Verminderungen der Aufwandsbetrage fur die 
Leistungseinheit in der oben dargestellten Weise, und umgekehrt bei 
einer Verminderung des Beschiiftigungsgrades. 

Mit Hilfe der Bereehnung des "proportionalen Satzes" naeh 
Schmal en bach kann nun fUr jede Zone festgestellt werden, in welchem 
Verhaltnisse der fixe Teil der Kosten zum proportionalen fUr die in 
Frage kommende Zone steht. Hiebei wird fur jede Zone der Aufwand
untersehied und der Leistungsunterschied im Verhaltnis zur vorher
gehenden Zone erreehnet, und man erhalt dann durch Division des 
ersteren dureh den letzteren als Quotient den Aufwandunterschied 
pro Leistungseinheit, den proportionalen Satz. Wird dieser mit der 
Gesamtzahl der Leistungseinheiten multipliziert, so erhalt man den 
proportionalen Aufwand der entsprechenden Zone, wah rend weiterhin 
durch Subtraktion desselben vom Gesamtaufwand der fixe Aufwand
anteil der Zone ermittelt werden kann. Es konnen also, wie bereits 
fruher erwahnt, die degressiven Kosten als Mischkosten bezeichnet 
werden, bestehend aus fixen und proportionalen Kostenelementen. 
Nach dem im ersten Kapitel uber die Kostengestaltung in der Papier
industrie Gesagten ergibt sieh somit auch hier dureh das Zusammen
fallen von fixen und proportionalen Kosten eine Degression des Ge
samtaufwandes bei steigendem Beschiiftigungsgrad, bzw. ein progres
sives Fallen der Gesamtkosten bei sinkendem Beseh1i.ftigungsgrad. 

Unter Zugrundelegung des Beschiiftigungsgrades von 6 Jahren 
wurde also im vorhergehenden Kapitel festgestellt, daS bei diesem 
durchschnittliehen Beschiiftigungsgrad die fixen Kosten zirka 20 % , 
die proportionalen zirka 80 % des Gesamtaufwandes betragen. Dieses 
Verhiiltnis wird naturlieh bei einem anderen Besehiiftigungsgrad ein 
anderes sein, doch ist es nicht moglich, eine genauere Berechnung als 
eben eine solche durchschnittliche zu machen, da die Produktion eine 
so vielgestaltige ist, daS nur dureh die Heranziehung eines lang
jahrigen Durchschnittes ein annahernd richtiges Resultat erzielt 
werden kann. Obwohl also die Degression bei einer Beschaftigungs
steigerung, bzw. das progressive Fallen bei Beschaftigungsverminde
rung anders sein wird, als sich nach der Rechnung mit dem obigen 
Aufteilungsverhaltnis ergeben wird, sei doch von dieser Annahme aus
gegangen, da sie fur einen nicht zu starken Besehaftigungsruckgang 
beibehalten werden kann, also sicherlieh in den ersten Zonen riehtig 
erscheinen wird. AuSerdem war es auch nicht moglieh, genauere Resul-
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tate zu erzielen und diese Arbeit hat sich auch nicht die Aufgabe ge
stellt, eine genaue Untersuchung der Kostenverhll.ltnisse in der Papier
industrie zu geben, sondern es solI vielmehr nur bewiesen werden, daJ3 
durch den kleineren Besch1tftigungsgrad, also mit dem Ruckgang der 
Produktion in der Vorkartellperiode, eine Steigerung des Aufwandes 
pro Leistungseinheit eintrat, welche Steigerung jedoch mit den Preis
bewegungen in starkem Mi13verh1tltnis steht. 

Wenn wir nun von der schematischen Annahme ausgehen, da13 
zur Produktion von 1000 Leistungseinheiten (P), es miSgen Kilogramm 
darunter verstanden sein, ein Aufwand von 1000 K, es miSgen Schil
linge sein, notig ist und das Verhaltnis der fixen zu den proportionalen 
Kosten 20: 80 ist, so ergibt sich bei einer Verminderung des Beschaf
tigungsgrades eine Vermehrung des Aufwandes pro Leistungseinheit, 
wie sie unten dargestellt erscheint. Hiebei muJ3 nochmals betont 
werden, da13 das angenommene Kostenverhll.ltnis nicht bestandig das 
gleiche bleibt, sondern nur fUr diese Zone, welche unten angegeben 
wurde, als richtig angesehen werden kann. 

Beschltftigungsgrad: 

100% 
80% 

Produktion von: 

1000 P 
800 P 

Gesamtaufwand: Aufwand pro 
Leistungseinh. 

1000 K 1,00 K 
840 K 1,05 K 

Unterschied: 200 P 160 K = 0,80 K fur 1 P 

Die Kostenverminderung bei einer geringeren Produktion urn 
200 P betragt hiemiet also 160 K, womit anderseits der proportio
nale Anteil fur 1 P gleich 0,80 Kist, wahrend anderseits der fixe Anteil 
nunmehr 0,25 K betragt. Es zeigt sich hier also wieder das oben an
gegebene Verh1tltnis, das fUr einen Besch1tftigungsgrad von 100 % bis 
80 %, Geltung haben solI. Die Kostenzusammensetzung ist demnach 
folgende1) : 

Produktion 
von 

1000P 
800K 

fixe 
Kosten 

200K 
200K 

prop. 
Kosten 

800K 
640K 

Zusammen pro Leistungseinheit 

1000 K 1 K = 0,8 K prop., 0,2 K fix 
840 K 1,05 K = 0,8 K prop., 0,25 K fix 

Drucken wir diese Zahlen in Prozenten aus, so ergibt sich also, 
da13 bei einem Produktionsruckgang von 100 % auf 80 % der Gesamt
aufwand nur urn 16 %, also auf 84 % fallt, was anderseits fur die 
Leistungseinheit eine Steigerung von 100% auf 105% bedeutet. Wenn 
nun daraus Schlusse auf die Verkaufspreise gezogen werden wurden, 

1) E. S c h mal e n b a c h: a. a. 0., Seite 44 ff. 
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so bedeutet dies, daB eben bei einer Verminderung der Produktion eine 
Steigerung der Preise eintreten mliBte, widrigenfalls die Selbstkosten 
nicht gedeckt waren. Wie nun im Kapitel I gezeigt wurde, hat eine 
Produktionsverminderung um rnehr als 80 %' stattgefunden, wah rend 
die Preise im Durchschnitt gleichzeitig um 50 bis 60 % gefallen sind, 
so daB also hier eine starke Divergenz zwischen der durch die Kosten
gestaltung bedingten SelbstkostenerhOhung und den erzielbaren Preisen 
entstand. 

In der Tat wird die SelbstkostenerhOhung durch die geringere 
Produktion hoher gewesen sein, als hier in diesem schematischen Bei
spiel gezeigt werden konnte, da ja, wie anlaBlich der kurzen Be
sprechung der einzelnen Kosten gesagt wurde, auch durch die Art der 
Beschaftigung, nicht nur durch deren Hohe, Kostenerhohungen ein
treten; wobei eben besonders die Unterteilung in klein ere Posten eine 
bedeutende Rolle spielt. Trotz verschiedener Versuche war es aber 
nicht moglich, Zahlen zu errechnen, die eine libersichtliche Darstellung 
mit Berlicksichtigung dieser Faktoren gestattet hatten, so daB es bei 
der oben gegebenen Aufstellung bleiben muB. Es konnte somit gezeigt 
werden, wie und wodurch eine Steigerung des Aufwandsbetrages pro 
Leistungseinheit bei einer Produktionsverminderung stattfindet, wobei 
aber die tatsachliche GroBe der Steigerung nur annahernd festgestellt 
werden konnte. 

Nicht ohne Bedeutung fUr die Ertragsgestaltung waren auch die 
immer haufiger werdenden vorlibergehenden Stillstands- und Kurz
arbeitsperioden. Sie wurden teils durch den sinkenden Absatz bedingt, 
teils durch die Verluste, die aus der Spannung zwischen den Verkaufs
preisen und den tatsachlichen Selbstkosten resultierten, wobei eben die 
Oberlegung ausschlaggebend war, daB der bei einem Stillstand auf
laufende Aufwand, der sich im wesentlichen mit den unter fixen Kosten 
zusammengefaBten Betragen deckt, einen geringeren Verlustposten be
deutet, als der bei der Produktion und Verkauf der Ware zu niederen 
Preisen entstehende. Da aJso keine Aussicht auf Gewinn bestand, war 
das Bestreben der Papierfabriken dahin gerichtet, den auftretenden 
Verlust moglichst gering zu gestalten, das heiBt, falls die Preise die 
proportionalen Kosten deckten, zu arbeiten, im anderen Fall aber still
zulegen oder kurzzuarbeiten, um nicht auBer den auflaufenden Still
standskosten weitere Verluste zu tragen. Hiebei muB aber noch be
rlicksichtigt werden, daB im FaIle einer Stillegung nicht nur die so
genannten Stillstandskosten auflaufen, sondern au6erdem noch die 
Kosten fUr die Wiederinbetriebsetzung ganz erheblich sind, was be son
ders auf die Einstellung auf eine kontinuierliche Erzeugung auf der 
Papiermaschine zurlickzufUhren ist. Es treten namlich hier auBer den 
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ublichen Kosten fUr die Inbetriebsetzung, wie zum Beispiel das "An
heizen" (Vorwarmen der Trockenzylinder), auch ganz erhebliche Mate
rialverluste durch die Erzeugung von Ausschu6 (ahnlich den "trber
gangen", Kapitel I) auf, bis das Papier in der verlangten Qualitat er
zeugt wird. 

Es wurde also in der Papierindustrie in der Vorkartellperiode 
nicht nur die "Normale Untergrenze der Preise" unterschritten, sondern 
sogar die wesentlich tieferliegende "N otgrenze der Verkaufspreise" 
erreicht. Hiebei liegt die normale Untergrenze fUr die Verkaufspreise 
in der Hohe des durchschnittlichen Aufwandes und ist aus dem 
Satze abgeleitet, da6 aIle Ausgaben des Betriebes am Ende seines 
Lebens durch Einnahmen wieder ersetzt sein mussen, wenn kein Verlust 
erlitten sein solI. Die Notgrenze hingegen verlauft dort, wo die Ver
luste aus der FortfUhrung des Betriebes die aus der Stillegung noch 
nicht ubersteigen, wobei die letzteren in der Hohe des fixen Aufwandes 
anzunehmen sind, soweit dieser weiterlauft, zuzuglich des Aufwandes 
fUr die Wiederinbetriebsetzungl). 

Wenn man das bisher Gesagte zusammenfa6t, so kann festgestellt 
werden, da6 durch au6erbetriebliche Einflusse, teils durch innerbetrieb
liche Auswirkungen die Selbstkostenpreise eine nicht geringe Steige
rung erfahren haben, der auf der anderen Seite ein ganz erhebliches 
Fallen der Marktpreise gegenubergestanden ist. Da6 sich dieser Um
stand in ungunstigster Weise auf die Ertragsgestaltung der Papier
industrie ausgewirkt hat, braucht wohl nicht besonders erwahnt zu 
werden. Gegenstand der weiteren Untersuchungen solI es nun sein, zu 
zeigen, welche Folgen die oben besprochene Situation fUr die Papier
industrie hatte, da doch die daraus resultierende katastrophale Lage 
zur Grundung des Kartelles fUhrte, welches eine Besserung herbeifuhren 
sollte. 

C. Die Erfolgsgestaltung in der Vorkartellperiode. 
Wie sich die erwahnten Umstande auf die Erfolgsgestaltung der 

einzelnen Unternehmimgen der osterreichischen Papierindustrie aus
gewirkt haben, kann schwer ubersichtlich dargestellt werden, da je 
nachdem, ob die Unternehmen mehr oder weniger auf Export einge
stellt waren, die Verluste gro6er oder geringer erscheinen. Dies ist 
darauf zuruckzufUhren, da6, wie bereits mehrmals erwahnt, die Export
preise starker als die Inlandspreise gefallen Waren. Fur die nun fol
genden Untersuchungen wurden die Bilanzen und Angaben von 
12 Unternehmungen der osterreichischen Papierindustrie herangezogen, 
unter denen aIle drei Typen, namlich: vorwiegend exportierende, In
land und Ausland gleichstark beliefernde und vorwiegend auf den In-

1) H. N i c k lis c h: a a. 0., Seite 559. 
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Gesamterfolg von 12 Unternehmungen der osterreichischen Papierindustriet). 

1926 1927 1928 1929 

landsmarkt beschrankte, vertreten sind, so daB in dieser Richtung ein 
Durchschnitt gegeben ist. AuBerdem sind diese Unternehmungen auch 
die groBten und vereinigen rund 50 % der Gesamtproduktion in sich, 
so daB von ihnen auch a,uf die anderen Unternehmungen geschlossen 
werden kann. Hiebei muB allerdings darauf Augenmerk gelenkt werden, 
daB die angeflihrten Unternehmungen durchwegs Aktiengesellschaften 
sind, wahrend es sich bei dem Rest um Personengesellschaften handelt, 
so daB immerhin Unterschiede auftreten und man von den bei den 
Aktiengesellschaften auftretenden Tatsachen auf die anderen nur vor
sichtig Ruckschlusse ziehen kann. Fur einen umfassenden Oberblick 
genugen jedoch die angeflihrten Zahlen vollauf. 

Wenden wir uns zuerst der Erfolgsgestaltung dieser 12 Unter
nehmungen zu, so zeigen sich in den Jahren 1925 bis 1929 zunachst 

1) Aus: Expose der Opa, Beilage Nr. 13. 
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immer kleiner werdende Gewinnsummen, welche ab 1930 von zu
nehmenden Verlusten abgelOst werden. An spaterer Stelle werden 
diese Tatsachen an Hand von Zahlen nachgewiesen werden, hier sei 
dies nur angedeutet und mittels eines Diagrammes bildlich dar
gestellt. 

Die Eintragungen stellen die Salden aus bilanzmaBig ausgewie
senen Gewinnen, Verlusten und aus den Verminderungen von Aktien
kapital, Abschreibungen und Reserven, soweit diese nicht zur Deckung 
ausgewiesener Verluste herangezogen wurden, dar. Der bei den Ver
lusten des Jahres 1933 mit A bezeichnete Anteil stellt Betriebsverluste 
dar, die durch Valutenbuchgewinne, besonders durch die in diesem 
Jahre durch die Abwertung stattfindende £ -Schuldverminderung 
aufgehoben wurden. Ober die absolute Hijhe der ausgewiesenen Ge
winne und Verluste geben sp1ttere Aufstellungen Auskunft. 

Die bilanztechnischen Folgen dieser starken Erfolgsverminderung 
waren besonders Abschreibungsrfickst1tnde und Reservenschwund, so 
daB die Reserven bei den meisten Unternehmungen auf fast Null zu
sammengeschmolzen sind. Obwohl in den sp1tter gegebenen Bilanz
aufstellungen sowohl die Abschreibungsrfickst1tnde, als auch der Reser
venschwund genau ersichtlich sind, seien diese doch noch separat 
herausgegriffen, urn diese beiden Tatsachen deutlich aufscheinen 
zu lassen. 

Die umstehend wiedergegebene Aufstellung fiber Verluste und 
Abschreibungsrfickst1tnde spricht wohl deutlich genug. Es zeigt sich 
hier nur, wie durch das Ansteigen der Verluste gleichzeitig die Ab
schreibungsrfickst1inde wachsen; es kann hierbei jedoch nicht fest
gestellt werden, inwieweit diese Abschreibungsrfickst1tnde ein Auf
zehren von stillen Reserven bedeutet und wieweit die abzuschreiben
den Anlagewerte inf.olge der Abschreibungsrfickst1tnde fiberbewertet 
erscheinen. 

Der Schwund der Reserven 11tBt sich, obwohl ebenfalls sp1tter noch 
an Hand von Zahlen dargestellt, am besten aus nachstehendem Dia
gramm erkennen. Hier zeigt sich also, daB nach einigen Schwankungen 
zwischen 1925 bis 1929 mit dies em Jahre die Reserven rapid zu fallen 
beginnen. Besonders aus diesem Reservenschwund in der ijsterreichi
schen Papierindustrie zeigt sich ganz deutlich, wie dringend die Er
greifung von Abhilfema.t3nahmen war, da doch bei einer vijlligen Auf
zehrung der Reservefonds und bei weiteren Verlusten ein Zusammen
bruch unaufhaltsam w1tre. 
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1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 

Dber die Verschuldung der osterreichischen Papierindustrie liegen 
Ziffern von 20 Firmen vor, aus denen ersichtlich ist, welch en Stand 
die Gesamtverschuldung der Firmen in den einzelnen J ahren erreichte. 

1929 90 Mill. Schilling 1932. 79 Mill. Schilling 
1930. . 84"" 1933. 80" " 
1931. . 77"" 1934 . 84,5 " " 
Der Rlickga~g in der Verschuldung seit dem Jahre 1929 urn 

5,5 Millionen Schilling (1934) kann natlirlich nicht ohne weiteres als 
glinstig oder unglinstig ausgelegt werden. Hier mli13te ein Vergleich 
der Schuldenziffern mit den librigen Bilanzposten angestellt werden, 
dies ist jedoch nicht moglich, da das notige Ziffernmaterial nicht er
langt werden kann. Unter den 20 Unternehmungen, deren Verschul
dung oben wiedergegeben wurde, befinden sich viele Personalgesell
schaften, in deren Bilanzen iiberhaupt nicht Einsicht genommen werden 
kann und selbst aus den veroffentlichten Bilanzen der Aktiengesell
schaften kann nichts liber die Gliederung der unter den Posten 
"Kreditoren" zusammengefa13ten Schulden ersehen werden. Nach einer 
Schatzung, die man jedoch nur als solche und nicht als absolut richtig 
betrachten darf, dlirfte der Riickgang der Verschuldung dadurch zu 
erklaren sein, daB frlihere Glaubigerverhaltnisse vielfach in Beteili
gungsverhaltnisse der Banken umgewandelt wurden. 

D. Die Kurse der Papieraktien und Bilanzaufstellungen. 
1m Anhang an die Darstellung der Ertragsgestaltung in der 

Papierindustrie seien nun die au13erbetrieblichen Folgen auf dem 
Aktienmarkte erwahnt. Da13 in den letzten Jahren keine Dividenden 
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zur Ausschlittung gelangten, braucht wohl nicht erwahnt zu werden; 
selbstverstandlich litten die Kurse der Aktien ganz betrachtlich unter 
der negativen Erfolgsgestaltung der Unternehmungen. Aus unten
stehender Aufstellung der Kurse der Aktien von flinf Unternehmungen 
ist dies deutlich zu ersehen. Die eingesetzten Kurse sind Mittelkurse 
aus den hochsten, tiefsten und letzten Notierungen an der Wiener 
Borse im entsprechenden Jahre1). 

1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 
Brigl & Bergm. . . 66 60 46 76 90 122 192 251 
Lenzinger ..... 22 13 11 18 18 31 61 81 
Leykam-J osefsthal 2,6 1,5 0,9 1,2 1,6 3,6 6,6 10,0 
Neusiedler A. G. 34 24 21 34 46 71 136 201 
Steyrermiihl A. G. 80 62 49 59 61 66 116 147 

Es zeigt sich hier also ein standiges, starkes Sinken der Borse
kurse yom Jahre 1928 an bis zum Jahre 1934, wahrend hier infolge 
der bevorstehenden Kartellgrlindung und im Jahre 1935 durch die 
Kartellgrlindung ein starkeres Anziehen der Kurse zu erkennen ist. 
Dieses Anziehen der Kurse ging Ende des Jahres 1936 und zu Beginn 
1937 in eine ausgesprochene Hausse liber, welche durch die Verbesse
rung der Lage in der Papierindustrie verursacht wurde. 1m Februar 
1937 bewegten sich die Kurse der angegebenen Aktien in folgender 
durchschnittlicher Hohe: 

Brigl & Bergm. . 
Lenzinger ........ . 
N eusiedler . . . . . . . . . 

151'-
42'-
77'-

Steyrermlihl . . . . 
Leykam-J osefsthal 

110'-
73'-

Weiter unten sei nun eine Dbersicht liber die Bilanzen von zwolf 
Unternehmungen angefiihrt, wobei besonders auf die Darstellung der 
Verluste und der Verminderungen an Reserven und Abschreibungen 
Wert gelegt wurde2). 

Es wlirde zu weit flihren, die einzelnen Bilanzen ausfiihrlich zu 
besprechen und dies erscheint wohl auch nicht als notwendig, da die 
Zahlen deutlich genug sprechen und das, was gezeigt werden soIl, 
namlich die Verlustgestaltung, klar genug darlegen. Bei diesen Auf
stellungen wurden nicht die vollstandigen Bilanz-, Verlust- und 
Gewinnkonti der einzelnen Firma dargestellt, da dies zu viel Platz 
in Anspruch nehmen wlirde. Es wurden nur Aktienkapitalkonti, 
Reservekonti, Mobilien- und Immobilien- und die Vorratskonti heraus-

1) Siehe Compass 1937 und 1936. 
2) Die Aufstellung wurde, so wie die friiher beniitzten Angaben, freund

licherweise von der Osterreichischen Papiergesellschaft m. b. H. zur Ver
fiigung gestellt. 

Sal z e r, Osterr. Papierkartell 4 



50 

Firma 

Brigl & Bergmeister 
A. G. 

Briider Kranz 
Papierfabriken A. G. 

Lenzinger 
Papierfablik A. G. 

Gesamterfolg von 12 Unternehmungen 
in Tausend 

Jahr k !~:i Reserve u.lmmo- Vorril.te schrei- . e-I I Akt· I IMObilienl I Ab- I G 
apl . bilien bung wmne 

1925 4.000 4.000 5.127 2.802 375 1) 482 
1926 4.000 4.100 5.563 3.635 440 1) 450 
1927 4.000 4.000 6.218 4.185 455 1) 464 
1928 4.000 4.100 6.710 3.836 502 1) 473 
1929 4.000 4.000 7.472 4.110 555 1) 367 
1930 4.000 4.000 8.159 4.128 587 1) 201 
1931 4.000 4.000 8.733 3.195 570 1) 29 
1932 4.000 4.000 9.106 2.593 130 -
1933 4.000 4.000 9.311 2.766 203 -

1934 

1935 

1925 2.100 1.930 3.006 592 145 110 --
1926 2.100 2.030 2.987 648 126 79 --
1927 2.100 2.092 2.750 533 76 164 
1928 2.100 2.131 2.765 485 114 252 
~--.--

1929 2.100 804 2.843 697 131 -
1930 2.100 756 2.836 735 71 --- -_._--
1931 2.100 457 2.833 529 72 -----. -----
1932 1.600 229 1.999 298 - -
1933 1.600 1) 25 1) 3.488 1) 441 1) 54 -

1934 

1935 

1925 5.000 2.200 6.065 1.720 425 718 
1926 5.000 2.236 6.782 2.123 447 450 
1927 5.000 2.506 8.529 1.602 448 472 
1928 5.000 2.630 9.196 2.396 482 470 -_. 

1929 5.000 2.754 9.730 2.704 594 28 
]930 5.000 2.305 9.447 2.415 444 28 
1931 5.000 2.306 9.685 1.471 455 -
1932 5.000 1.704 9.779 1.429 96 -
1933 5.000 1.704 10.019 1.332 - -
1934 

--------- ---
1935 



der tisterr. Papierindustrie 1925 bis 1935. 
Schilling. 

Dividende Verminderung an I Auage- Total-

I 
wiesener Verlust % S Kapitall Reserve I Abb~!;ei- Verlust 

7 7·- - - - - ---
8 8·- - - - - ---
8 8·- - 100 - - 100 ----
8 8·- - - - - ---
6 6·- - 100 - - 100 --
4 4·- - - - - ---
- - - - 40 - 40 
--

- - - - 500 - 500 --
- - - - 440 - 440 -- --- ---

--

- - - -
I 

- - ---
- - - - 23 - 23 -- ---- : 
- - - - I 62 - 62 --
- - - - I 24 - 24 

--- ---
- - - 1.327 11 52 1.390 --
- - - 48 71 299 370 --- - - 299 70 282 352 --
- - 500 68 100 314 414 --
- - - 1) 370 1) 120 1) 154 1) 644 

--
--

8 4·- - - - - --- - ---

8 4·- - - - - ---
8 4·- - - 63 - 63 

--
8 4·- - - 70 - 70 --
- - - - - - ---
- - - 449 128 - 572 
--

- - - - 136 627 763 
--

- - - 602 491 - 491 
--

- - - - 600 339 939 --
--

51 

Anmerkung 

1) Gewinnvortrage aus 
frilheren J ahren grund-
sitzlich ausgeschieden. 

Kursivzahlen in den 
Totalverlusten nich t 
enthalten, da zur Ver-
lustdeckung verwendet 
und daher in del' Spalte 
• Ausgewiesener Verlust" 

bereits in begriffen. 

1) Einschl. Rechberg. 

4'" 
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1 1 Akt'e -I IMObilienl 1 Ab- 1 Ge-Firma Jahr ka It!l Reserve u.I~mo- Vorrate schrei- winne p bllien bung 

1925 12.000 6.066 19.911 6.829 480 652 
--

1926 12.000 6.066 21.115 7.766 863 636 
1927 12.000 5.916 22.245 7.507 971 275 
-~ 

1928 12.000 5.916 25.602 7.788 771 279 
-~ 

1929 12.000 6.016 27.162 8.777 1.019 72 
Leykam Josefsthal A. G. 1930 12.000 5.916 27.348 6.188 646 -

1931 12.000 4.183 27.249 4.048 1.062 -
-~ 

1932 12.000 - 27.268 3.562 - -
1933 
1934 
~~-~ ---

1935 

1925 1.100 1.100 3.707 1.058 198 17 ----
1926 1.100 1.100 3.975 1.115 297 4 
1927 1.100 1.100 4.204 1.088 239 -
---~-~ 

1928 1.100 1.100 4.518 1.059 267 8 
1929 1.100 1.100 5.144 1.191 300 11 

Milrztaler Holzstoff- 1930 1.100 1.100 5.085 924 181 -und Papierfabr. A. G. --
1931 1.100 970 5.623 707 390 -
1932 1.100 795 5.608 671 - -
1933 1.100 590 5.612 512 - -
1934 
1935 

1925 1.300 1.300 2.948 943 191 73 
1926 1.300 1.310 3.079 946 221 115 ------ ~"--- -
1927 1.300 1.420 3.255 725 231 129 
1928 1.300 1.430 3.904 902 239 133 
1929 1.800 1.347 4.701 1.523 313 106 

N ettingsdorfer 1930 1.800 1.317 5.003 869 380 97 Papierfabriks A. G. 
1931 1.800 UH7 5.047 1.001 298 -
--

1932 1.800 1.317 5.072 742 43 -
1933 1.800 1.317 5.095 683 - -
1934 
1935 

1925 12.500 12.500 6.906 4.090 540 1.539 
1926 12.500 12.877 7.097 4.375 553 1.432 
1927 12.500 12.577 7.704 4.164 926 1.497 
1928 12.500 12.827 9.092 4.563 647 1.506 
1929 12.500 13.078 9.910 5.695 707 1.136 

Neusiedler A. G. filr 1930 12.500 12.579 10.221 4.190 1.373 588 Papierfabrlkation 
1931 12.579 10.298 

------
12.500 3.241 441 -

1932 12.500 12.275 10.344 2.532 - -
1933 12.500 11.689 10.377 2.495 - -
1934 
1935 
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1. F ortsetzung. 

Dividende I Vermindernng an I ~usge-I T t 1-1 

I 
wlesener 0 a Anmerkung 

Ofo S Kapita11 Reserve I Abb~~~ei- Verlust Verlust 

4 0'60 - - 320 - 320 
---

4 0'60 - - - - --------- - - 150 - - 150 -- --~ - - - - 253 - 253 --_. ------ - - - 67 - 67 
----

- - - 100 448 2.036 2.584 -- _ ... _- -_.-- - - 1.7.'1.'1 29 7.831 7.860 
-- ---

~338 - - - 4.182 1.090 1.248 -- -----

-- -.--

-------- 1 
--=-1 - - - 1 - - -

--=-1 - - - - - -
--~-

- - - - 11 11 

-= I 
- - - - - -

-----

- - - - - -I -- ---- ---- I - - - 88 160 248 ---I- - 130 - 178 178 ----
175 280 201 481 - -

---

1) I) 1m Verlust 1932 von - I - - 205 280 204 484 

==1- 1931 enthalten. 

I 
4 5'20 - - 15 - 15 

-7- 9'10 - - - - -
-8- 10'40 - - - - -
----

34 34 8 10'40 - i - -----
6 - - 83 16 - 99 

-5------
- - 30 - - 30 

--- - - - 55 - 55 
---- ------- - - - 312 - 312 
----- - - - 355 186 541 
--
--

8 S'- - - I - - ---
S 8'- - - : - - -, 

--
300 ! 300 S 8'- - - -

-S- S'- -

I ~991 
- - -

-S- - 8'- - - - -
-4- ----

4'- - - - 499 --- - - I -
I 

279 305 584 
--

721 2) 587 1.308 - - - ---- - - 1) 586 1 
723 378 1.101 1) 1st identisch mit 2). 

--

-I 1 

I 
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I Akt" I IMObilienl I Ab- I Ge-Firma J ahr ka ~~~i Reserve u. I~mo- Vorrite schrei- winne P billen bung 

1925 1.500 1.500 3.262 1.977 258 358 --
1926 1.500 1.848 5.212 2.008 285 319 --
1927 1.500 1.533 6.082 1.753 1.332 10 

-" ---_. 

1928 1.500 1.608 6.337 1.481 702 14 

A. G. filr Papier-
1929 1.500 1.608 6.581 1.547 564 13 
1930 1.500 1.533 7.042 1.477 676 11 fabrikation Schloglmlihl 
1931 1.500 1.533 7.111 1.166 287 7 
1932 1.500 1.533 7.143 1.175 - -
1933 1.50U 1.279 7.144 1.073 - -
1934 
1935 

1925 1.225 1.225 2.254 501 204 142 
1926 1.225 1.500 2.199 508 206 147 

--~ 

1927 1.225 1.255 2.804 619 449 142 
--- ----

1928 1.225 1.470 2.927 636 459 155 
-------

2.100 783 65 
Papierfabr. Frohnleiten 

1929 675 2.954 333 
1930 

---- -ru 2.100 4.065 931 434 74 Carl Schweizer A. G. _._- _._-
1931 2.100 438 3.692 795 387 69 
1932 2.100 445 3.425 623- 421 34 

---- ._--
1933 2.100 448 3.562 501 287 25 
1934 

--~ 

1935 

1925 12.800 6.010 18.472 2.986 1.900 719 
1926 12.800 5.780 18.842 3.105 1.900 976 
1927 12.800 5.810 19.816 3.169 1.900 980 
1928 12.800 5.990 20.144 3.394 1.900 1.091 

Steyrerm uhl 1929 12.800 5.900 20.462 4.136 2.132 857 
--

Papierfabrik und 1930 12.800 5.960 19.268 3.115 1.936 856 
Verlagsgesellschaft 1931 12.800 6.020 18.352 2.351 2.006 210 

-- ~. 

1932 12.800 6.080 16.653 2.054 2.055 286 
1933 12.800 6.140 18.281 2.143 1) 2.337 220 
1934 
1935 

1925 1)18.316 - 14.724 4.384 868 3.087 
1926 16.816 - 14.622 5.096 935 3.149 
1927 16.816 - 17.982 4.964 1.627 2.082 
1928 16.816 - 18.956 3.448 1.191 1.925 

.~ -
The Kellner 1929 16.816 - 19.282 4.687 1.150 1.907 

Partington Paper 1930 16.463 _2) 353 18.466 7.457 - 363 
Pulp Co., Ltd. --

1931 16.463 353 17.322 4.740 - 10 -- --_ .. -
1932 16.463 353 16.540 3.285 - -
1933 13.981 353 23.808 2.166 1.061 1 ---
1934 

-----
1935 
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2 Fortsetzung 

Dividende I Verminderung an I ~usge-I Total-I 

I 
° Wlesener e 1 t Anmerkung 

% S Kapital! Reserve I Ab:~:~.l- Verlust V r us 

- - - I - - - ---
80 

--- - - - - so -- --- - ---
- - - 315 - - 315 
--- - - - - - --- ----"-~ - - - - - - --- _._---

- - - 75 - - 75 ----- - - - 211 - 211 ----- -- ---- - - - 500 261 761 -- ----- - - I) 254 500 213 713 I) 1m Verlust 1932 ent-
-- ~ .. -- halteno 
--

S 4°- - I - 1 - - ---
10 5°- - - I - - -

10--- i 
5°- - ~451 - - 245 

------w- -- ----
5°- - - - -

-6- --
3°- - 795 : - - 795 --

2441 244 6 3°- - - ---
6 3°- - - , 

I - - -
-3- 1°50 - - i - - -
----- - - - i 140 - 140 
---- i 
----

I 

5 5°- - - - - -
-7- -- ----

7°- - 230 - - 230 ---- -"-~ ---
7 7·- - - - - -

----
S S·- - - - - -

-6- ----
6·- - 90 - - 90 

----
6 6°- - - - - -

-------- I) Einschliel3lich aul3er-- - - - - - - ordentlicher Abschrei--- ----
2 2°- - - - - - bungen a conto eines 

-2- --- ---- ---~----

2·- 2) 1.000 - - - - Kursgewinneso -- ---- 2) Nicht Eur Verlust-
-- deckung verrecbneto 

71/2 - - - I - I - I - 1) Konto Mancbester. 

~ - - -

I 

- - -
--rq:; ----

- - - - - -
7112 
--- - - - - -

iiA - - - - - -
----

5 - - - 1.100 - 1.100 
-------

5 - - - 1.000 - 1.000 2) Delkredere Reserve 
4 - - - 1.000 2.493 30498 aus Konto Manchestero 

-- ----
3) 2.482 870 370 3) Ist Verlust 19820 - - - -

==1----
---
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I I' I IMobilienl I Ab- I Ge-Firma Jahl' ~kt~~ni Reserve u.I~mo- Vorrate schrei-
apl a blhen bung winne 

1925 I) 2.750 200 2.232 820 199 294 
1926 2.750 52 2.680 1.234 752 273 
1927 2.750 - 4.706 960 536 535 
1928 2.750 320 5.446 1.254 349 534 

Grafl. Henckel 1929 3.500 - 5.891 2.091 934 542 
von Donnersmarck'sche 1930 3.500 6.029 2.070 404 215 Papierfabrik -

Frantscbach A. G. 1931 3.500 - 6.029 1.269 428 284 
1932 3.500 - 6.094 1.009 416 135 
1933 3.500 - 6.205 807 303 195 
1934 
1935 

1925 74.591 38.031 88.618 28.702 5.783 8.191 
1926 73.091 38.899 94.153 32.559 6.945 8.080 
1927 73.091 38.209 106.295 31.269 9.190 6.750 
1928 73.091 39.522 115.595 31.242 7.623 6.840 
1929 75.216 37.282 122.132 37.941 8.732 5.104 
--Summe 1930 74.863 36.250 123.269 34.499 7.132 2.433 

1931 74.863 34.156 121.972 24.523 6.396 617 
1932 74.363 28.731 119.031 19.973 3.131 455 
1933 
1934 
1935 

gegriffen, ferner in einer eigenen Kolonne der Abschreibungsbetrag 
und des weiteren die ausgewiesenen Gewinne. Daran schlieBt sich 
eine Kolonne, die die Dividenden, die ausgeschuttet wurden, anzeigt. 
Durch Summierung der in den weiteren Kolonnen angegebenen 
Kapital-, Reserven- und Abschreibungsverminderungen sowie des aus
gewiesenen Verlustes, ergibt sich dann in der letzten Spalte der 
Totalverlust. Somit sind also unter Totalverlust, wie bei dem Dia
gramm auf Seite 45 die Salden, aus ausgewiesenen Gewinnen, Ver
lusten und aus den Verminderungen von Aktienkapital, Reserven und 
Abschreibungen zu verstehen. Verminderungen an Kapital und Reser
yen, die zur Verlustdeckung verwendet wurden, und daher schon in 
der Spalte "ausgewiesene Verluste" inbegriffen sind, wurden in der 
entsprechenden Kolonne der Kapital- und Reservenverminderungen 
durch besondere Eintragung kenntlich gemacht und wurden dann 
naturlich bei der Summierung zur Bildung des Totalverlustes nicht 
berucksichtigt. 

Bei den ausgewiesenen Gewinnen sind die Gewinnvortrage aus 
fruheren Jahren grundsatzlich ausgeschieden, urn das Bild klarer zu 
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3 Fortsetzung 

Dividende I Verminderung an I ~usge-I Total-I 

I 
Wlesener V Aumerkung 

Ofo S Kapital I Reserve I Ab:~~;.i- Verlust erlust 

~I - - - - - - 1) "Kapitalsdotation. " 
15 - - --148 - - 148 

-----rs ---- - - - - ---
15 - - - - - ---
14 - - 320 - - 320 

-6- - - - - - -
-- I 

6 - - - - - ---- - - - - - ---
2) 121 2) Durch ausgewiesenen - - - - 121 --- Gewinn aufgehoben. 

--

- - - - 335 - 335 7.856l ---- --. 

103 
------- - - 378 - 481 

7.599r S old .... GewiDD --- - - 1.110 125 11 1.246 5.504 und Totalverlust. --
6.359 - - - 100 381 - 481 ----

2.715 94 52 2.861 2.243 Gewlihnliche - - --_. 
.~'J Ziff,m ~ G,wiDD - - - 1.397 1.830 2.495 5.722 

--
1.820 11.043 10.426 Fette - - - 2.162 9.223 -- 9.M3 Ziffern = Verlust - - 500 5.332 4.994 5.104 10.098 --

10.052 --
----

. 
gestalten. Die AufsteIlungen werden hier nur bis zum Jahre 1933 
gefUhrt, da die Zahlen fUr die folgenden Jahre nicht fUr aIle Firmen 
geschlossen erreichbar waren, doch zeigt sich in diesen Jahren im 
aIlgemeinen dasselbe Bild, namlich weitere Verluste und vielfach voll
standige Aufzehrung der Reserven. 

Unter diesen zwolf Firmen befindet sich also keine einzige, die 
nicht einen betrachtlichen Verlust aufzuweisen hatte. Aus der am 
FuBe der Aufstellungen wiedergegebenen DarsteIlung der Gesamt
gewinne und Totalverluste ergibt sich dasselbe Bild, wie es bereits 
in einem friiheren Diagramm dargestellt wurde. 

Es bedarf wohl keiner weiteren AusfUhrung urn zu beweisen, daB 
die Ergreifung von energischen AbhilfemaBnahmen fUr die oster
reichische Papierindustrie eine immer dringendere Notwendigkeit 
wurde. Welche Ma13nahmen dies waren und welche Wirkungen sie 
hatten, sei Gegenstand der nachsten Kapitel. 
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III. Kapitel. 

Die Kartellvereinbarung nnd -organisation. 

A. Die Opa im Rahmen der wirtschaftlichen Konzentrationsformen. 

Entsprechend den in den fruheren Kapiteln festgestellten Ur
sachen der Krise der osterreichischen Papierindustrie, namlich der 
Gestaltung des Inlandsmarktes einerseits, des Exportes anderseits, 
mussen die MaBnahmen zur Heilung ebenfalls in zwei Gruppen geteilt 
werden, das heiBt: 

a) in solche, die der Desorganisation des Inlandsmarktes begegnen; 

b) in jene zur Dberbruckung der dem Export entgegenstehenden 
Schwierigkeiten, wobei Punkt b) wieder in folgende Unterteilun
gen zerfallt: 

1. Handelspolitische MaBnahmen (Regelung des Clearings); 
2. Staatliche Unterstutzung zur Dberwindung der Valutadiffe

renzen; 
3. Herabsetzung der Frachtkosten, durch Verhandlungen mit Bahn~ 

und Schiffahrtsgesellschaftenl). 

Da hier eine Darstellung des osterreichischen Papierkartelles und 
dessen Auswirkungen gegeben werden soIl, moge die kurze Erwah
nung der fUr den Export bestimmten AbhilfemaBnahmen geniigen, da 
das Ausland bestrittenes Gebiet bleibt uns es seien nur jene unter 
Punkt a) zusammengefaBten genau besprochen. 

Es wurde zu weit fUhren, an Hand von volkswirtschaftlichen 
Theorien die Entstehungsursachen von Kartellen im Zusammenhange 
mit einer Krise darzulegen. Es sei nur kurz erwahnt, daB als Ent
stehungsgrund eines Kartelles regelmaBig eine Krise bezeichnet wird, 
also eine Starung des Gleichgewichtes zwischen Produktion und 
Konsum, so daB Kartelle meist "als wirkliche Kinder der Not" ent
stehen2). DaB diese Notlage in der osterreichischen Papierindustrie 

1) Memorandum liber die Lage der osterreichischen Pacehopeindustrie, 
XII/1933. 

2) J. G run t z e I: "Uber Kartelle", Wien, Seite 20 ff. und J. F. 
S c h a r: a a. 0., Seite 310. 
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vorhanden war, wurde in den vorhergehenden Kapiteln wohl zur Ge
niige gezeigt, und sie hat tats~chlich auch zur Griindung eines Kar
telles gefiihrt. In kurzen Worten wird in einem Bericht des Verbandes 
der osterreichischen Pacehopeindustrie folgendermal3en auf die Kartell
griindung hingewiesen: "Da die Desorganisation des Inlandsmarktes 
sich als Folge des iibersteigerten Wettbewerbes darstellt, mul3 ihr 
durch einvernehmliche Organisation des Verkaufes in einer der Auf
nahmsfiihigkeit angepal3ten Weise abgeholfen werden...... Das 
beabsichtigte Kartell wird obne jede Preistreiberei eine Stabilisierung 
der Preise, sowie die Wiederherstellung eines dem Erzeugungswerte 
entsprechenden Abstandes zwischen den einzelnen Papiersorten durch
zufiihren haben. Damit wird sich von selbst die Beruhigung des Marktes 
ergeben, die heute von der gesamten Abnehmerschaft - H~ndlern, 

Buchdruckern und Verarbeitern - gefordert wird, da auch diese unter 
dem st~ndigen Preisverfall auf das schwerste leidet." 

Bevor wir uns der Organisation und den Vertragsbestimmungen 
des Ostereichischen Papierkartelles zuwenden, sei ein kurzer Ober
blick iiber das Wesen und die Arten von Kartellen gegeben und fest
gestellt, welche Stellung das Osterreichische Papierkartell in dies em 
Rahmen einnimmt. 

W~hrend der Trust als vertikale wirtschaftliche Konzentrations
form bezeichnet werden kann, wobei gleichartige, aber verschieden
stufige Betriebe zusammengefal3t werden, bildet das Kartell eine 
horizontale Konzentration von gleichartigen und gleichstufigen Be
trieben. Hiebei sind unter gleichartigen Betrieben jene zu verstehen, 
welche demselben Produktionszweig angehOren und unter gleichstufig 
jene, welche innerhalb desselben Produktionszweiges dieselbe Ware 
erzeugen1). 

Nach der Beschr~nkung der Selbst~ndigkeit der Unternehmen kann 
man die wirtschaftlichen Konzentrationsformen in folgende einteilen: 

1. Die Teilnehmer bleiben wirtschaftlich und rechtlich selbst~ndig 
und sind nur nach bestimmten Richtungen durch Vertrag ge
bunden. (Kartelle, Interessengemeinschaften.) 

2. Einseitiger Aktienerwerb oder gegenseitiger Aktientausch. 
(Interessengemeinschaften.) 

3. Bildung von Haltegesellschaften. (Holding company.) Die recht
liche Selbst~ndigkeit der Teilnehmer bleibt, die wirtschaftliche 
wird aufgehoben. 

4. Aufhebung der rechtlichen und wirtschaftlichen Selbst~ndigkeit 
der Teilnehmer durch vollige Verschmelzung. (Fusion.) 

----
1) J. G run t z e I: "Die wirtschaftliche Konzentration", Wien, Seite 14, 

18, 20 ff. 
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Bei Kartellen bleibt also die rechtliche und wirtschaftliche Selb
standigkeit der Unternehmen gewahrt und es wird nur die 1etztere 
in bestimmten Richtungen eingeschrankt. Um das Wesen der Kartelle 
k1ar zu kennzeichnen, seien einige Definitionen aus der Literatur an
geftihrt: 

J. G run t z e 1: "Wirtschaftliche Konzentration", Seite 33: "Ein 
Kartell ist eine vertragsmaBige Vereinigung von se1bstandigen Unter
nehmungen mit g1eichem Geschaftsinteresse zum Zwecke der gemein
samen Rege1ung der Produktion und des Absatzes." 

R. Lie f man n: "Kartelle, Konzerne und Trusts", Seite 9: "Unter 
Kartellen verstehen wir freie Vereinigungsformen oder ... Verbande 
zwischen selbstandig bleibenden Unternehmen derselben Art zum 
Zwecke monopolistischer Beeinflussung des Marktes." 

S. T s chi e r s c h k y: "Kartell und Trust", Seite 24: "Ein Kartell 
ist ein durch freiwilligen Vertrag selbstandiger Unternehmen eines Ge
werbes geschaffene Interessengemeinschaft zwecks monopolistischer 
Beeinflussung des Marktes." 

H. N i c k 1 i s c h: "Kartellbetrieb", Seite1: "Ein Kartell entsteht, 
wenn sich privatwirtschaftliche Unternehmungen zu gemeinsamer Wah
rung gewerblicher Interessen zusammenschlieBen, ohne daB ihr Fort
bestehen als selbstandige Einheit aufhOrt." 

R. Poll a k: "GrundriB des kaufmannischen Rechtes", Seite 123: 
"Kartelle sind freiwillige Vereinigungen von Unternehmern zur Wah
rung von Interessengemeinschaften, bei denen die einzeinen Unter
nehmer rechtlich selbstandig bleiben, aber trotzdem durch vereinbarte 
Beschrankungen oder Beseitigung des freien Wettbewerbes die Produk
tions-, Preis- oder Absatzverhaltnisse zu ihrem Vorteil zu beeinflussen 
bezwecken. Sie kommen fast in allen moglichen juristischen Verb in
dungen in Osterreich, namentlich als Gesellschaft mit beschrankter 
Haftung und Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft vor, weil es zu 
deren Griindung keiner Genehmigung der VerwaltungsbehOrden bedarf." 

Mit Riicksicht auf die Kartelle kann man eine Dreiteilung der 
Betriebsfunktionen jedes industriellen und kaufmannischen Unterneh
mens und daraus weiterhin eine Einteilung der Kartelle ableiten. Das 
erste Gebiet umfaBt diejenigen Interessen einer Einzelunternehmung, 
die diese mit allen anderen der gleichen oder verwandten Branche, 
bzw. mit allen des gleichen Berufes gemeinsam hat. Das zweite Gebiet 
besteht aus allen jenen Berufsfunktionen, die notwendig zum Begriffe 
der Autonomie, der Selbstandigkeit gehOren. Nun gibt es aber noch 
ein drittes Gebiet, und zwar die Betriebsfunktionen, die in der Regel 
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auch in das zweite gehOren, aber doch geeignet sind, mit entspre
chenden Betriebsfunktionen von Konkurrenzunternehmen zusammen
gelegt, das heil3t kartelliert zu werden. Hierher gehOren aIle jene 
Mittel, mit welchen der Unternehmer seinen Konkurrenzkampf fiihrt. 
1m wesentlichen umfassen die kartellierbaren Betriebsfunktionen den 
Einkauf und den Verkauf1). 

Darnach kann man also grundsatzlich zwischen Einkaufskartellen 
und Verkaufskartellen unterscheiden, oder wie sie Gruntzel nennt, 
zwischen Kartellen zur Regelung der Nachfrage und solchen zur Rege
lung des Angebotes2). Da es sich beim Osterreichischen Papierkartell 
urn ein Verkaufskartell handelt, sei diese Art von Kartellen naher 
besprochen. N ach den einzelnen Teilfunktionen des Absatzes, die 
kartellierbar sind, konnen die Kartelle zur Regelung des Angebotes 
weiterhin folgendermal3en eingeteilt werden: 

a) Kartelle zur Regelung der Verkaufsbedingungen (Konditions
kartelIe); 

b) Kartelle zur Regelung der Verkaufspreise (PreiskartelIe); 
c) Kartelle behufs Einschrankung der Produktion bei den Einzel

betrieben (ReduktionskartelIe); 
d) Kartelle behufs Aufteilung des Absatzgebietes (Rayonierungs

kartelIe); 
e) Kartelle behufs Einschrankung der Gesamtproduktion (Kontin

gentierungskartelIe) ; 
f) Kartelle behufs Zentralisierung des Gesamt- oder Inlandsver

kaufes (VerkaufskartelIe); 
g) Kartelle zur Regelung des Auslandsverkaufes (AusfuhrkartelIe). 

Die hier aufgezahlten Formen sind keineswegs so starrer Natur, 
dal3 durch sie jedem Kartell ein definitiver Platz angewiesen ware, 
sondern es treten haufig Obergangsformen und Kombinationen auf. 
So kann das Osterreichische Papierkartell in diesem Rahmen als eine 
Kombination von fast allen angefiihrten Arten, mit Ausnahme von 
Punkt d) und g) angesehen werden, wobei allerdings auf die Preis
regelung und Zentralisierung des Verkaufes das Hauptgewicht zu 
legen ist. 

Auch Nicklisch gibt eine sehr iibersichtliche Einteilung der Kar
telIe, welche hier angefiihrt sei, da hier die Art des Osterreichischen 
Papierkartells deutlich charakterisiert wird3): 

1) J. F. S c h Ii. r: a. a. 0., Seite 319 ff. 
2) J. G run t z e 1: "Ober Kart-elle", a. a. 0., Seite 38. 
3) H. N i c k 1 i s c h: "Kartellbetrieb", Leipzig, Seite 4 ff. 
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Die Aufgaben, die den Ol'ganen des Kartelles im wesentliehen fiber-
tragen werden kOnnen. (Ein waagl'eehter Shieh zeigt an, welehe Auf-

gaben im einzelnen Falle ubertl'agen sind.) 

Nr. I I Lombar-

Re- Einrieh- Siehe~ung BetIieb dierung 

Kon- gelung Ver- tung von giinstlgel' Roh- von Fa- der 

trolle der Pro- kauf L Fraeht- stoffe- bIiken Waren-
ager- b d· einkauf dUl'chdas bestiinde duktion l'iiumen e m-

gungen Kartell I der Mit-
i glieder 

I 
! 

1 --
2 -- -- I 

3 -- I --
4 -- : -- -
5 -- i -- --
6 -- i -- -- ---
7 -- I -- -- --- ---I 
8 --

I 

-- -- --- --- --
9 -- -- -- --- --- -- ---

Es wiirde zu weit fiihren, die einzelnen Arten zu besprechen; in 
diesem Rahmen kann das Osterreichische Papierkartell unter Punkt 5 
eingegliedert werden. Beziiglich der Regelung des Verkaufes kann man 
je nach del' SteHung der Mitglieder zur Verkaufszentrale drei weitere 
Abarten unterscheiden: 

1. Kartelle, die den Verkauf lediglich vermitteln; 
2. KarteHe, die den Verkauf abschlieBen und abwickeln; 
3. Kartelle, die den Verkauf abschlieBen und abwickeln und den 

Mitgliedern als Selbstkontrahenten gegeniiberstehen. 

Das unter Punkt 2 erwahnte Kartell kann als Kommissionar 
bezeichnet werden, wahrend im letzten FaIle die Kartelle nicht nur 
verkaufen, sondern die Ware ihren Mitgliedern zu einem vereinbarten 
Preise abkaufen. Das Osterreichische Papierkartell ist hier unter 
Punkt 2 eingereiht, da es nur den "kommissionsweisen und sonstigen 
vertretungsweisen Verkauf von Erzeugnissen der osterreichischen 
Pacehopeindustrie durchfiihrt" (Opa-Vertrag, Abschn. 1, Pkt. 1, 1.). 

Aus diesen beiden Einteilungen kann also ersehen werden, welcher 
Art von Kartellen das Osterreichische Papierkartell (im weiteren Opa 
genannt) angehOrt. Die Opa ist somit ein Verkaufskartell, das auBer
dem die vorhergehenden KarteIlstufen der Gruntzelschen Einteilung in 
sich vereinigt, wah rend es nach Nicklisch als ein Verkaufskartell be
zeichnet werden kann, das auBerdem die Kontrolle der Preise und Kon
ditionen und die Regelung der Produktion zur Aufgabe hat. 
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Schlie.f3lich sei auch noch die Einteilung der Kartelle nach 
S. Tschierschky erwahnt1), der hauptsachlich das Risikoproblem in den 
Vordergrund der Betrachtungen ruckt. Grundsatzlich unterscheidet er 
folgende Arten der Kartelle: 

a) rei neE ink auf s k art e 11 e; 
b) Verkaufskarte11e: 

A. Konditionenkartelle; 
B. Einfache Preiskartelle; 
C. Kartelle mit Risikoausgleich: 

1. das reine Kontingentierungskartell, 
2. das reine Rayonierungskartell, 
3. der Absatzausgleich; 

D. Die Syndikate. 

Die kartellma.f3ige Regelung der Verkaufskonditionen durch Kon
ditionenkartelle, der Preise und Konditionen durch Preiskartelle bela.f3t 
dem angeschlossenen Unternehmen noch das Absatzrisiko oder, richtiger: 
das Umsatzrisiko. Tschierschky sagt von ihm: "Zureichende, selbst 
hohe Preise werden ihm wertlos bei unzureichendem ,Geschaft'. Selbst 
die starkste Monopolkraft eines Kartelles vermag aber das privatwirt
schaftliche Gesetz der steigenden Kosten mit sinkendem Absatz nicht 
umzusto.f3en, es vermag durch hohe Preise hOchstens den Gefrierpunkt 
des Nutzens etwas hoher hinaufzusetzen." Risikoversicherungen in 
dieser Richtung konnen nun in dreifacher Weise durch Kartelle mit 
Risikoausgleich erfolgen: Das reine Kontingentierungskartell, das durch 
die Festsetzung eines fUr alle Mitglieder gleichen Schlussels ohne 
Preisfestsetzung "eine moglichste Hochschraubung und Hochhaltung 
der Preise bis an die Grenze einer fiihlbaren Absatzverminderung" 
anstrebt; das reine Rayonierungskartell (Kundensicherung), das "durch 
raumliche Aufteilung des Marktes in genau abgegrenzte Verkaufs
bezirke" dem einzelnen Mitgliede ein gewisses Absatzmonopol terri
torial zusichert; Kartelle mit Absatzrisikoausgleich, das Kartell mit 
Gewinnausgleich oder richtiger Absatzausgleich, in dem hier jedem 
Mitgliede eine bestimmte Besitzgro.f3e am Absatz nach Verhaltnis
schlussel zugewiesen wird, ein quotenmaBiger Absatz bei einheitlichen 
Preis.en garantiert wird2). 

Die unter Punkt D genannten "Syndikate" sind Kartelle mit 
eigener Verkaufstatigkeit. In diesem Rahmen konnte also das Oster-

1) S. T s chi e r s c h k y: "Kartellorganisation", Berlin und Wien 1928, 
Seite 36 ff. 

2) Siehe auch K. 0 b e r par lei t e r: "Funktionen- und Risikenlehre 
des Warenhandels", Wien 1930, Seite 151 ff. 
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reichische Papierkartell als ein 8yndikat mit Absatzrisikoausgleich be
zeichnet werden. 

Durch die Bildung eines Verkaufskartells wird der direkte Ver
kehr zwischen Produzenten und Konsumenten durch das Einschieben 
eines neuen Zwischengliedes, einer Zentralverkaufsstelle, unterbrochen. 
Yom Kartell wird zu diesem Zwecke meist, wie dies auch bei der 
Opa der Fall ist, ein eigenes Verkaufsbliro errichtet, in welch em sich 
die GeschaftsfUhrung und Leitung des Kartells vereinigtl). Die 
Formen dieses Zusammenschlusses werden meist Erwerbs- und Wirt
schaftsgenossenschaften sein oder Gesellschaften mit beschrankter 
Haftung; diese Formen sind deshalb am glinstigsten, da sie einerseits 
ihren Mitgliedern die wirtschaftliche 8elbstandigkeit belassen, ander
seits dem Kartell selbst nach auBen hin die 8tellung einer juristischen 
Person verleihen. 

Des weiteren sind diese Gesellschaftsformen, wie bereits erwahnt, 
von der Genehmigung der VerwaltungsbehOrden unabhangig und ge
nugen auch vollauf zur Aufbringung des Kapitals, welches ja nicht 
besonders hoch zu sein braucht. 

B. Die Opa nnd ihre Vertragsbestimmnngen. 
Nach jahre lang en Verhandlungen, die infolge der verschiedenen 

Wlinsche und Interessen der einzelnen Unternehmer auBerst schwierig 
waren, wurde im Juli 1935 die "osterreichische Papierverkaufsgesell
schaft m. b. H." gegrlindet, um eine Abhilfe fUr die N otlage der oster
reichischen Papierindustrie zu schaffen und die durch die starken Kon
kurrenzverhaltnisse zerrlittete Lage des Marktes zu organisieren. 

Zunachst sei eine kurze Dbersicht liber den Gesellschaftsvertrag 
gegeben, wahrend nachher die einzelnen Bestimmungen, soweit sie 
fUr das gestellte Thema Bedeutung haben, besprochen werden sollen. 

Die Opa, welche ihren 8itz in Wien hat, wurde mit einem 8tamm
kapital von 100.0008 zum Zwecke des kommissionsweisen und son
stigen vertretungsweisen Verkaufes der Erzeugnisse der osterreichischen 
Papier-, Zellulose- und Holzstoffindustrie, sowie zur Ergreifung von 
MaBnahmen zur Forderung der erwahnten Industrien und deren 
Export gegrlindet; die Gesellschafter, 35 an der Zahl, stell en die ge
samte Unternehmerschaft dieser Industrie dar, so daB also keine 
Kartell-Outsider vorhanden sind. 

Da der Gesellschaftsvertrag in seinen wesentlichen Punkten von 
der allgemeinen Norm eines Vertrages zur Grlindung einer Ges. m. b. H. 
nicht abweicht, erscheint es liberfilissig, diesen eingehend zu bespre-

') J. G run t z e 1: "Ober Kartelle", a. a. 0., Seite 78 ff. 
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chen, zumal ja auch die Organisation der Opa von dieser Seite be
trachtet, fur die Themenstellung ziemlich bedeutungslos ist und nur 
den Bestimmungen der Vertrli.ge mit den Mitgliedern Gewicht zukommt. 
Bei der Besprechung dieser Vereinbarungen wurde die Reihenfolge 
des Vertrages eingehalten und nur die wichtigsten herausgegriffen. 

1. Das kommissionsweise Alleinverkaufsrecht der 
Opa. 

Die ersten Bestimmungen des Vertrages zwischen der Opa und den 
"Vertragsfirmen", welche gleichzeitig als Gesellschafter auftreten, 
regeln das bereits friiher erwli.hnte Verhli.ltnis zwischen den beiden 
Partnern, nli.mlich die Stellung der Opa als Kommissionli.r. Die ein
zelnen Vertragsfirmen iibertragen darin der Opa den "ausschlieI3lichen 
kommissionsweisen Alleinverkauf" ihrer gesamten Papiererzeugung fUr 
den osterreichischen Inlandsbedarf (Opa-Vertrag, Abschn. 1, Pkt. 1, I.). 
Durch diese Bestimmung ist also nicht nur die Stellung zwischen diesen 
beiden Partnern geregelt, sondern gleichzeitig auch das unbestrittene 
Gebiet des Kartelles, welches das Gebiet des Bundesstaates Osterreich 
umfaI3t, festgelegt. Die Obertragung des Alleinverkaufsrechtes an die 
Opa bedeutet natiirlich gleichzeitig einen Verzicht der Vertragsfirmen 
"Papiererzeugnisse fUr den osterreichischen Inlandsbedarf selbstli.ndig, 
direkt oder indirekt anzubieten oder zu verkaufen, wobei unter Ver
kauf auch jede sonstige Art der Verli.uI3erung wie zum Beispiel unent
geltliche Oberlassung, Hingabe an Zahlungs Statt, Tausch, Verpfli.ndung 
zu verstehen sind" (Opa-Vertrag, Abschn.1, Pkt. 1, I.). Aus dieser Bestim
mung resultiert die Verpflichtung der Vertragsfirmen, Auftrli.ge, die ihnen 
direkt yom Kunden erteilt werden, zuerst an die Verkaufszentrale der 
Opa weiterzuleiten, falls also gegen Zustimmung der Opa die einzelnen 
Vertragsfirmen die Aquisition von Auftrli.gen ubernehmen, miissen diese 
nach ihrem Eingang an die Opa weitergeleitet werden und diirfen erst 
ausgefUhrt werden, wenn sie von dieser zur Ausfiihrung zugeteilt 
wurden. Ausnahmen von diesem Alleinverkaufsrecht bilden nur Lokal
verkli.ufe und Lieferungen zum Selbstverbrauch durch Weiterverarbei
tung. Hiebei sind unter Lokalverkli.ufen (Gefli.lligkeitsverkli.ufe), Ver
kaufe von Lagerwaren bis zu 500 kg und im Hochstwerte von 250 S 
jahrlich zu verstehen, bei denen die Kunden ihren Wohnsitz in nli.chster 
Nahe der Fabrik haben. Diese Verkaufe unterliegen keinen Preisbestim
mungen und werden den Auftragsanspriichen nicht angelastet (Opa
Vertrag, Abschn. 1, Pkt.16). Eine Lieferung zum Selbstverbrauch durch 
Weiterverarbeitung liegt vor, wenn das Papier eigener Erzeugung in 
einem eigenen Betriebe zu Papierwaren weiterverarbeitet wird (Opa
Vertrag, Abschn. 1, Pkt. 17, I.). Diese Lieferungen unterliegen ebenfalls 

Sal z e r, Osterr. Papierkartell 5 
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nicht den Preisbestimmungen, werden aber den Auftragsansprlichen an
gelastet (bpa-Vertrag, Abschn. 1, Pkt. 17, 11., V.). Die Regelung dieser 
Ausnahmen yom Alleinverkauf selbst naher zu besprechen, scheint nicht 
notig, da ihre Bedeutung keine besondere ist. 

1m allgemeinen tritt also die Zentraiverkaufsstelle der bpa den 
Vertragsfirmen als Kommissionar im Sinne des Handelsgesetzbuches 
(b. H. G. B. Art. 360 bis 378) gegenliber und verkauft also das 
Papier in eigenem Namen flir Rechnung der einzelnen Vertragsfirmen, 
wobei allerdings in diesem FaIle die weitere Bedingung gestellt ist, 
daB "unter Angabe der Provenienz unserer (der Vertragsfirmen) Firma" 
verkauft wird (bpa-Vertrag- Abschn. 1, Pkt. 1, 1.). Somit erscheint nun 
auch an Hand dieser Bestimmungen die oben gegeben~ Eingliederung 
der bpa in die Einteilung nach Nicklisch, betreffend die Stellung des 
Kartelles gegenliber seinen Mitgliedern, als berechtigt. 

2. Die Quo ten auf t e i I u n g, G e sam tau f t rag s-
a n s p r li c h e u n d G r u p pen auf t rag san s p r li c h e. 

Die bei der Verkaufszentrale einlaufenden Auftrage mlissen nun 
vertragsgemaB auf die einzelnen Kartellmitglieder aufgeteilt werden. 
Damit wird eine weitere Betriebsfunktion der Mitgliedsunternehmen 
in den Machtbereich der Verkaufszentrale gelegt, die Bestimmung der 
Gesamtproduktionsmenge jedes einzelnen Unternehmens, die sich nach 
der Hohe des Gesamtabsatzes richtet und deren GroBe durch die Be
stimmung der jedem Mitglied zukommenden Beteiligungsquote ge
geben istl). Die Beteiligung erfolgt durch Zuweisung eines Kontin
gentes oder einer Quote; im ersten FaIle handelt es sich urn eine flir 
eine bestimmte Zeit feste Zahl, im zweiten FaIle urn eine Verhaltnis
zahl, die den Anteil jedes Kartellmitgliedes am Gesamtabsatz festlegt. 
Meist sind jedoch wirklich feste Anteile flir die Dauer des Vertrages 
nicht moglich, da der Absatz selbst fortwahrenden Schwankungen 
unterworfen ist2). 

Das Beteiligungsverhaltnis der einzelnen Papierfabriken am Ge
samtabsatz der bpa wurde nach Lieferungen im Basisjahr 1931 bis 1932 
(1. Juli 1931 bis 30. Juni 1932) festgesetzt. Das heiBt die einzelnen 
Firmen gaben die Hohe ihrer Lieferungen flir den Inlandsmarkt wah
rend dieser Periode an und der prozentuelle Anteil am Gesamtinlands
umsatz dieser Zeit wurde als Quote festgesetzt, nach der sich die Auf
tragsansprliche richten. Die Heranziehung dieses Jahres bildet natlir
lich einige Benachteiligungen, bzw. Beglinstigungen flir verschiedene 
Firmen, da der Umsatz der einzelnen sich im Grlindungsjahr (1935) des 

1) H. N i c k lis c h: "Kartellbetrieb", a. a. 0., Seite 9, 11 ff. 
2) J. F. S chit r: a. a. 0., Seite 329. 



67 

Kartelles anders verhielt als im Basisjahr. Wahrend es einigen Firmen 
gelungen war, durch umsichtige Leitung yom Jahre 1931 bis 1935 
ihren Inlandsumsatz gleich grof3 zu halten oder selbst zu steigern, war 
der anderer Firmen in dieser Peri ode stark gefalIen, so daf3 dann die 
ersteren Firmen oft unverdienterweise auf eine kleinere Produktions
menge zuriickgestellt wurden, die letzteren wieder auf eine hohere 
Produktion hinaufgeschraubt wurden. Anderseits wurde auch von 
anderen Unternehmen versucht, als Geriichte einer Kartellierung auf
tauchten, durch Verkauf zu besonders niederen Preisen einen grof3en 
Absatz zu erzielen um dann bei der Quotenaufteilung bevorzugt zu 
sein; dies mag wohl mit eine Ursache fiir den friiher gezeigten Preis
verfall sein. Da es sich hier jedoch um Tatsachen handelt, die bei 
jeder bevorstehenden Kartellierung eintreten, sei nicht we iter darauf 
eingegangen. 

Die Opa ist also verpflichtet, Papier fUr die einzelnen Mitglieds
firmen in der Hohe ihres jahrlichen Gesamtauftragsanspruches zu ver
kaufen (Opa-Vertrag, Abschn. 1, Pkt. 2, I.). Wobei unter Gesamtauf
tragsanspruch eben jener Anteil an dem von der Opa fUr alle Vertrags
firmen in der Lieferungsperiode getatigten Umsatz zu verstehen ist, der 
laut der Beteiligung am Inlandsumsatz im Basisjahr auf die einzelnen 
Firmen entfallt (Opa-Vertrag, Abschn. 1, Pkt. 2, II.). 

Um die Aufteilung der Auftrage iibersichtlicher zu gestalten und 
der Individualitat der Betriebe besser anzupassen, sowie im Interesse 
der rationellen Beschliftigung der Verkaufsorganisation (Opa-Vertrag, 
Abschn. 1, Pkt. 2, 111.), wurden die Papiersorten in vier Gruppen unter
geteilt, wodurch der Gesamtauftragsanspruch wieder in Gruppcnauf
tragsanspriiche zerflillt. Um eine Obersicht iiber die verschiedenen 
Papiersorten zu geben, sei diese Gruppeneinteilung in ihren we sent
lichen Punkten wiedergegeben (Opa-Vertrag, B. 3): 

G r u p pel: ordinares Rotationsdruckpapier (maschinglatt und 
satiniert, weif3 und farb~g, 44,5 bis 60 g per m2). 

G r u p p e II: ordinare und mittelfeine, holzhliltige Druck- und 
Schreibpapiere (maschinglatt und satiniert, weif3 und farbig). Hiezu 
gehOren unter anderem einseitig glatte, mittelfeine, holzfreie Plakat
papiere, mittelfein und holzfrei Peliire, holzfreie gebleichte Druck- und 
Schreibpapiere, holzfreier, gebleichter Maschinenkarton, geklebter Kar
ton, gegautschte Papiere u. a. m. 

G r u p p e III: einseitig glatte Papiere iiber 38 g per m2; fettdichte 
Papiere, Havanna, Serviettenpapier, Kreppapier, Natronpapiere und 
aHe anderen Packpapiere. 

G r u p p e IV: Diinnpapiere aller Art, Haderndiinnpapiere, ZelI
stoffwatte. 

5* 
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Es wiirde zu weit fiihren, die einzelnen Gruppen und Papiersorten 
genau zu detaillieren und festzusetzen. Bei der Verteilung der Auf
trage mu13 also nicht nur auf die Einhaltung der Gesamtauftrags
anspriiche, sondern auch auf die Gruppenauftragsanspriiche Beachtung 
gelegt werden; wobei der Gruppenauftragsanspruch den Anteil an dem 
in der entsprechenden Gruppe getatigten Umsatz darstellt. 

Die Belastung der Auftragsanspriiche erfolgt jeweils bei der Effek
tuierung der Orders in Schillingen, in der Hohe der Nettofakturensumme, 
also des Fakturenbetrages abziiglich aHer vereinbarten Rabatte, ab
ziiglich Wust. und Krisensteuer und Frachten, das heiJ3t also Netto
fakturensumme, fabriksverladen (Opa-Vertrag, Abschn. 1, Pkt. 2, VI.). 
Die naheren Bestimmungen iiber die Belastungen sind wohl hier von 
geringerer Bedeutung und konnen iibergangen werden. 

Bei den Orderzuweisungen ist au13erdem folgendes zu beriick
sichtigen (Opa-Vertrag, Abschn. 1, Pkt. 2, VIII.): 

"Sie haben bei Ihren Orderzuweisungen darauf Riicksicht zu 
nehmen, daJ3 unsere bisherigen Kunden mit den ihnen bereits von uns 
gelieferten Erzeugnissen auch weiterhin durch uns beliefert werden. 
Hiebei haben Sie zu trachten, daJ3 bei der Beschli.ftigung der Fabriken 
Sortenverschiebungen gegeniiber der Ermittlungsgrundlage der Auf
tragsanspriiche moglichst vermieden werden, selbstverstandlich nur in
soweit, als sich dies mit der Erfiillung der Auftragsanspriiche ver
einbaren laJ3t. Sie haben bei Ihren Orderzuweisungen auch auf unsere 
technischen Einrichtungen, insbesondere auf unsere Maschinenbreiten, 
auf die im Interesse aHer Fabriken liegende Rationalisierung und Spe
zialisierung der Produktion und auf Fracht- und Regieersparnisse tun
lichst Riicksicht zu nehmen. Die Maschinenbreiten sollen hiebei tun
lichst mit 90 % ausgeniitzt werden. Sie haben ferner die Orderzuweisung 
womoglich derart durchzufiihren, daJ3 unsere maschineHen Einrich
tungen im Laufe des Jahres moglichst gleichmaJ3ig beschaftigt sind1)." 

Den Auftragsanspriichen der Vertragsfirmen stehen natiirlich 
gleicherweise Lieferungsverpflichtungen derselben gegeniiber und sie 
.sind nicht berechtigt, zugeteilte Orders ohne stichhaltige Griinde abzu
lehnen. Werden Order ohne einen solchen Grund abgewiesen, so ist die 
Firma verpflichtet, die Verkaufsstelle gegen aHe vom Kaufer gestellten 
Anspriiche (Schadenersatz) schadlos zu halten. AuJ3erdem wird der 
Auf trag einer anderen Vertragsfirma zugewiesen, jedoch den Auftrags
anspriichen der abweisenden so angelastet, als ware er von ihr ange
nommen und durchgefUhrt worden (Opa-Vertrag, Abschn. 1, Pkt. 3, 111.). 
Stichhaltige Griinde fUr die Ablehnung von Auftragen sind folgende 

1) J. G run t z el: "Ober Kartelle", a. a. 0., Seite 86: "Fast aIle Statuten 
legen der Verkaufsstelle die Verpflichtung auf, fur eine g1eichma6ige und 
statige Beschliftigung der einzelnen Unternehmungen Sorge zu tragen." 
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(Opa-Vertrag, Abschn. 1, Pkt. 3, IV.): Die Formate der Auftrage niitzen 
die Maschinenbreite nicht zumindestens mit 80 % aus, hOhere Gewalt, 
schliel3lich, wenn in den letzten 2 Monaten einer Lieferungsperiode 
die Annahme der Order fUr die Vertragsfirma voraussichtlich einen 
Mehrversand von iiber 5 %. der Gesamtauftragsanspriiche mit sich 
bringen wiirde. 

Die bisher erwahnten Punkte sowie die spateren Bestimmungen 
bringen eine Anzahl von Meldungs- und Mitteilungsverpflichtungen 
zwischen der Opa und ihren Mitgliedern mit sich. Die Opa ist hiebei 
verpflichtet, ihre Mitglieder von folgenden Tatsachen in Kenntnis zu 
setzen: Gesamtausma13 der Gruppen- und Gesamtumsatze, sowie die 
Aufteilung der Belastungen auf aIle Mitglieder, die Rohe des Anteiles, 
auf den die einzelnen Mitglieder bei dies en Umsatzen unter Zugrunde
legung der Gruppen- und Gesamtauftragsanspriiche Anspruch haben, 
schliel3lich die Differenz, die sich bei jeder Vertragsfirma aus dem 
Vergleich der beiden obigen Aufstellungen ergibt, das hei13t die Rohe 
der Gesamt- und Gruppen-Mehr-, bzw. Minderversandsalden (Opa
Vertrag, Abschn. 1, Pkt. 4, I a, b, c). Anderseits miissen die Mitglieder 
zur Information der Opa und zu KontroIlzwecken fiir aIle Arbeitstage 
Fabrikationsausweise und Ausweise iiber Aufarbeitung und Ausriistung 
der einzelnen Orderposten einsenden, welche mit Ausfallmustem zu ver
sehen sind. Weiters sind die angenommenen Exportorders, ohne An
gabe der Kunden, zu melden. Betreffs der Zahlungsregelung, iiber die 
noch gesprochen werden solI, miissen die Vertragsfirmen ihre Aul3en
stande, sowie aIle Zahlungen, ob in bar oder in Wechseln, laufend mit
teilen. Besonders zu KontroIlzwecken sind femer noch folgende Mel
dungen an die Opa zu erstatten: Die Rohe der gesamten Produktion~ 
die Rohe der gesamten Inlandslieferungen, nach Gruppen getrennt, 
wertma13ig und mengenma13ig (sogenannte Lieferungsausweise), die 
Rohe der Exportlieferungen, der Lokalverkaufe, Gewicht und Sorte 
der fUr Eigenbedarf verwendeten Emballagepapiere, schliel3lich die 
Rohe der ins Inland reimportierten Exportlieferungen (Opa-Vertrag, 
Abschn. 1, Pkt. 4, II a, b, c, d, e, f). Bei Nichteinhaltung dieser 
Meldungsverpflichtungen steht der Opa das Recht zu, durch Einsicht
nahme in die Biicher und Belege der Vertragsfirma die nichtgernel
deten Tatsachen festzustellen. 

3. D e r Men g e n a u s g 1 e i c h. 

Eine Schwierigkeit ergibt sich nun daraus, da13 dur~h die Zuwei
sung der Auftrage im Wege der Zentralverkaufsstelle die prozentuellen 
Beteiligungsziffem nicht genau eingehalten werden konnen und daher 
ein Ausgleich der dabei entstehenden Differenzen durchgefiihrt werden 



70 

muiP). Neben dies en Mengenunterschieden konnen auch Wertdifferen" 
zen entstehen, die ebenfalls ausgeglichen werden sollen, so da.6 man 
bei der Abrechnung der Kartelle mit ihren Mitgliedern zwischen Wert
ausgleich und Mengenausgleich unterscheiden mu.62). Wenden wir uns 
zuerst dem Mengenausgleich zu: dieser ergibt sich, wie erwahnt, aus 
der Tatsache, da.6 die Sollbeteiligungen der einzelnen Mitglieder, die 
ihren Quotenanteilen am Gesamtabsatz entsprechen, mit den Istbeteili
gungen, das hei.6t den tatsachlich gelieferten Mengen, nicht uberein
stimmen. Dies hat seinen Grund darin, da.6 einerseits die absolute Hohe 
des Gesamtumsatzes von vornherein nicht bekannt ist und anderseits 
auch die Verteilung der Auftrage durch die Zentralverkaufsstelle nicht 
auf Kilogramm genau den Sollbeteiligungen entsprechend erfolgen 
kann. Es ergeben sich somit Liefersalden, die als Minderversand (An
spruch), bezeichnet werden, wenn die Istbeteiligungen kleiner als die 
Sollbeteiligungen sind, bzw. Mehrversand (Pflicht) im umgekehrten 
FaIle. Der Ausgleich dieser Salden zwischen den einzelnen Mitgliedern 
erscheint aus verschiedenen Grunden als notwendig. So erleidet eine 
im Minderversand stehende Unternehmung Zinsenverluste, da selbst 
dann, wenn der volle Anteil durch spatere, vermehrte Lieferungszuwei
sungen erreicht wird, die Gegenwerte fUr diese Lieferungen spater als 
bei den anderen Kartellmitgliedern eingehen. Ebenso konnen durch 
Preisverminderungen Nachteile fUr "Minderversender" eintreten, indem 
sie eben fUr die spateren Zuweisungen niedere Preise erzielen, als sie 
erreicht hatten, wenn ihr Sollanspruch zur Zeit der hoheren Preise be
friedigt worden waren. Diesen Nachteilen der Minderversender stehen 
allerdings auch gewisse Vorteile gegenuber, die sich aus einer Preis
erhOhung ergeben wurden. Schlie.6lich konnen, falls die Istlieferungen 
erheblich hinter den Sollbeteiligungen zuruckbleiben, ErhOhungen der 
Selbstkosten eintreten, verursacht durch den kleinen Beschaftigungs
grad; es wurde namlich in diesem FaIle die Produktion im Verhaltnis 
zur Kapazitat eineandere sein als bei den ubrigen Mitgliedern und 
sich dann eben diese"r geringe Beschaftigungsgrad infolge der Kosten
gestaltung ertragsvermindernd auswirken, was seinerseits eine Be
nachteiligung gegenuber den anderen Mitgliedern bedeuten wurde. 

Der Mengenausgleich kann nun auf verschiedene Weisen durch
gefiihrt werden2 ): Die Liefersalden konnen fallengelassen werden, vor
getragen oder in Geld ausgeglichen werden. Bei der Opa wird der 
Mengenausgleich im Wege eines Beschaftigungsausgleiches und eines 
Barausgleiches durchgefiihrt (Opa-Vertrag, Abschn. 1, Pkt. 5): 

1) Siehe J. G run t z e: "Dber Kartelle", a. a. 0., Seite 87. 
2) Siehe H. N i c k 1 i s c h: "Kartellbetrieb"" a. a. 0., Seite 13 und 48 ff. 
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"Sie haben durch entsprechende Regulierung der Orderzuweisung 
die Entstehung von Differenzen zwischen unseren Auftragsansprtichen 
und den uns zugeteilten und ordnungsgemiU3 angelasteten Auftragen 
nach Moglichkeit hintanzuhalten. Eventuell trotzdem entstehende 
Differenzen sind ehetunlichst durch entsprechende Regulierung der 
Orderzuweisung zu beheben. Die Orderregulierung kann auch auf 
Gruppen, denen wir nicht angehoren, tibergreifen, wenn unser Gesamt
auftragsanspruch durch Erftillung un serer Gruppenauftragsanspriiche 
nicht zur Ganze erftillt werden kann. In dies em Falle hat der Ausgleich 
in jenen Sorten zu erfolgen, die unseren Erzeugnissen am meisten ahn
lich sind und deren Erzeugung unsere technischen Einrichtungen uns 
ermoglichen. " 

Damit soIl also verhindert werden, daB allzugroBe Differenzen 
tiberhaupt auftreten; kommen solche aber trotzdem zustande, so werden 
sie durch Barausgleich bereinigt. DaB groBe Mehr- und Minderversand
salden auftraten und wie sie entstanden, wird spater noch gezeigt 
werden, hier seien nur die DurchfUhrungsbestimmungen fUr den Aus
gleich wiedergegeben (Opa-Vertrag, Abschn. 1, Pkt. 6, 1.): 

"Befinden wir uns nach Ablauf einer Lieferungsperiode im Gesamt
minderversand, so haben wir als Entschadigung daftir Anspruch auf 
einen Barausgleich, der darin besteht, daB Sie uns 25 % von unserem 
Gesamtminderversand in barem zu vergtiten haben. Demgegentiber ver
pflichten wir uns, ftir den Fall, daB wir uns nach Ablauf einer Liefe
rungsperiode im Gesamtmehrversand befinden, die nachstehenden Pro
zentsatze unseres Mehrversandes an Sie abzufiihren: 

Bei einem Mehrversand bis zu 5 % unseres Gesamtauftrags
anspruches 25 %, tiber 5 % unseres Gesamtauftragsanspruches yom 
OberschuB 40 %. Bei einem Mehrversand von 10 % unseres Gesamt
auftragsanspruches haben wir Ihnen daher beispielsweise 32,5 % zu 
vergtiten. 

Der Barausgleichsanspruch der Minderversender wird aus den 
Ausgleichszahlungen der Mehrversender dotiert. Ein allfalliger, rest
licher OberschuB wird, insoweit er nicht zur Ausfallsdeckung dient, 
dem Reservefonds zugeschlagen. ..... Soweit der Mehrversand da
durch entsteht, daB wir tiber Ihren Antrag Lieferungen ftir eine durch 
hOhere Gewalt nicht liefernde Vertragsfirma ausftihren, betragt unsere 
Zahlungsverpflichtung nur 25 % dieses Teiles des Mehrversandes, auch 
wenn die oben festgesetzte Grenze von 5 % unseres Gesamtauftrags
anspruches tiberschritten wird." 

Die Ausgleichszahlungen der Mehrversender sind somit, au.6er im 
Ausnahmsfalle bei Zuweisungen durch hOhere Gewalt bedingt, hOher 
als die Ansprtiche der Minderversender, so daB also nicht nur ein Aus-
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gleich stattfindet, sondern gleichzeitig den im Mehrversand befind
lichen Mitgliedern eine Art pijnale auferlegt wird, welches dem 
Reservefonds zuflieBt. 

Dieser Barausgleich findet jedoch nicht unter allen Umstn.nden 
statt, sondern es kann (Opa-Vertrag, Abschn. 1, Pkt. 6, II.), innerhalb 
von 30 Tagen nach Versendung der Barausgleichstabelle, welche von 
der Opa aufgestellt wird und die einzelnen Ausgleichsbetrn.ge aufweist, 
eine zur BeschluBfassung dartiber einberufene Generalversammlung 
mit Dreiviertelmehrheit beschlieBen, daB die einzelnen Liefersalden auf 
die nn.chste Lieferungsperiode vorgetragen und nach Mijglichkeit be
schn.ftigungsmn.Big ausgeglichen werden. Doch kann dieser Vortrag 
nur dann geschehen, wenn die nach Stimmen gebildete Majoritn.t auch 
mindestens die Hn.lfte der Gesamtsumme der Minderversn.nde enthn.lt. 

AuBerdem haben Firmen, die sich im Minderversand von mehr als 
5 % des Gesamtauftragsanspruches befinden, die Mijglichkeit, ihren An
spruch auf Barausgleich ftir den 5 % tibersteigenden Betrag auf die 
nn.chste Periode vortragen zu lassen, demgemn.B ist dann auch in 
diesem FaIle der diesem vorgetragenen Minderversand entsprechende 
Mehrversand im Verhn.ltnis der Mehrversn.nde auf die Mehrversender 
aufzuteilen und gleichfalls vorzutragen (Opa-Vertrag, Abschn. 1, 
Pkt. 6, III.). 

Gegenstand des Barausgleiches bilden jedoch nur die Liefersalden 
innerhalb der Gesamtauftragsansprtiche, wn.hrend Mehr- oder Minder
versn.nde innerhalb der Gruppenauftragsansprtiche nicht ausgeglichen 
werden (Opa-Vertrag, Abschn. 1, Pkt. 6, IV.). 

Dies mag gentigen, um einen "Oberblick tiber den Mengenausgleich 
zu geben, an spn.terer Stelle wird dann tiber den Wertausgleich, soweit 
dieser durchgefUhrt wird, gesprochen werden. 

4. "0 b e r t rag u n g von Auf t rag san s p r ti c hen. 

Da durch die Hijhe des Quotenanteiles die Produktion der ein
zelnen Vertragsfirme'n und damit auch der Ertrag auf ein gewisses 
AusmaB beschrn.nkt ist, hat jeder Bruchteil desselben, je nach seiner 
Lage zur Ertragschwelle, einen bestimmten Wert. Da weiterhin die Ver
grijBerung eines kartellierten Betriebes, auBer durch die Zunahme des 
Gesamtabsatzes nur durch die ErMhung der Beteiligungsziffer denkbar 
ist, liegt eben die Mijglichkeit zur Expansion des Einzelbetriebes nur 
darin, daB ein Betrieb von einem anderen die Beteiligungsziffern oder 
Lieferungskontingente kn.uflich erwirbtl). Die einzelnen Bestimmungen 
fUr die "Obertragung von Gesamt- und Gruppenauftragsansprtichen, 
sowie die Ordertibertragung von einer Vertragsfirma auf eine andere, 

1) Siehe J. F. S chit r: a. a. 0., Seite 329. 
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sind fUr das Thema nicht von besonderem Interesse und es mag die 
Erwahnung geniigen, daJ3 die Mitgliedsfirma unter Einhaltung verschie
dener Bestimmungen zu diesen Obertragungen berechtigt sind. 

5. Par tie war e n, Lie f e rf ri s ten. 

Gesonderten Bestimmungen unterliegen die bereits friiher er
wahnten Obergange, bzw. Partie- und Tertiaware, das ist AusschuB
ware, die nicht neuerlich in der Fabrik aufgearbeitet wird, sondern als 
solche verkauft wird. Die Mengen dieser Waren sind ebenfalls der Opa 
mitzuteilen, doch bestehen fiir den Verkauf keine besonderen Preis
bestimmungen, sondern es werden jeweils die Preise im Einvernehmen 
zwischen der Verkaufszentrale und der entsprechenden Mitgliedsfirma 
festgestellt. Der Verkauf geschieht jedoch ebenfalls durch die Opa und 
die Lieferungen werden den Auftragsanspriichen angelastet (Opa-Ver
trag, Abschn. 1, Pkt. 8). 

Hinsichtlich der Nichteinhaltung der Lieferfrist und der Nicht
lieferung gelten ahnliche Bestimmungen wie fiir die Abweisung von 
Orders ohne stichhaltigen Grund, das heiJ3t die Auftrage konnen nach 
Gewahrung einer entsprechenden Nachfrist storniert werden, die Auf
tragsanspriiche der betreffenden Firma werden aber trotzdem fUr die 
stornierten Auftrage derart belastet, als waren sie durchgefUhrt worden. 
AuJ3erdem sind natiirlich dann zwecks Berichtigung der Umsatzziffer 
die Gesamt- und Gruppenauftragsanspriiche aller iibrigen Vertrags
firmen mit demselben Betrage zu entlasten, aufgeteilt im Verhaltnis 
der Anspriiche (Opa-Vertrag, Abschn. 1, Pkt. 9). Gleichzeitig ist die ent
sprechende Vertragsfirma verpflichtet, die Verkaufszentrale fiir die aua 
der Nichtlieferung oder Nichteinhaltung der Lieferfrist entstehenden 
Folgen klag- und schadlos zu halten. Hohere Gewalt schlieJ3t natiirlich 
die erwahnten Bestimmungen und Folgen aus. 

6. Die Pre i s p 0 Ii t i k d e r 0 p a. 

Von besonderer Bedeutung ist bei jedem Kartell die Preispolitik, 
die je nachdem, ob das Kartell eine Monopoistellung einnimmt oder 
nicht, mehr oder minder willkiirlich gehandhabt werden kann. Sehr 
leicht kann das Kartell der Versuchung unterliegen, seine Macht iiber 
die Preisbildung zu miJ3brauchen, das heiJ3t die Preise derart zu er
hohen, daJ3 die beteiligten Produzenten groJ3e Gewinne erzielen, 
wahrend die Konsumenten iiberfordert werden und die Allgemeinheit 
geschlidigt wird1). 

Hat das Kartell eine Monopoistellung oder erreicht es diese nahe
zu, so muJ3 es versuchen, den optimalen Preis zu finden. Das heiBt 

1) J. F. S c h ll. r: a. a. 0., Seite 330. 
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jenen Preis, der der privatwirtschaftlichen Zielsetzung und der gesamt
wirtschaftlichen Aufgabe am besten gerecht wird. Das Kartell hat also 
keineswegs immer Interesse am hochsten Preis, denn steigende Preise 
haben, abgesehen von der Gefahr neuentstehender Konkurrenz die 
Wirkung, da.13 der Bedarf schrumpft, also der Beschliftigungsgrad 
sinktl) 2). Da dieses Sinken des Beschliftigungsgrades auch davon ab
hangen wird, wie gro.13 die Elastizitat des Bedarfes des entsprechenden 
Produktes ist, anderseits auch der Moglichkeit, dasselbe Produkt aus 
dem Ausland zu beziehen oder es durch ein anderes zu ersetzen, Be
deutung zukommt, mtissen diese Faktoren bei der Preispolitik stark 
berticksichtigt werden. Die Kartelle sind also durch ihre mono po
listische Beherrschung des Marktes einerseits, durch ihre Fahigkeit, die 
Produktion einzuschranken anderseits, in der Lage, ftir ihre Mitglieder 
eine bessere Rentabilitat zu erzielen, wobei diese Moglichkeit allerdings 
begrenzt ist und es nicht im Interesse der Kartelle liegt, die Preise auf 
die hOchste Spitze zu treiben. "Zu beachten sind hiebei die beiden ent
gegengesetzten Wirkungen. Bis zu einem gewissen Punkte fallen bei 
gesteigertem Absatz die Kosten der Produktion, auf die Einheit be
rechnet, infolge der fixen Kosten. Anderseits fallen bei gesteigertem 
Absatz unter Annahme einer bestimmten Konjunkturlage die Erlose. Es 
leuchtet ohneweiters ein, da.13 diese zahlenma6igen Wirkungen bei ver
schiedenen Produkten hOchst verschieden sind. Rinsichtlich der Kosten 
ist das allmahliche Sinken der Kosten fUr die Produktionseinheit un
mittelbar abhlingig von der Rohe der fixen Kosten. Notwendigerweise 
muS sich daher der Vorzug der Kartellbildung, bei solchen Gegen-
standen, die starke fixe Kosten haben ...... , starker auswirken, als 
bei anderen1)." Die fixen Kosten wirken sich bei ungentigender Be
schaftigung stets in einem besonders starken Beschaftigungshunger 
aus. Dieser Beschaftigungshunger hat zur Folge, da.13 selbst in einer 
Konjunkturlage, in der die Preise nicht nur die proportionalen, son
dern auch die fixen- Kosten decken, bereits eine N eigung der In
dustriellen besteht, tiber den bestehenden Beschaftigungsgrad hinaus, 
wenn auch zu niedrigen Preisen, Auftrage hereinzuholen, wobei aller
dings die Preise der schon bestehenden Abnehmer nicht durch die fUr 

1) E. S c h m a len b a c h: a. a. 0., Seite 281ff. 
') Siehe auch R. Lie f man n: "Kart.elle, Konzerne und Trusts" (Stutt

gart), Seite 175: "Die Frage, wie ein relatives Hochhalten der Preise in der 
Depression wirkt, ist auch deswegen selbst in einem einzelnen FaIle schwer 
zu beurteilen, weil es den kartellierten Unternehmern sowohl wie den Ab
nehmern nicht auf die Preise, sondern auch auf die Beschaftigung, den Ab
satz ankommt." 
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diese zusatzlichen Abnehmer gebildeten Preise verdorben werden 
sollen. Dies fUhrt also zu einer Differenzierung der Preise fur verschie
dene Abnehmerkreise. Es wurde dies deshalb hier erwahnt, da die 
Preispolitik der Opa, wenn auch nicht vollstandig, der "Differenzial
preispolitik der Kartelle" nach Schmalenbach entsprechend, doch in 
gewisser Ahnlichkeit mit dieser, niedere Preise durch Rabattabschlage 
und andere Ma.6nahmen fUr einzelne Abnehmerkreise gewahrt, wofUr 
die Ursachen jedoch nicht allein im vorher erwahnten Satze zu finden 
sind. Spater wird daruber noch Genaueres ausgefUhrt werden. 

Die Opa hatte bei der Festlegung der Preise gro.6e Schwierig
keiten zu iiberwinden, da die Konsumenten einerseits behaupteten, eine 
starke Preiserhohung nicht vertragen zu konnen, anderseits aber die 
Vorkartellpreise einen Tiefstand erreicht hatten, der, wie friiher ge
zeigt, fur die Produzenten unertraglich war. 1m allgemeinen wurde bei 
der Preisfestsetzung die ungefahre Hohe der Preise im Jahre 1929 er
reicht, wie bereits im ersten Kapitel gezeigt, wodurch aber vielfach 
immer noch die Gestehungskosten nicht gedeckt erscheinen. Die Preise 
sind im allgemeinen so festgelegt, da.6, wenn die Unternehmen ihre 
ganze Erzeugung im Inland absetzen konnten, ein bescheidener Gewinn 
zu erzielen ware, da aber dies nicht moglich war und die Fabriken 
weiterhin gezwungen waren, bis vor kurzem zu Verlustpreisen zu ex
portieren, ergab sich im Durchschnitt bei den wenigsten Unternehmen 
ein ganz geringer Gewinn. Obwohl dies, sowie die Berechtigung der 
Preise spater genau besprochen werden wird, konnen schon jetzt die 
besonders in den Tagespressen erhobenen Anschuldigungen, daB die 
Opa-Preise iiberma.6ig hoch seien, rundweg abgewiesen werden. 

Bevor wir uns der Art der Preise - deren durchschnittliche Hohe 
wurde schon erwahnt - und den Lieferbedingungen zuwenden, sei noch 
kurz auf die grundlegenden Bestimmungen des Vertrages eingegangen. 
Hiernach werden die Preise und Lieferbedingungen von jeder Gruppen
vertretung hinsichtlich der in diese Gruppe fallenden Sorten im Ein
vernehmen mit den Vertragsfirmen unter Berucksichtigung der je
weiligen Produktionskosten und Marktverhaltnisse festgesetzt. Falls 
eine einvernehmliche Festsetzung nicht zustande kommt, wird die Ent
scheidung yom Aufsichtsrat gefallt (Opa-Vertrag, Abschn. 1, Pkt. 10, I.). 
Selbstverstandlich erfolgt die Preisfestsetzung, nicht wie bei den 
Partiewaren, fUr jeden Auf trag gesondert, sondern es wurden einmalige 
Preise festgesetzt, die nur geandert werden wurden, falls es die Um
stande erfordern. Die Verkaufszentrale hat jedoch das Recht, inner
halb festgelegter Grenzen von diesen Preisen abzuweichen (Opa-Ver
trag, Absehn. 1, Pkt. 10, V!.): 
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"Von den nach 0 bigen Bestimmungen festgesetzten Preisen konnen 
Sie innerhalb einer nach oben und unten limitierten Grenze bis zu 5 % 
abgehen. Sollten Sie von uns erzeugte Waren mit Riicksicht auf die 
standige und nachgewiesene Ablehnung durch die Kundschaft in 
solchem AusmaJ3e nicht absetzen konnen, daJ3 dadurch die Herstellung 
des BeschMtigungsausgleiches gefahrdet erscheint, dann sind Sie be
rechtigt, mit Zustimmung Ihres Aufsichtsrates die festgesetzten Preise 
fUr diese Waren auch um mehr als 5 %. insoweit zu unterschreiten, daJ3 
dadurch die beziiglichen Waren absetzbar werden. In diesem FaIle 
kann Ihr Aufsichtsrat beschlieJ3en, daJ3 unsere Auftragsanspriiche un
geachtet der groJ3eren Preisunterschreitung mit einem nur 5 % Preis
abschlag gegeniiber den festgesetzten Preisen zu belasten sind." 

Von Wichtigkeit fUr die Kartellmitglieder ist auch die Norm der 
Preiserstellung. Es solI namlich der auf die Wareneinheit entfallende 
Nettopreis zu einem fUr aIle beteiligten Unternehmen gleichen ge
staltet werden. Dem stehen vor allem die ungleichen geographischen 
Lagen der Fabriken entgegen, welche die Hohe der Frachtkosten be
einflussen. Sehr haufig werden der Preiserstellung feste Grundpreise 
oder Normalpreise zugrunde gelegt, denen je nach Qualitat und Art der 
Ausarbeitung prozentuelle Aufschlage (Auf- oder Oberpreise), zu
geschlagen werden1). Die Opa-Preise sind durchwegs franko Ankunft 
Hauptbahnhof oder Schiffstation, ausgeladen, exklusive Wust. und 
Krisenzuschlag festgesetzt. Aus dies en Konditionen und den verschie
denen geographischen Lagen der Fabriken wiirde sich die Notwendig
keit eines Wertausgleiches ergeben2). Falls namlich jedes Kartell
mitglied, wie dies bei der Opa der Fall ist, die Fracht zu trag en hat, 
so bleibt jedem Mitglied der Vor- und Nachteil seiner Frachtlage. Die 
einfachste Moglichkeit eines Ausgleiches ware die, daJ3 die Fracht von 
der Verkaufsstelle getragen wird und somit die Frachtbetrage allen 
Mitgliedern nach dem Verhliltnis ihrer Beteiligungen zu Lasten fallen. 
Bei der Opa wurde jedoch von einem Wertausgleich der Differenzen, 
die sich aus der Fracht ergeben, abgesehen, da die bei den einzelnen 
Unternehmen infolge ihres giinstigen Standortes fUr die Verfrachtung 
des Fertigproduktes gegebenen Vorteile meist durch den teueren 
Bezug der Rohstoffe und durch die hOheren Lohne aufgehoben werden. 

In der Preisliste der Opa sind aIle Preise franko Bahnhof Wien 
eingesetzt und es ergibt sich daraus die Notwendigkeit, eine Regelung 
fiir die Preise franko Station anderer Orte durchzufUhren. Dies wurde 
durch eine Rayonseinteilung des gesamten unbestrittenen Gebietes 
durchgefiihrt, welche hier wiedergegeben sei: 

1) J. G run t z e I: "Dber Kartelle", a. a. 0., Seite 92 ff. 
2) H. N i c k 1 i s c h: "Kartellbetrieb", Seite 53 ff., 63 ff. 
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Rayonseinteilung. 

Zuschlage auf den Grundpreis 

1. Rayonszentren: 
Wien (Grundpreis laut Liste) 
Graz , , , "',',' 
Linz-Wels, , Gr, II u, IV ' 
Linz-W els , ,Gr, III 
Innsbruck 

II, Preisstationen: 
Klagenfurt 
Salzburg , , , , , , , 
Bregenz """, 

III. Rayonseinteilung: 

bel 10,000 und 5000 kg 
Ladungen von eiDer 

Fabrik an diverse Kun
den in verschiedenen 
Sorten nach einem Ort 

gerichtet 
Schilling 

1'-
2'-
1'-
2'-

4'-
3'-
5'-

bel Ladungen 
unter 5000 kg 

respektive 
StUckgut 

per 100 kg 

1'-
3'-
2'-
6'-

6'-
5'-
9'-

Das Bundesgebiet wird in folgende vier Abschnitte (Rayons) einge-
teilt: Zentrum 

Wien-Niederosterreich-Burgenland 
Steiermark (mit Lungau)-Karnten , 
Oberosterreich-Salzburg "", 
Tirol (mit Osttirol)-Vorarlberg-Salzburg , 

, Wien 
, Graz 
, Linz-Wels 
,Innsbruck 

Die Rayonsgrenzen sind identisch mit den Grenzen der ange
fUhrten BundesUinder (fur den Lungau die Bezirkshauptmannschaft 
Tamsweg). 

Der Berechnung des Frankopreises fUr Anfertigungslieferungen 
nach allen nicht unter I. oder II. angefUhrten osterreichischen Ab
nahmestationen ist jeweils jener Zuschlag zugrunde zu legen, der fUr 
das Zentrum desjenigen Rayons vorgesehen ist, in dem die Abnehmer
station liegt. 

Fur Anfertigungsmengen, die ein Abnehmer zur Lieferung nach 
Orten bestellt, die auJ3erhalb desjenigen Rayons liegen, in dem sich 
sein W ohnort befindet, wird ein Sonderzuschlag von 2 % berechnet. 

Auf Grund der angefUhrten Bestimmungen ist daher die Berech
nung in den verschiedenen Fallen vorzunehmen wie folgt: 

J eder Abnehmer zahlt, sofern er Anfertigungsmengen zur Liefe
rung nach seinem Wohnsitz bestellt: 

1. Wenn sein Wohnsitz in einem Rayonszentrum oder einer Preis
station ist: 
a) fUr Wi en den Grundpreis, 
b) fUr die anderen angefuhrten 7 Stadte den Grundpreis plus 

Zuschlag laut I. und II. 
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2. Wenn sein Wohnsitz weder ein Rayonszentrum noch eine Preis
station ist: den Grundpreis plus Zuschlag laut I. plus Zuschlag 
laut Rayonszuschlagbuch. 

J eder Abnehmer zahlt, sofern er Anfertigungsmengen zur Liefe
rung nach Orten au13erhalb seines Wohnsitzes bestellt, wenn sein Wohn
sitz ein Rayonszentrum ist: 

1. Innerhalb des eigenen Rayons: 

Den Grundpreis plus Zuschlag laut I. plus Zuschlag laut 
Rayonszuschlagbuch (respektive fUr eine im eigenen Rayon ge
Jegene Preisstation den Grundpreis plus den ftir diese vorge
sehenen Zuschlag laut II.). 

2. Au13erhalb des eigenen Rayons: 

a) nach einem Rayonszentrum oder einer Preisstation den 
Grundpreis plus Zuscblag laut I. oder II. plus 2 % , 

b) nach allen anderen Orten den Grundpreis plus Zuschlag 
laut I. plus 2 % plus Zuschlag laut Rayonszuschlagbuch. 

J eder Abnehmer zahlt, sofern er Anfertigungsmengen zu Liefe
rung nach Orten au13erhalb seines Wohnsitzes bestellt, wenn sein Wohn
sitz kein Rayonszentrum ist: 

1. nach einem Rayonszentrum oder einer Preisstation den Grund
preis plus Zuschlag laut I. oder II. plus 2 % , 

2. nach allen anderen Orten den Grundpreis plus Zuschlag laut I. 
plus 2 % plus Zuschlag laut Rayonszuschlagbuch. 

Zur besseren Illustrierung dieses Rayonssystems seien einige Bei
spiele angeftihrt: 

Grundlage der Beispiele: 

Auf trag tiber: 1000 kg aufgebessertes Druckpapier (G-Stoff), satiniert, 
halb-geleimt, 60 gjm2, 63 X 95 cm. 
Normale Ausrtistung und Packung. 
Lieferung in einem Posten. 

Der Grundpreis ist daher laut Preisliste (siehe Seite 80): 

Normalpreis per 100 kg . . . . S 56'-
Zuschlag ftir normale Satinage " 3'-

" "Halbleimung . . . " 2'-
G run d pre i s per 100 kg . . S 61'-

Dieser Grundpreis versteht sich franko Wien Ankunftsbahnhof oder 
Schiffstation, ausgeladen, exklusive Wust. und Krisenzuschlag. 
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A. Der Abnehmer bestellt zur Lieferung nach seinem 
Wo hn s i tz: 
1. Sein Wohnsitz ist ein Rayonszentrum oder eine Preisstation: 

a) Wohnsitz Wien; der Abnehmer zahlt den Grundpreis. 
b) Wohnsitz Salzburg; der Abnehmer zahlt dann: 

Grundpreis franko Wien . . . . . S 61'-
Zuschlag fiir Salzburg (laut II.)'. . . , , , , " 5'-

Preis franko Salzburg . , , , , , , , , , , , S 66'-

2. Sein Wohnsitz ist weder ein Rayonszentrum noch eine Preisstation; 
z. B.. St. Veit a. d. Glan, Karnten; der Abnehmer zahlt dann: 

Grundpreis franko Wien , . , , . , , , . , , . . , S 61'
Rayonszuschlag Karnten (Zentrum Graz) , , , . , , " 1'
Zuschlag fUr St, Veit a. d, Glan (laut Zuschlagbuch). " 6'50 

Preis franko St. Veit a. d. Glan , , , , , . " S 68'50 

B. Der Abnehmer bestellt zur Lieferung nach Orten 
auI3erhalb seines Wohnsitzes, wenn sein Wohnsitz 
e i n Ray 0 n s zen t rum is t: 
1. Innerhalb des eigenen Rayons; z. B. ein Abnehmer in Innsbruck be-

stellt zur Lieferung nach Jenbach, Tirol; er zahlt dann: 
Grundpreis franko Wien , , , , . , , , , 
Rayonszuschlag Tirol (Zentrum Innsbruck) 
Zuschlag fiir Jenbach (laut Zuschlagbuch) 

Preis franko J enbach , • , , , , , , , . 

2, AuI3erhalb des eigenen Rayons: 

S 61'-
" 6'
" 1'50 
S 68'50 

a) Nach einem Rayonszentrum oder einer Preisstation; z. B. ein Ab
nehmer in Graz bestellt zur Lieferung nach Bregenz; er zahlt dann: 
Grundpreis franko Wien , , , , S 61'-
Zuschlag Bregenz (Preisstation) " 9'-
2% Aufschlag , , , , , , , " 1'40 

Preis franko Bregenz ' , , . , S 71'40 

b) Nach einem art, der weder ein Rayonszentrum noch eine Preis
station ist; z. B. ein. Abnehmer in Linz bestellt zur Lieferung nach 
Judenburg, Steiel'mark; er zahlt dann: 
Grundpreis franko Wien . , . . , , . , 
Zuschlag fiir Steiermark (Zentrum Graz) 
2% Aufschlag , , , , . , , . , , , , , 
Zuschlag fiir Judenburg (laut Zuschlagbuch) 

Preis franko Judenburg 

S 61'
" 1'
" 1'20 
" 4'25 
S 67'45 

C. D erA b n e h mer b est e II t z u r Lie fer u n g n a c h art e n 
au.l3erhalb seines Wohnsitzes, wenn sein Wohnsitz 
wed ere i n Ray 0 n s zen t rum no c h e in e Pre iss tat ion is t: 
1. Nach einem Rayonszentrum oder einer Preisstation; z. B. ein Ab

nehmer in Attnang-Puchheim bestellt zur Lieferung nach Klagenfurt; 
er zahlt dann: 
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Grundpreis franko Wi en . . . . . 
Zuschlag fUr Klagenfurt (Iaut II.) 
2% Aufschlag ......... . 

Preis franko Klagenfurt 

S 61·
" 6·
" 1·30 
S 68·30 

2. Nach einem Ort, der weder ein Rayonszentrum noch eine Preisstation 
ist; z. B. ein Abnehmer in Wiener-Neustadt bestellt zur Lieferung nach 
Bludenz; er zahIt dann: 

Grundpreis franko Wien . . . . . . . . . . . 
Zuschlag fUr Vorarlberg (Zentrum Innsbruck) 
2% Aufschlag ............. . 
Zuschlag fiir Bludenz (Iaut ZuschIagbuch) . 

Preis franko Bludenz . 

S 61·
" 6·
" 1·30 
" 5·25 
S 73·55 

Um weiters zu zeigen, wie die Grundpreiserstellung und die ein
zelnen Zuschlage fUr Qualitatsanderungen und besondere Ausarbei
tungen durchgefUhrt wurden, sei ein Preisblatt aus der Preisliste der 
Opa herausgegriffen und hier wiedergegeben. Daraus ist deutlich die 
Norm der AufsteIlung, die fUr aIle Papiersorten ahnlich ist, zu ersehen 
und bedarf keiner weiteren Kommentierung. Die Preisliste enthalt fUr 
jede Papiersorte solche Preisblatter, insgesamt 30, so daB daraus fUr 
jede Sorte und jede AusfUhrung der Preis ermittelt werden kann. 
Gleichzeitig sind auch die Mindestquanten fur die Anfertigung ange
geben und die ErmaBigungen fUr groBere Mengen. 

Gruppe II. 
Preisblatt. 

Auf g e b e sse r t e s Dr u c k pap i e r (G - S t 0 f f). 
WeiB, 
Maschinglatt, 
Gewohnliche Druckleimung, 
50-160 gjm2. 

Pre i s per 100 kg: 
In einem Posten lieferbar, und zwar: 

1000 kg Mindestquantum in einem Grammgewicht und 
einem Format ................ S 56·-

Normale Ausriistung und Packung: 
Papier in Neuriesgewicht bis zirka 30 kg a 500 Bogen adjustiert; 

schwereres Papier a 250 Bogen a<ljustiert. 
Gitterpackung, Ballen von zirka 120 kg brutto. 

Zuschlage per 100 kg: 
Leimung: 

HaIb-Leimung ................... S 2·-
Voll-Leimung ................... " 4·-

(1m Gewicht von 40-44 g/m2 darf G-Stoff volIgeIeimt nicht geliefert werden.) 



Satinage: 
N ormale Satinage . . . . . . . . 

R ippung: 
Bei Papieren von 60 g/m" aufwarts 

G ram m g e w i e h t e: 
40- 44 g/m" 
45- 49 " " 

161-200 " " 
201-250" " 
251-300 " " 

Pac k u n g: 
Vollbretterballen 

A b nor m a I e For mat e: 
Formate tiber 12.000 em' und unter 300 em' soweit nieht 

besondere Ansprtiehe gestellt werden, sowie Rollen mit 

S 3·-

S 2·-

30% 
20% 
5% 

10% 
15% 

S 1·-

einem Durehmesser unter 30-20 em . . . . . . . . . S 5·-
Ftir Rollen mit kleineren Durehmessern separate Vereinbarungen. 

Bob i n e n: 
Unter 30-16 em Breite 

" 16 em Breite . . 
5% 

10% 
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Hieher gehOren aueh: Fahrkartenpapier weiJ3, Karten-Einlagepapier, 
Kassenrollenpapier, Konzept meliert, ordinar Offset-, Vervielfaltigungspapier, 
Zuekerkisten-Einlagepapier. 

Die Preisnotierungen erfolgen auf Basis unserer Verkaufsbedingungen. 

PreisermaJ3igungen bei folgenden Anfertigungsmengen: 
3.000 kg in einem Grammgewieht und zwei Formaten . S 55'-

10.000 kg in drei Grammgewiehten und fUnf Formaten, per 
Grammgewieht mindestens 1000 kg ........." 54'-

Um den Preisbestimmungen vollen Halt zu gewahren, mtissen auch 
die Zahlungsbedingungen festgelegt werden, da sonst die Preise durch 
Gewahrung langer Zahlungsfristen willktirlich herabgesetzt werden 
konnen. R. Liefmann sagt dartiberl): "Einen groBen Vorteil fUr die 
Unternehmer bilden die init den Preiskartellen fUr gewohnlich ver
bundenen Vereinbarungen tiber die Verkaufsbedingungen, Zahlungs
weise, Rabatt- und Kreditgewahrung, Anrechnung der Verpackung 
u. dgl. m., die sogenannten Konditionsverbande. Sie helfen einer
seits erst den Preisvereinbarungen zu voller Wirksamkeit, ander
seits beseitigen sie manche MiBstande, die mit jenen Dingen in vielen 
Gewerben verbunden zu sein pflegen und die oft einen unlauteren 
Wettbewerb darstellen." An frtiherer Stelle wurde darauf hingewiesen, 
wie neben dem Preisverfall in der Vorkartellperiode die Zahlungs
fristen immer groBere AusmaBe erreichten; diesem MiBstande wurde 

1) R. Lie f man n: a. a. 0., Seite 66. 
S a I z e r, Osterr. Papierkartell 6 
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nun ein Riegel vorgeschoben und die Zahlungsbedingungen wurden in 
der Preisliste der Opa folgenderma13en festgesetzt: 

"Die Rechnungen sind in barem innerhalb 30 Tagen dB dato 
Faktura mit 2 % Skonto, oder gegen sofortige Kasse bei Erhalt der 
Faktura mit 3 % Skonto zu bezahlen. Die Kondition: 90tagiges Akzept 
de dato Faktura wird nur auf Grund besonderer Vereinbarungen ein
geraumt. Zahlungsverzug berechtigt, Verzugszinsen im Ausma6e von 
2 % liber der jeweiligen Bankrate, mindestens aber im gesetzlichen 
Ausma6e in Rechnung zu bringen. Wir, (Opa), anerkennen nur jene 
Zahlungen, die direkt an uns oder an die von uns angefUhrten Zahl
stell en geleistet werden." 

Ober die den Differentialpreisen ahnlichen Rabattgewahrungen 
an Handler, Buchdrucker und Weiterverarbeiter wird spater noch 
gesprochen werden. Hier so Ute nur gezeigt werden, welche Bestim
mungen hinsichtlich der Preise getroffen wurden, wie und auf welche 
Hohe sie hinaufgesetzt wurden, wie sie angestellt werden und in 
welcher Weise die Zahlungskonditionen festgesetzt wurden. 

7. Die V e r k auf s bed i n gun gen. 

Neben den Zahlungskonditionen sind auch die Verkaufsbedingun
gen genau geregelt, so da13 auch hier keine Abweichungen und damit 
Benachteiligungen oder BegUnstigungen moglich sind. Obwohl einige 
Punkte, so die Art der Preiserstellung und die Zahlungskonditionen, 
bereits erwahnt wurden, seien die Verkaufsbedingungen der Opa hier 
geschlossen wiedergegeben: 

1. Insoweit nicht durch diese Verkaufsbedingungen und unser 
Anbot eine andere Regelung vorgesehen ist, gelten die fUr den Handel 
in Papier von der Wiener Borsenkammer genehmigten Usancen, im 
folgenden "Borse-Usancen" genannt. 

2. Die Angebote sind stets freibleibend. 
3. Samtliche Notierungen gelten bei Abnahme in einem Posten, 

wobei Teilsendungen unzulassig sind. 
4. Die Preise fUr Rollenpapier gelten fUr das Bruttogewicht. 
5. Samtliche Preise gelten franko Ankunft Hauptbahnhof oder 

Schiffsstation, ausgeladen, exklusive Wust. und Krisenzuschlag. FUr 
Lieferungen, die ab Fabrik bis Haus des Bestellers mittels Auto oder 
Fuhrwerk erfolgen, wird fUr die Hauszustellung ein Zuschlag von 
50 Groschen per 100 kg brutto berechnet. 

6. Die Preise basieren auf der billigsten Versandmoglichkeit per 
Bahn oder Schiff. Wenn der Kaufer eine Versandart verlangt, durch 
die hOhere Spesen entstehen, so gehen die Mehrkosten zu Lasten des 
Kaufers. 
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7. Alle Auftrage gelten erst nach der durch uns erfolgten schrift
lichen Bestatigung als angenommen. Einwendungen wegen Abweichen 
des Inhaltes der Auftragsbestatigungen vom Bestellbrief milssen inner
halb von zwei Werktagen nach Einlangen der Auftragsbestatigung 
erhoben werden, widrigenfalls der Inhalt der Auftragsbestatigung als 
voU anerkannt und filr die Geschaftsabwicklung ma.6gebend gilt. 

8. Falle hOherer Gewalt, wie zum Beispiel Krieg, Streiks, Aus
sperrungen, Elementarereignisse, innere Unruhen, Wasser-, Kohlen
und Waggonmangel oder sonstige Betriebsstorungen, wodurch eine 
teilweise oder ganzliche Einstellung der Erzeugung der von uns mit 
der Lieferung betrauten Firma hervorgerufen wird, entheben uns der 
Lieferverpflichtung, sofern der Kaufer die Obertragung des Auftrages 
auf eine andere, von uns vorgeschlagene Fabrik ablehnt. 

9. Sollten wahrend der Lieferdauer die im Zeitpunkt geltenden 
Bahn- und Schifffrachtsatze oder die die Lieferung direkt betreffenden 
staatlichen oder sonstigen Gebilhren und Abgaben erMht oder neue 
eingefilhrt werden, so sind wir berechtigt, die Verkaufspreise vom 
Tage des Inkrafttretens der neuen Bestimmungen im entsprechenden 
Verhaltnis zu erMhen. 

10. Alle Papiere dilrfen bis 5 % schwerer oder leichter als bestellt 
geliefert werden. Ausgenommen sind: Schreibpapiere und bessere 
Druckpapiere von 60-160 g/m2, die bis 2'5%, kaschierte Kartons, die 
bis 7'5 % schwerer oder leichter als bestellt geliefert werden dilrfen. 

11. Die Berechnung des Gewichtes erfolgt ohne Rilcksicht darauf, 
ob das Papier innerhalb der in Punkt 10 angefilhrten Grenzen 
schwerer oder leichter ausgefallen ist, bei graphischen und Diinn
papieren auf Grund des bestellten Riesgewichtes, wobei bei der Fest
stellung der zulassigen Gewichtsgrenzen bei einer aus mehreren Ballen 
bestehenden Lieferung nicht das Gewicht eines einzelnen Ballen, son
dern das Durchschnittsgewicht samtlicher Ballen der Lieferung maB-
gebend ist. . 

12. und 13. Zahlungsbedingungen (siehe Seite 82). 

14. AIle Rechnungen sind zahlbar und klagbar in Wien. 

15. Die in den Borse-Usancen vorgesehene Geltendmachung der 
Rechte bezilglich Krediteinstellung bei Zahlungsverzug behalten wir 
uns auch filr den Fall vor, daB der Kaufer vor ganzlicher oder teil
weiser Lieferung in Zahlungsschwierigkeiten gerat. 

16. Ais Erfilllungsort filr aIle Lieferungen per Bahn und Schiff 
gilt die Aufgabestation, bei Fuhrwerk- und Autotransport die Liefer
fabrik; der Versand erfolgt ausschlieBlich auf die Gefahr des Kaufers. 

6· 



84 

17. Eine Transportversicherung erfolgt nur tiber ausdrtiekliehen 
Auf trag und zu Lasten des Kaufers. 

18. Bemangelungen konnen nur naeh den Bestimmungen der 
Borse-Usaneen erhoben werden, jedoeh keinesfalls beztiglich verarbei
teter Ware. 

Die Effektuierung der Auftrage hat also genau naeh den Ver
kaufsbedingungen zu erfolgen, wobei sofort naeh Versendung der Ware 
die Meldung tiber die Ausftihrung des Auftrages dureh einen Liefe
rungsausweis an die Opa zu erfolgen hat (Opa-Vertrag, Absehn. 1, 
Pkt. 12). 

8. Fa k t u r e n reg e 1 u n g, K red i t g e wah run gun d Ve r
k e h r mit den K u n den. 

Die SteHung der Opa als Kommissionar gegentiber den Mitglieds
unternehmen bringt es mit sieh, da6 die Fakturen fUr die Lieferungen 
yon der Opa an die Kunden ergehen, da ja die Waren im Namen der 
Opa verkauft werden. Hiebei wird so vorgegangen, da6 die einzelnen 
Vertragsfirmen die Fakturen auf Blanketten, die von der Opa gegen 
Kostenersatz beigestellt werden und die Firma der Opa tragen, aus
gestellt werden. Die Fakturen sowie die entspreehenden Lieferungs
ausweise werden der Verkaufszentrale zugestellt, von wo sie dann 
nach tJberprtifung und Evidenznahme an die Kunden weitergeleitet 
werden (Opa-Vertrag, Absehn. 1, Pkt. 13, 1.). Da auf den Fakturen 
auch die Firma des liefernden Mitgliedes angegeben ist, ist auf 
dieser weiterhin, urn irrttimliche Zahlungen zu vermeiden, der Ver
merk angebracht, da6 nur an die Opa geleistete Zahlungen befreien. 
(Siehe auch Verkaufsbedingungen, Pkt. 13.) Bei der Verrechnung der 
Zahlungen gilt folgendes (Opa-Vertrag, Abschn. 1, Pkt. 13, 1.): 

"Sie sind verpflichtet, die einflie6enden Zahlungen tunlichst auf 
die alteren, Ihnen geschuldeten Falligkeiten derselben Kunden, bei 
gleichzeitigen Falligkeiten verhaltnismaJ3ig zu verrechnen, gleichgiiltig, 
{)b es sich hiebei um unsere Fakturen oder urn Fakturen anderer Ver
tragsfirmen handelt." 

Die Fakturensummen mtissen mindestens vier Werktage nach 
Eingang der Zahlungen an die entsprechenden Unternehmungen weiter
geleitet werden, wobei die Opa die von diesen Mitgliedern zu ent
rich tend en und falligen Beitrage in Abzug bring en kann. Diese Bei
trage, welche noch besproehen werden, sind Spesenbeitrag, Delkredere
provision, Reservefondsbeitrag, Barausgleiehzahlungen, Papierwaren
€xportbeitrag, Barzahlungsbeitrag, Ordnungs- und Konventionalstrafen 
{Opa-Vertrag, Abschn. 1, Pkt. 13, 11.). 

tJber die Hohe der den Kunden zu gewahrenden Kredite ent
scheidet ein aus Aufsichtsraten bestehendes Kreditkomitee, wobei 
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uesonders auf die dem betreffenden Kunden fUr die Gesamtheit aller 
Gruppen eingeraumte oder noch einzuraumende Kreditsumme Bedacht 
zu nehmen ist. Bei solchen Abnehmern, bei denen besondere Kredit
gewahrungen aus Vorsichtsgrtinden nicht ratsam sind, ist das Kredit
komitee befugt, Lieferungen an diese Kunden davon abhangig zu 
machen, daEl diese Lieferungen ganz oder teilweise mit dem Einver
standnis der Lieferfirma von der Delkredereverpfiichtung der Opa aus
genommen werden (Opa-Vertrag, Abschn. 1, Pkt. 13, II.). Es wtirde 
zu viel Raum beanspruchen, auf die weiteren Bestimmungen tiber die 
Zahlungstiberweisungen (besonders bei Wechseln) und tiber die Kredit
bestimmungen genauer einzugehen, das Wesentliche scheint mit diesem 
kurzen Auszug dargelegt zu sein. 

Beanstandungen und Differenzen mit den Kunden mtissen von 
der Opa sofort der entsprechenden Lieferfirma mitgeteilt werden, sie 
ist jedoch gleichzeitig verpfiichtet, wegen aller derartigen Differenzen 
und Anstande sich urn eine gUtliche Beilegung mit der Sorgfalt eines 
ordentlichen Kaufmannes zu bemUhen, wobei allfallige Vergleiche 
jedoch der Zustimmung der Lieferfirma bedtirfen (Opa-Vertrag, 
Abschn. 1, Pkt. 14). Die Folgen aus solchen Differenzen haben die 
entsprechenden Vertragsunternehmen zu trag en und sie mUss en die 
Opa vollstandig klag- und schadlos halten. Selbstverstandlich werden 
auch die Auftragsansprtiche, denen die Lieferungen bereits angelastet 
sind, fUr Retourwaren und Preisnachlasse, die wegen Mangelhaftigkeit 
der Ware gewahrt wurden, wieder entlastet, es sei denn, daEl ein Ver
schulden der Lieferfirma vorliegt (Opa-Vertrag, Abschn. 1, Pkt. 14). 

9. Die Del k red ere h aft u n g d e r 0 p a. 

Wie bereits oben erwahnt, tibernimmt die Opa die Delkredere
haftung fUr die Lieferungen, wobei die Delkredereverpflichtung bei 
festgestellter Uneinbringlichkeit einer Forderung, spates tens jedoch 
drei Monate nach Falligkeit derselben eintritt. Danach hat die Opa 
aus ihrem Delkrederefonds die Zahlung der Fakturensumme so zu 
leisten, als ob diese yom Kunden eingegangen ware, wahrend allfallige 
spatere Eingange yom Kunden dem Delkrederefonds zufiieElen. Die 
Delkredereverpflichtung erstreckt sich nicht auf Lieferungen, die yom 
Kreditkomitee als delkrederefrei erklart wurden (siehe oben), weiters 
nicht auf Lieferungen zum Selbstverbrauch und Lokalverkaufe und 
schlie13lich auf solche Lieferungen, die zwar wahrend der Dauer des 
Vertrages getatigt werden, jedoch aus Schltissen aus der Vorkartell
periode stammen (Opa-Vertrag, Abschn. 1, Pkt. 15, 1.). Zur Dotierung 
des Delkrederefonds haben die Mitgliedsfirmen von allen effektuierten 
Lieferungen, fUr die die Opa die Delkrederehaftung tragt, eine Del-
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kredereprovision, deren Hohe derzeit 1'5 % ist, zu entrichten. Die Be
messungsgrundlage fUr diese Provision ist der Belastungsbetrag der 
Gesamtauftragsanspruche fUr die entsprechende Lieferung (Opa
Vert rag, Abschn. 1, Pkt. 15, II. und Pkt. 19, 1I.). Je nach der Hohe des 
Delkrederefonds kann der Aufsichtsrat beschlieJ3en, daJ3 die Del
kredereprovision ermaJ3igt oder ganzlich eingestellt wird, und zwar so 
lange, bis der Fonds durch 1nanspruchnahme auf eine, ebenfalls yom 
Aufsichtsrat festzusetzende MindesthOhe zusammengeschmolzen ist. 
Sollte der Fonds nicht ausreichen, so muJ3 der Betrag, im Verhaltllis 
der Quoten aufgeteilt, von den einzelnen Mitgliedsunternehmen auf
gebracht werden; der so aufgebrachte Fehlbetrag muJ3 jedoch durch 
entsprechende Erhohung der Delkredereprovision aus weiteren Liefe
rungen hereingebracht und die von den Mitgliedern geleisteten Quoten 
des Fehlbetrages daraus wieder ruckvergutet werden (Opa-Vertrag, 
Abschn. 1, Pkt. 15, 1I.). Es findet somit hier eine Art Kreditversiche
rung auf Gegenseitigkeit zwischen den Kartellmitgliedern statt. 

10. Ex P 0 r t p ram i e un d We r tau s g lei c h f ii rEx p 0 r t
pre i s e. 

Besonderen Preisbestimmungen unterliegt der sogenannte "Weiter
verarbeitende Export". Es konnten hier Parallelen zur Differential
preispolitik nach Schmalenbach gezogen werden, doch liegt der Grund 
zur Gewahrung niederer Preise nicht hauptsachlich darin, daJ3 man 
versucht, zusatzliche Abnehmerkreise zu werben, sondern darin, daJ3 
die Abnehmer, die Papierwaren erzeugen und diese exportieren, un
moglich in der Lage sind, im Ausland zu konkurrieren, wenn sie fUr 
ihre Rohstoffe (Papier), die Opa-Preise bezahlen mussen. Es wird somit 
im unbestrittenen Gebiet Papier verkauft, das jedoch nach seiner Ver
arbeitung ins bestrittene Gebiet exportiert wird, so daJ3 also hier die 
Preise moglichst den Exportpreisen angeglichen werden miissen. Es 
ergibt sich also die Notwendigkeit, den weiterverarbeitenden und ex
portierenden Abnehmern eine Entschadigung zu gewahren fUr den 
N achteil, der ihnen durch die Differenz der Preise im bestrittenen 
Gebiet und im unbestrittenen Gebiet erwachstl). 

Falls also der Abnehmer nachweist, daJ3 die erzeugten Papier
waren exportiert werden, hat er Anspruch auf eine angemessene Ex
portpramie, deren Hohe jeweils von der Geschaftsleitung der opa im 
Einvernehmen mit den Mitgliedern auf Grund der yom Aufsichtsrat 
uber Vorschlag der zustandigen Gruppenvertretung erlassenen Richt
linien festgesetzt wird (Opa-Vertrag, Abschn. 1, Pkt. 18, II). Die Ab
nehmer haben jedoch den voUen Fakturenbetrag zu zahlen und erst 

1) H. N i c k lis c h: "Kartellbetrieb", a. a. 0., Seite 68. 
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nach erbrachtem Nachweis des Exportes wird die Pramie vergiitet, 
oder sie kann von noch au.6enstehenden Zahlungen in Abzug gebracht 
werden. Aus dieser Gewahrung von niederen "Weiterverarbeitenden 
Exportpreisen" ergibt sich somit fiir die liefernde Mitgliedsunter
nehmung ein geringerer ErWs und es mu.6 daher dieser Nachteil durch 
einen Wertausgleich bereinigt werden, das hei.6t der Verlust, der sich 
fUr die betreffende Lieferfirma aus der Differenz zwischen dem Export
und dem Inlandspreis ergibt, mu.6 nach Moglichkeit unter allen Kartell
mitgliedern verteilt werden. Der Ausgleich geschieht nun derart, da.6 
die liefernde Unternehmung 20 % der Exportpramie zu tragen hat, 
wahrend die restlichen 80 % aus einem Papierwaren-Exportfonds ge
deckt werden (Opa-Vertrag, Abschn. 1, Pkt. 18, II.). Zur Speisung 
dieses Fonds ist von allen den Gesamtauftragsanspriichen angelasteten 
Lieferungen von den Mitgliedern ein Papierwaren-Exportbeitrag in der 
derzeitigen Hohe von 1 % zu entrichten (Opa-Vertrag, Abschn. 1, 
Pkt. 18, V.). Uber die jeweilige Hohe des Fonds und iiber die Beitrage 
gilt dasselbe, was beim Delkrederefonds gesagt wurde, jedoch ist hier 
nicht der Aufsichtsrat, sondern die Generalversammlung zu Be
schliissen berechtigt. Da die Bestimmung, da.6 von der Exportpramie 
20 %: von der Lieferfirma zu trag en sind, immerhin noch eine Benach
teiligung fUr diese darstellt, ist die Opa gehalten, bei der Verteilung 
der mit einer Exportpramie belasteten Auftrage nach Moglichkeit alle 
Mitglieder gleichma.6ig heranzuziehen; anderseits sind diese aber nicht 
berechtigt, Orders wegen der 20 % igen Beitragsverpflichtung zur 
Exportpramie abzulehnen. 

11. De r S pes e n b e i t rag. 

Ebenso wie die Beitrage zum Delkrederefonds und zum Papier
waren-Exportfonds durch prozentuelle Abgaben eingehoben werden
dies konnte auch durch Umlagen geschehen -, werden die Spesen
beitrage in der derzeitigen Hohe von 1,5 % von der Bemessungsgrund
lage (siehe oben) eingehoben. Uber die Verwendung des Spesen
beitrages wird im Vertrag folgendes bestimmt (Opa-Vertrag, Abschn. 1, 
Pkt. 19, I. II.): 

"Dieser Spesenbeitrag dient zur Deckung Ihrer samtlichen, not
wendigen und zweckma.6igen Aufwendungen, Auslagen, Verluste und 
wie immer gearteten angemessenen Spesen, die mit der Erfiillung der 
Ihnen durch dieses Ubereinkommen.... iibertragenen Aufgaben und 
Verpflichtungen verbunden sind. (Dazu gehOren besonders: Griindungs
spesen, Kosten einer eventuellen Auflosung und Liquidation, Kosten 
des Biiros [Errichtung, Erhaltung und Betrieb], Steuern und Ab
gaben usw.) 
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Die Hohe des Spesenbeitrages kann auf BeschluB der General
versammlung jeweils geandert werden, falls dies den Bediirfnissen ent
spricht; diese Xnderung hat auf Grund eines yom Aufsichtsrat ge
nehmigten Voranschlages fiir die entsprechende Lieferungsperiode zu 
geschehen. Fiir Aufwendungen und Auslagen, die im Obereinkommen 
keine Deckungsmoglichkeit find en, haben die Vertragsfirmen selbst
verstandlich nicht aufzukommen, aus diesem Grunde steht der Opa in 
ihrer Eigenschaft als Kommissionar auch kein Eintrittsrecht nach 
O. H. G. B. Art. 376, zu (Opa-Vertrag, Abschn. 1, Pkt. 19, V1.). 

12. Die ide e 11 e n Auf t rag san s p r ii c h e. 

Aus der Aufstellung im ersten Kapitel war ersichtlich, daB rund 
50 % der Gesamtpapierproduktion exportiert werden. Wiirde dieses 
Verhaltnis bei allen Unternehmungen gleicherweise auftreten, das heiBt, 
wiirden aIle Produzenten 50 % exportieren, so ware der durch die Preis
differenzen entstehende Nachteil fUr aIle der gleiche. Dieser Zustand 
entspricht natiirlich nicht der Wirklichkeit, da einzelne Unternehmen 
vorwiegend exportieren, andere wieder vorwiegend den Inlandsmarkt 
beliefern; somit zogen also die einzelnen Firmen aus der Kartellierung 
verschieden groBe Vorteile; dies ware jedoch nicht mit den aus
gleichenden Prinzipien der Kartellierung vereinbar. Somit ergibt sich 
hier die neuerliche Notwendigkeit eines Wertausgleiches, das heiBt es 
miissen die Differenzen ausgeglichen werden, die sich aus den niederen 
Exportpreisen bei einer direkten Lieferung ins bestrittene Gebiet 
ergeben und fUr die mehr exportorientierten Kartellmitglieder einen 
Nachteil gegeniiber den anderen bilden. 1m friiheren FaIle der in
direkten Lieferung ins bestrittene Gebiet wurde der durch den Preis
nachlaB (Exportpramie) entstandene Nachteil durch die Aufteilung der 
Pramie im Verhaltnis 20: 80 auf die entsprechende Lieferfirma, bzw. 
aIle anderen Kartellmitgliederverteilt. Hier wird der Ausgleich 
mittels der "Zusatzlichen Auftragsanspriiche zwecks Geldausgleich" 
(sogenannte !deelle Auf tragsanspriiche) , durchgefUhrt. Es wurde hiebei 
den exportorientierten Unternehmungen, je nach der relativen Hohe 
ihrer Exportmengen im Vergleich zum Inlandsumsatz im Basisjahr 
(1. Juli 1931 bis 30. Juni 1932), ideelle Auftragsanspriiche quoten
maBig zugeteilt. Diese zusatzlichen Auftragsanspriiche geben nun 
nicht das Recht auf effektive Orderzuweisungen, sondern auf Bar
zahlungen (Opa-Vertrag, Abschn. 1, Pkt. 20, 1.). Das heiBt die Opa 
verpfiichtet sich, allen Vertragsfirmen mit zusatzlichen Auftrags
anspriichen, fUr diese eine Barzahlung im AusmaBe von 25 % des
jenigen Anteiles zu bezahlen, der sich fiir jedes Mitglied auf Grund 
seines ideellen Auftragsanspruches am Gesamtumsatz ergibt (Opa-
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Vertrag, Abschn. 1, Pkt. 20 11.). Diese Zahlungen werden monatlich 
geleistet und werden einem zu diesem Zwecke gebildeten "Bar
zahlungsfonds" entnommen. Dieser Fonds wird durch Beitrage, die 
von allen Vertragsfirmen in der derzeitigen Hohe von 2·5 % von der 
Bemessungsgrundlage (siehe oben) zu entrichten sind, gespeist. Filr 
die Hohe der Beitrage und die Fondsgebarung geIten die Bestimmun
gen, die bei den anderen Fonds erwahnt wurden. Diese ide ellen Auf
tragsansprilche konnen selbstverstandlich bei einer Besserung der 
WeItmarktlage zu einem unverdienten Mehrertrag filr die ilberwiegen
den Exportfabriken filhren. Dies ist auch tatsachlich nach der er
wahnten Exportpreissteigerung eingetreten, jedoch ist im Kartell
vertrag filr diesen Fall nichts vorgesehen worden. 

13. Wei t ere V ere i n bar u n gen. 

a) Reservefonds. 
Neben den oben erwahnten Fonds wurde schliel3lich noch ein 

Reservefonds filr aul3erordentliche Aufwendungen gebildet, der durch 
Beitrage in der Hohe von 1 Promille von der frilher bezeichneten Be
messungsgrundlage dotiert wird. Dber die Verwendung des Reserve
fonds und ilber die Hohe des Beitrages beschliel3t die Generalversamm
lung (Opa-Vertrag, Abschn. 1, Pkt. 21). 

b) Inkrafttreten des Dbereinkommens. 
Wichtig erscheinen die Bestimmungen ilber das Inkrafttreten des 

Obereinkommens und die Behandlung der aus der Vorkartellperiode 
stammenden Auftrage und Schliisse, da dadurch, wie spater noch ge
zeigt wird, einzelne Mitglieder hohe Mehr- und Minderversandsalden er
reichten. Wie bereits erwahnt, wurde die Opa im Juli 1935 gegriindet 
und als Stichtag der Dbernahme der Funktionen gilt der 21. Juli d. J. 
Lieferungen nach diesem Stichtage wurden nun grundsatzlich den Ge
samtauftragsanspriichen a,ngelastet, gleichgilItig, ob sie aus Schliissen 
der Vorkartellperiode stammten, und es geIten fiir diese Lieferungen 
im allgemeinen die Bestimmungen des Kartellvertrages, aul3er den 
Sondervereinbarungen filr die Preise (Opa-Vertrag, Abschn. 1, 
Pkt. 24, I.). Bei diesen Lieferungen wird namlich so vorgegangen, daJ3 
sie den Abnehmern zwar zu den Vorkartellpreisen, zu denen sie ab
geschlossen wurden, verrechnet werden, wahrend filr die Belastungen 
der Auftragsanspriiche die Kartellpreise fiir die entsprechende Papier
sorte herangezogen werden. Es tritt also hier der Fall ein, daJ3 die 
Belastungen hOher sind als die eingehenden Betrage, so daJ3 die in der 
Vorkartellperiode getatigten Schliisse, die erst wahrend der Kartell
periode zur Lieferung gelangten, keinen Gewinn, sondern einen Nach-
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teil fUr die entsprechende Vertragsunternehmung beinhalten. Fur die 
Ermittlung des Beschiiftigungsausgleiches und des Barausgleiches 
(Mengenausgleich) der ersten Lieferungsperiode wurden alle unter die 
Bestimmungen der Opa fallenden Lieferungen aus den letzten drei 
Monaten vor Inkrafttreten des O'bereinkommens einbezogen (Opa
Vertrag, Abschn. 1, Pkt. 24, II.). Die Vertragsfirmen waren weiterhin 
verpflichtet, binnen einer kurzen Frist nach Inkrafttreten des O'berein
kommens Meldungen zu erstatten uber die in den letzten sechs 
Monaten eingegangenen Inlandsauftrage, die am Stichtag bestehenden 
Au.6enstande und die noch nicht ausgelieferten alten Schlusse. Diese 
Meldungen dienten hauptsachlich Kontrollzwecken; au.6erdem mu.6ten 
die fUr die Verteilung der Auftrage notwendigen Angaben uber die 
Betriebseinrichtungen erstattet werden, wie zum Beispiel Arbeitsbreite 
der Papiermaschinen, vorhandene Nebenmaschinen zur Papieraufarbei
tung u. a. m. (Opa-Vertrag, Abschn. 1, Pkt. 24, IV., V., VI.). 

c) Konkurrenzverbot. 

Unter dem Titel "Konkurrenzverbot" verpflichten sich die Ver
tragsfirmen weiterhin, in Osterreich ohne Genehmigung der Opa keine 
neue Papierfabrik zu errichten, noch sich an neuentstehenden zu be
teiligen. Ebenso durfen Produktionsvergro.6erungen durch Neuauf
stellung von Papiermaschinen usw. nicht als Kundigungsgrund des 
Kartellvertrages verwendet werden; da ein solcher nur gegeben ist, 
falls durch die Bestimmungen des Kartells eine Existenzgefahrdung 
fUr das entsprechende Mitgliedsuntern:ehmen besteht (Opa-Vertrag, 
Abschn. 1, Pkt. 26, VI. und Pkt. 32, II.). Die Vertragsfirmen sollen 
dam it gehindert werden, ihre Kapazitat zu vergro.6ern, urn dann, mit 
dem Hinweis auf die Unzulanglichkeit der zugeteilten Quote, aus dem 
Kartell auszutreten. 

d) Diverses. 
Die weiteren Bestimmungen des Vertrages haben hier nur geringes 

Interesse und es mag ihre Erwahnung genugen. Diese Bestimmungen 
beziehen sich auf: Erben und andere Rechtsfolgen (Opa-Vertrag, 
Abschn. 1, Pkt. 25), Konventionalstrafe und Ordnungsstrafe (Opa
Vertrag, Abschn. 1, Pkt. 27), damit verbunden: Strafanrechnung auf 
Auftragsanspruche (Opa-Vertrag, Abschn. 1, Pkt. 28) und Suspendie
rung des Anspruches auf Barausgleich (Opa-Vertrag, Abschn. 1, 
Pkt. 29), Sicherstellungen (Opa-Vertrag, Abschn. 1, Pkt. 30), Rechts
verbindlichkeit der Beschlusse der Gruppenvertretungen (Opa-Vertrag, 
Abschn. 1, Pkt. 31), Auflosungs- und Liquidationsbestimmungen (Opa
Vertrag, Abschn. 1, Pkt. 33), Goldklausel (Opa-Vertrag, Abschn. 1, 
Pkt. 34), Streitfalle, Schiedsgerichtsklausel und schiedsgerichtliche 
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Kompetenzen (Opa-Vertrag, Absehn. 1, Pkt. 35), Erganzungsreeht der 
Aufsiehtsrate (opa-Vertrag, Absehn. 1, Pkt. 37). 

Ebenso sind die Vereinbarungen iiber die Dauer des Dbereinkom
mens und die Kiindigungsmogliehkeiten von geringer Bedeutung fiir 
das Thema und es sei nur hervorgehoben, da13 dieses Dbereinkommen 
bis zum 31. Dezember 1940 gesehlossen wurde und sieh bei Niehtkiindi
gung automatisch um weitere fUnf Jahre verlangert (Opa-Vertrag, 
Abschn. 1, Pkt. 32, I.), wobei die Art der Kiindigung genau geregelt 
ist. Eine Kiindigung kann auch wahrend der Dauer des Vertrages ge
schehen; ein Grund hiefUr wurde oben erwahnt. 

14. B e han dIu n g de r N i e d e r I age nun d Fa b r i k han dIe r. 

FUr die spateren Untersuchungen der Absatzwirtschaft ist noch 
die Vereinbarung iiber die "Niederlagen", bzw. die Errichtung von 
Handlerfirmen von Wichtigkeit. Diese Niederlagen stellen handlerahn
Hehe Einrichtungen der Papierfabriken dar, das hei13t es sind Sorti
mentslager, von denen Papiere auch in kleineren Quantitaten, als nach 
den Usancen fUr eine Anfertigung notig sind, verkauft werden und 
welche oft nicht nur durch Papiere eigener Erzeugung, sondern auch 
durch Ankauf von Papieren fremder Provenienz assortiert werden. 
Die Fabriken gliederten somit in vielen Fallen die Funktionen eines 
Papiergro13handlers ihren Ubrigen Betriebsfunktionen an und treten 
nun nicht nur als Produzenten, sondern auch als Gro13handler auf. UIll 
nun diese Niederlagen beziiglich der Preisbestimmungen den freien 
Gro13handlern gleichzusetzen - diese genie13en Rabatte, wie noch ge
zeigt werden wird -, mu13ten sie in selbstandige, handelsrechtlich 
registrierte Handlerfirmen umgewandelt werden (Opa-Vertrag, 
Abschn. 1, Pkt. 36, I.). Somit sind die frUheren Niederlagen nun auch 
au13erlich vollig gleich den Gro13handlern und unterscheiden sieh von 
diesen nur dadurch, da13 sie im Besitze der Produzenten sind. Es 
werden also auch Lieferup.gen auf das eigene Niederlagslager genau 
so verrechnet und den AuftragsansprUchen angela stet und denselben 
Preisbestimmungen unterworfen wie jene Lieferungen, die den Betrieb 
verlassen. Anderseits unterliegen dann aber auch die Verkaufe von 
diesen Lagern nicht mehr dem Alleinverkaufsrecht der Opa und es 
sind nur beziiglieh der Preise und Lieferbedingungen die Bestimmun
gen der Opa, die auch fUr die Ubrigen Papiergro13handler gelten (siehe 
diese spater), ma13gebend. Damit ist also einerseits verhindert, da13 Ver
tragsfirmen au13erhalb ihrer Quote Lieferungen liber ihre Niederlage 
durchfUhren, anderseits, da13 den Gro13handlern irgendwelche Kon
kurrenz durch diese Niederlagen erwachst. Den Belastungen der Auf
tragsansprliche fUr diese nun in "eigene Handler" umgewandelten 
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friiheren Niederlagen sind die 
GroBhandelspreis" zugrunde 
Pkt. 32, IX.). 

Nettofakturensummen zum "ab Fabrik, 
gelegt (Opa-Vertrag, Abschn. 1, 

15. Z usa m men f ass u n g. 

Es wurde nun versucht, iibersichtlich zu zeigen, welche Bestim
mungen das KarteIlubereinkommen zwischen den Papierproduzenten 
Osterreichs enthalt. Es hatte zu viel Raum in Anspruch genommen, 
aIle Bestimmungen genau zu besprechen und selbst bei den erwahnten 
Vertragsbedingungen mutlte davon abgesehen werden, aIle Details dar
zulegen und genau zu begriinden. Hier sollten nur die wichtigsten Be
stimmungen gezeigt werden, die fUr die spateren Untersuchungen von 
Bedeutung sind, und es hatte zu weit gefiihrt, aIle Einzelheiten hervor
zuheben, durch die die hier gezeigten Vereinbarungen zu einem liicken
losen GefUge zusammengeschlossen sind, so daB eine Umgehung oder 
eine unrechtmaBige Ausniitzung derselben ausgeschlossen ist. Fassen 
wir in kurzen Worten den Inhalt dieses Kapitels zusammen, so mussen 
in erster Linie die zwei grundlegenden Bestimmungen, AIleinverkauf 
aIler Papierwaren durch die Opa und quotenmaBige Verteilung der 
Produktion fUr den Inlandsmarkt einerseits, die Regelung der Preise 
und Verkaufsbedingungen anderseits, hervorgehoben werden, urn die 
sich die anderen, mehr karteIlorganisatorischen Charakters, gruppieren. 
Es wurde also der Verkauf vergemeinschaftet, urn die scharfen Kon
kurrenzverhaltnisse zu beseitigen und gleichzeitig wird der Gesamt
umsatz auf die Mitglieder auf Grund eines prozentueIlen Auftrags
anspruches (Quote) verteilt, so daB, da zur Basis bei der Berechnung 
der Quoten der Inlandsumsatz des J ahres 1931132 gemacht wurde, die 
Beteiligung der einzelnen Produzenten an der Gesamtproduktion 
wieder den VerhaItnissen zu Beginn der Krise entspricht. Diese Be
stimmungen aIle in waren aber nicht geniigend gewesen, urn einen 
Weg aus der katastrophalen Krisenlage und Erfolgsgestaltung zu 
finden und es muBt~ auch, unter Ausnutzung der monopolistischen 
SteIlung, die eben durch die Vereinigung des Angebotes erreicht 
wurde, ein EinfluB auf die Hohe der Preise ausgeiibt werden. Hiebei 
wurden die Preise nach Moglichkeit so angesetzt, daB sie bei einem 
giinstigen Beschaftigungsgrad gerade noch iiber den Selbstkosten
preisen liegen wiirden. Es sei schon hier das Resultat der spateren 
Untersuchungen vorweggenommen, wonach - entgegen der aIlgemei
nen Meinung, die Preise seien zu hoch und brachten groBe Gewinne -
gezeigt wird, daB nach wie vor Verluste aufscheinen, die hochstens 
durch ganz geringe Gewinne abgelOst wurden, als sich die Lage des 
Weltmarktes zu bessern begann. Es kann also hier neuerlich darauf 
hingewiesen werden, daB die Preise keinesfaIls zu hoch gehalten sind 
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und daB sie, den Umstanden entsprechend, vollauf berechtigt er
scheinen. 

Die anderen Bestimmungen bedeuten weniger grundlegende Ande
rungen der Produktion und Absatzwirtschaft, sondern erscheinen mehr 
dazu notig, eine klaglose Abwicklung zu gewahren und die Vor- und 
Nachteile zwischen den einzelnen Mitgliedern auszugleichen und den 
Verkehr und die Stellung zwischen den Mitgliedern und der Verkaufs
zentrale zu bestimmen. 

Nach diesem Versuch, aus der Fulle der Bestimmungen und Ver
einbarungen jene herauszugreifen, die fur das gestellte Thema wichtig 
sind und einen allgemeinen Oberblick geben, sei nun, von dieser Basis 
ausgehend, eine Untersuchung angestellt, wie sich die Kartellierung 
auf die Produktionsgestaltung und Absatzwirtschaft der osterreichi
schen Papierindustrie auswirkte. 
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IV. Kapitel. 

Die Auswirkungen auf die Produktionsgestaltung. 

A. Die Schwierigkeiten in der Darstellung. 

Wahrend es bisher moglich war, objektiv und eindeutig zu zeigen, 
wie die Lage der osterreichischen Papierindustrie in der VorkarteH
periode war und mit welchen Bestimmungen und MaBnahmen durch 
die Kartellierung eine Hilfe und Besserung herbeizufiihren versucht 
wurde, stellen sich der Darstellung der Auswirkungen dieser Kartell
vereinbarungen verschiedene Schwierigkeiten entgegen. Die Auswir
kung en sind so mannigfaltig und die Periode, die fUr die kommenden 
Untersuchungen zur Verfiigung steht, ist kaum langer als 16 Monate, 
so daB die Fallung eines kritischen Urteiles und die objektive Dar
steHung der Auswirkungen in ihren Vor- und Nachteilen auBerst 
schwierig erscheint. So solI denn auch hier keine Kritik geiibt werden 
an den Einrichtungen, die die osterreichische Papierindustrie zur 
Selbsthilfe aufgestellt hat und es solI nur versucht werden, soweit 
dies aus dem zur VerfUgung stehenden Material moglich ist, annahernd 
objektiv darzustellen, welche Erfolge erzielt wurden. 

Unter den verschiedenen Schwierigkeiten steht an erster Stelle die 
der Beobachtungsdauer. Seit der Kartellgriindung sind kaum eineinhalb 
Jahre verstrichen und die durch die Kartellierung verursachte Beun
ruhigung des Marktes ist erst in den letzten Monaten wieder zum 
Stillstand gekommen .. Gerade diese Marktbeunruhigungen, das heiBt die 
iiberhOhten Umsatze vor der Kartellierung und das starke Absinken der 
Umsatze nach derselben, konnten zu Tauschungen AnlaB geben, die 
das Bild stark zum Nachteile des Kartells verzerren wfirden. Erst 
in den ersten Monaten des Jahres 1937 hat sich, wie an Hand von 
Zahlen noch gezeigt werden wird, eine erhebliche Besserung und eine 
Steigerung des Umsatzes auf normale Hohe ergeben, wie es ja auch zu 
erwarten war, da doch der starke Riickgang zu Kartellbeginn nicht 
einer erheblichen Abnahme des Papierkonsums, sondern einer Deckung 
desselben durch Kaufe von den in der Vorkartellperiode angelegten 
Lagern, welche nun erschOpft sind, entsprach. Abgesehen von diesen 
Folgen, die jede PreiserhOhung mit sich bringt, scheint auch die seit 
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der Kartellgriindung verstrichene Zeit als zu kurz, um die Sachlage 
klar iiberblicken zu k6nnen. Einschneidende wirtschaftliche Maf3nah
men, wie eine Kartellierung, k6nnen nicht iiber Nacht den beabsich
tigten Erfolg erzielen und wirken sich oft erst nach einigen Jahren, 
wenn die anfanglichen Momentanwirkungen ausgesetzt haben, in der 
gewollten Richtung aus1). So muf3 also auch hier besonders darauf 
geachtet werden, welche von den Auswirkungen voriibergehende Er
schehiungen darstellen und welche als bleibend angesehen werden 
k6nnen, damit nicht von momentan auftretenden Erfolgen und MH3-
erfolgen auf die dauemden geschlossen wird. Erst jetzt, in den ersten 
Monaten des Jahres 1937, scheint eine gewisse Stetigkeit und Beruhi
gung des Marktes eingetreten zu sein, die sich auch bei den einzelnen 
Unternehmungen durch regelm!U3ige Beschaftigung wohltuend auswirkt, 
nachdem die durch die Einbeziehung der Lieferungen aus den ersten 
drei Monaten vor der Kartellgriindung in die Auftragsanspruchsrech
nung entstandenen, oft enormen Mehr- oder Minderversandsalden durch 
Beschliftigungsausgleich in ertragliche Grenzen geriickt wurden. Somit 
beginnen auch nun die Kartellbestimmungen, die vorerst den Anschein 
erweckten, fUr einzelne Mitgliedsfirmen groBe Nachteile zu beinhalten, 
sich allgemein in giinstiger Weise auszuwirken. 

Doch nicht nur die Kiirze der Zeit, sondern auch die Verschieden
artigkeit der Auswirkungen auf die einzelnen Untemehmungen, je 
nachdem sie mehr oder weniger nach dem Inlandsmarkt oder dem 
Export orientiert sind, erschwert es sehr, darzustellen, wie sich das 
Kartell im allgemeinen ausgewirkt hat, da hier viele Vorteile bei 
einigen Untemehmungen vielen Nachteilen bei anderen Untemehmun
gen gegeniiberstehen. Es wurde bereits erwahnt, daB die Anteile der 
einzelnen Untemehmungen am Inlandsmarkt bzw. am Export stark 
variieren und demgemaB partizipieren dieselben auch mit ungleichen 
Anteilen an den durch die Kartellierung geschaffenen, den Inlands
markt betreffenden Vor- und Nachteilen. Ein Ausgleich dieser Vor
und Nachteile wird zwar dttrch die friiher gezeigten ideellen Auftrags
anspriiche durchgefiihrt, doch scheint dies nicht vollauf zu geniigen, 
da es ja vom Standpunkte eines Unternehmens wirtschaftlicher er
scheint zu produzieren, als sich mit einer Geldsumme abzufinden, die 
den Produktionsausfall wettmachen solI. Besonders in den Jahren 
1935 bis 1936 schienen diese Zahlungen aus den ideellen Auftrags-

1) S. T s chi e r s c h k y: "Kartell und Trust", Seite 70: " ..... aller
dings pflegt sich der Erfolg fiir die Mehrzahl der Mitglieder erst nach Ver
lauf einer je nach den besonderen VerhlUtnissen mehr oder minder langen 
Frist einzustellen. Denn zumeist dauert es gewisse Zeit, bis die unvermeid
lichen UmwlUzungen, die das Kartell in den Geschaftsverhaltnissen hervor
ruft, verarbeitet und ausge·glichen sind." 
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anspriichen Stillstandsvergiitungen zu gleichen, die allerdings nicht als 
solche gewollt waren, da die Weltmarktpreise, wie bereits gezeigt 
wurde, so nieder waren, daJ3 es rentabler erschien, die Kosten eines 
Stillstandes zu tragen, zumal diese durch die genannten Kartell
zuschiisse vermindert wurden, als den noch groJ3eren Verlust eines 
Exportes auf sich zu nehmen. Nun hat sich aber zu Beginn 1937 eine 
starke Belebung des Weltmarktes und ein Anziehen der Preise bemerk
bar gemacht, so daJ3 nun der Export von Papier aus Osterreich wieder 
rentabel erscheint und nun auch die mehr exportorientierten Unter
nehmungen der osterreichischen Papierindustrie, besonders mit Beriick
sichtigung der Pramie aus den zusatzlichen (ideellen) Auftrags
anspriichen, den anderen gegeniiber kaum benachteiligt erscheinen. 
Dieses Verhliltnis von Inlandsbelieferung und Export wird bei der Be
sprechung der Kostengestaltung und bei der Anfiihrung der Kalkula
tionsbeispiele noch naher erortert werden. 

B. Die Produktionsmengen und -werte in der Kartellperiode. 
Die oben erwahnte starke Beunruhigung des Marktes und das 

Absinken des Absatzes zu Kartellbeginn spiegelt sich deutlich in den 
Umsatzziffern der Osterreichischen Papierverkaufsgesellschaft wieder, 
welche in der folgenden Tabelle angegeben sind (siehe Seite 98, 99). 
Besonders stark sind diese UnregelmaJ3igkeiten bei den Mengenziffern 
sichtbar, die zwischen 100 % und nahezu 75 % schwanken. 

Betrachten wir die Indexkolonnen vom Standpunkte der Kosten
gestaltung, so konnte daraus auf eine Besserung geschlossen werden. 
Nehmen wir das .oben gefundene Verhaltnis der fixen zu den propor
tionalen Kosten (20: 80) als Voraussetzung an, so muJ3 bei gleich
bleibenden Monatsdurchschnittspreisen und bei gleicher Struktur der 
monatlich gleich hohen Umsatze folgende Gleichung der Indizes 
bestehen: 

M 0/ 80 
~/o 100 +20=K-% =W-%. 

Wobei M-% den Mengenindex, K-% den Kostenindex und 
W- % den Wertindex bedeuten. Anderseits muJ3 aber auch zwischen 
dem Wertindex, dem Mengenindex und dem Index der Monatsdurch
schnittspreise folgende Relation bestehen (P- % bedeutet den Monats
durchschnittspreisindex) : 

M-% X P-% 
--100-- = W-%. 

Bei einer Xnderung des Monatsdurchschnittspreisindex, bedingt 
durch eine allgemeine Preisanderung oder durch eine Verschiebung in 
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der Struktur der monatlichen Umsatze, wird eine Storung der ersten 
Gleichung auftreten. Wahrend der Kostenindex K- % eine Funktion 
des Mengenindex M- % ist und seine Hohe von P- % unbeeinfluBt 
ist, sind fur den Wertindex W- % sowohl M- % . als auch P- % 
bestimmend. Eine ErhOhung von P- % wird eine ErhOhung von 
W-%; bedingen und die obige Gleichung wird dann nicht mehr: 
K-% = W-%, sondern K-% ~ W-% lauten. Da man nun aber 
W- % mit dem Bruttoerlosindex identifizieren kann, darf von einer 
Besserung dann gesprochen werden, wenn K- % < w- %, das heiSt 
wenn also der Kostenindex hinter dem Wertindex zuruckbleibt. 

Wenden wir dieses Resultat auf die Zahlen der vorletzten 
Kolonne an, welche K-% darstellt, so zeigt sich, daB besonders im 
II. Semester 1936 eine deutliche Besserung eingetreten ist. Dies 
kommt in der letzten Kolonne klar zum Ausdruck, in welcher die 
Indizes der Differenz zwischen dem Wertindex W- % und dem Kosten
index K-% angegeben sind. 

Diese Tabelle kann auch als eine Fortsetzung der Ziffern angesehen 
werden, die im ersten Kapitel uber den Inlandsumsatz der osterrei
chischen Papierindustrie aufgestellt wurden. Wahrend also im Jahre 
1935 (Janner bis Dezember) noch die Produktion fUr den Inlandsmarkt 
100,132.700 kg und 48,498.686 S betrug, fand im Jahre 1986 eine ganz 
beteudende Senkung auf 79,902.569 kg, bzw. 46,340.905 S statt. 
In diesem ganz verschiedenen Niedergang der Mengen- und Wertziffern 
laSt sich deutlich die PreiserhOhung durch das Kartell erkennen. 
Nehmen wir die Inlandsumsatzziffern des Jahres 1931 bis 1932 (Juli 
bis Juni) mit 100 % an (101,590.000 kg und 56,266.472 S), als Basis 
der folgenden Indexzahlenberechnungen, so ergibt sich folgendes Bild: 

I Julll931 / JUIlI932/ blnnerbiS I blnner bls IJllnnerblS\ August I gnner bls bls bls ezember ezember Dezember 1935 bls ezember 
Junl 1932 Junl 1933 1933 1934 1935 Jull 1936 1936 

][iJ.",amm! 100% 98,18% 100,81% 104,56% 99.47% 76,27% 78,65% 
Schilling. 1000/0 89,21% 86,86% 85,21% 84,18% 79,67% 82,350{0 

Hier zeigt sich also deutlich, wie in der Vorkartellperiode 
die mengenmaSigen Umsatze wenig schwankend waren, wahrend der 
Wert in standigem Abnehmen begriffen war. Nach der Kartellgrundung 
setzte dann mit einem Schlage eine starke Verminderung der Mengen 
von 99,47 % auf 76,27 %, also urn 23,20 % ein, wahrend die Abnahme 
der Werte nur 4,51 % betrug. Es ergibt sich hier also ein ganz ahn
liches Verhaltnis, wie es sich bei den Monatsindizes fUr die Kartell
periode zeigt, wo bei einer Senkung im Gegensatze zu den Vorkartell
verhaltnissen der Mengenindex nun dem Wertindex vorauseilt. Die 

Sal z e r, Osterr. Papierkartell 7 
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Umsitze der 6sterreichischen Papierverkaufsgesellschalt. 

Gl'Uppe I Gruppe II Gruppe ill 

Schilling I kg Schilling I kg Schilling I kg 

1935 
443.412 1,342.211 2,149.680 6,907.745 1,289.379 2,444.151 August 

September 510.490 1,549.729 1,571.074 2,567.093 1,106.676 1,953.188 

Oktober 614.807 1,879.586 1,806.578 2,626.020 1,357.311 2,131.926 

November 582.231 1,774.429 1,521.710 2,231.230 1,227.831 1,888.680 

Dezember 626.758 1,999.457 1,718.961 2,654.855 1,459.727 2,048.308 

1986 
Janner 644.586 1,889.193 1,510.990 2,125.242 1,402.049 1,950.538 

Febl'Uar 510.570 1,507.318 2,766.512 2,728.978 1,246.274 1,800.620 

Marz 633.385 1,868.533 1,993.727 3,089.841 1,275.680 1,892.127 

April 575.260 1,669.667 1,529.063 2,564.672 1,253.110 1,890.504 

Mai 574.754 1,669.916 1,624.402 2,481.269 1,285.255 1,933.317 

JUDi 559.873 1,635.295 1,518.593 2,430.735 1,194.359 1,796.640 

Juli 558.146 1,681.819 2,018.011 6,115.507 1,507.819 2,806.538 

August 572.663 1,677.539 1,768.113 2,761.089 1,208.013 1,868.768 

September 610.100 1,771.823 1,556.462 2,50l.149 1,537.683 2,221.714 

Oktober 707.583 2,021.419 2,009.825 3,091.345 1,706.126 2,585.351 

November 568.070 1,654.979 1,857.576 2,870.659 1,624.738 2,452.597 

Dezember 737.163 2,061.276 2,154.888 3,246.191 1,749.433 2,684.065 

I Wobel uRter Oruppe I uaw. die frUher erwllhnte Elntellung der Papiersorten zu verstehen 1st. 
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Inlandsabsatz der osterreichischen Papierindustrie. 

DUl'ch- Insgesamt 
Index 

Gl'Uppe IV Insgesamt schnittspl'eis Kostenindex del' 
Index Diffe-pel' 100 kg l'enzen 

Schilling I Schilling I . I Index Wert I kg 
K-Ofo - Werllndex 

kg kg Schilling P-Ofo 80 
W-O;o M-"/o =M-Ofo 100+20 Kostenindex 

67.079 36.779 3,949.550 7,730.886 51,08 100 100 100 100 100 
-- -- "--

68.229 37.292 3,256.166 6,107.312 53,31 104,3 82,4 78,9 83,12 99,1 
--- ----
88.105 50.302 3,866.801 6,687.834 57,81 113,1 97,9 86,5 89,20 109,7 
--- ----
78.510 45.801 3,409.782 5,940.140 57,40 112,3 86,3 76,8 81,44 105,9 
-- ----
79.899 42.713 3,882.345 6,745.333 57,55 112,6 98,2 87,2 89,76 109,4 

54.846 31.848 3,612.468 5,996.821 60,23 117,9 91,4 77,5 82,00 111,4 
--- ------
81.724 49.916 3,602.080 6,086.832 59,34 116,1 91,2 78,7 82,96 109,9 
-- ----
85.353 49.438 3,988.095 6,899.939 57,79 113,1 100,9 89,2 91,36 110,4 
--- ----
86.727 51.462 3,444.160 6,176.305 55,76 109,1 87,2 79,8 83,84 104,0 
--- ----
53.941 32.413 3,538.352 6,116.912 57,84 113,2 89,5 79,1 83,28 107,4 
-- ----
50.866 34.206 3,323.691 5,893.876 56,39 110,3 84,1 76,2 80,96 103,8 
-- ----
75.748 51.728 4,159.724 7,105.592 58,54 114,6 105,3 91,9 93,52 112,5 
--- ----
36.728 24.099 3,585.517 6,331.495 56,62 110,8 90,7 81,8 85,44 106,1 
-- ----
67.009 54.082 3,771.224 6,548.768 57,58 112,7 95,4 84,7 87,76 108,7 
--- ----
63.302 37.973 4,478.836 7,736.088 57,89 113,1 113,4 100,06 100,48 112,8 

----
59.491 38.552 4,109.875 7,016.787 58,57 114,6 104,0 90,7 92,56 112,3 
--- ----
85.404 51.622 4,726.883 7,993.154 59,13 115,7 119,6 103,3 102,64 116,5 

7· 
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au13erdem angegebenen Durchschnittspreise der einzelnen Monate 
zeigen in ihren Schwankungen naturlich keine Preisveranderung an 
- die Preise wurden bisher beibehalten -, sondern es zeigt sich in 
ihnen nur die qualitative Zusammensetzung des Monatsumsatzes. 

Leider liegen fur die fruheren Jahre keine Monatsproduktions
ziffern vor und es mu13ten daher, urn einen Vergleich anstellen zu 
konnen, Durchschnittsmonatsziffern errechnet werden, die folgende 
Hohe erreichten: 

Juli 1931 Juli 1932 Jlinner bis Jiinner bis JiLnner bis 

~iBJuni 1932 bisJuni 1933 Dezember Dezember Dezember 
1938 1934 1935 

Kilogramm 8,465.000 8,311.600 8,394.000 8,852,000 8,443.000 
Schilling • 4,688.800 4,183.300 4,072.900 3,995.500 4,041.500 

Vergleichen wir diese durchschnittlichen Monatsziffern mit den 
entsprechenden Zahlen der Kartellperiode, so zeigt sich zwar, da13 eine 
weitere Verminderung stattgefunden hat, jedoch ergibt sich gegen 
Ende des Jahres 1936 und besonders in den ersten Monaten 1937 
ein weitaus besseres Bild; die anfangliche Depression scheint nun zu 
ihrem Ende gekommen zu sein und nach Abverkauf der zu den 
billigen Vorkartellpreisen bei den Gro13handlern aufgehauften Lager
vorrate, welche nun erschOpft sind, beginnt sich auch die Prodnktion 
wieder zu heben. 

Betrachten wir im Anschlu13 an die Durchschnittspreise fur die 
Kartellpreise jene, die sich aus obigen Aufstellungen der Wert- und 
Mengenbetrage in den anderen Jahren ergeben, so zeigt sich hier der 
Preisverfall in der Vorkartellperiode, wie er bereits besprochen wurde, 
neuerlich ganz deutlich. Diese Durchschnittspreise sind demnach 
folgende: 

19311B2 
1932/33 
1933/34 
1934/35 
1935 

S 55·38 
" 50·33 
" 47·72 
" 45·13 
" 47·86 

Die ErhOhung der Preise auf S 47·86 im Jahre 1935 beinhaltet 
bereits teilweise die KartellpreiserhOhung und nahert sich daher den 
schon bereits wiedergegebenen Kartellpreisen. Auch hier kann wieder 
die Tatsache erkannt werden, auf die bereits mehrmals hingewiesen 
wurde, namlich, da13 die Kartellpreise durchaus nicht als zu hoch und 
den Verhaltnissen nicht entsprechend angesehen werden konnen. 
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Interessant erscheint auch die Bewegung der Umslitze in den ein
zelnen Papiergruppen. Hier ist zu ersehen, daB beim ordinltren 
Rotationsdruckpapier Gruppe I (Zeitungspapier) die Elastizitli.t des 
Bedarfes weitaus am geringsten ist. In dieser Gruppe sind die gering
sten Schwankungen zu verzeichnen und der Absatz bleibt, abgesehen 
von geringfUgigen l.nderungen, im Vergleich zu den anderen Gruppen 
am stabilsten. Bei den anderen Qualitltten scheinen die Schwankungen 
gleicherweise verteilt zu sein und es zeigt sich hier viel weniger die 
fUr das Zeitungsdruckpapier charakteristisch erscheinende Stabilitli.t. 

Ober die Ursachen des Produktionsrllckganges sei spltter noch 
Naheres ausgefUhrt, hier m6ge nur die Tatsache festgestellt werden, 
daB die Produktion gegen Ende des Jahres 1935 und bis Mitte des 
Jahres 1936 stark sank und sich in sehr bescheidenen Grenzen hielt, 
daB aber dann gleichzeitig mit einem Anziehen des Weltmarktes auch 
die Produktion fUr den Inlandsbedarf anstieg. 

Gerade diese beginnende Besserung und die Aussicht auf deren 
Anhalten sind filr die objektiven Darstellungen dieses Themas liu.6erst 
wichtig. Denn wilrden nur die Zahlen filr das erste Jahr seit Inkraft
treten des Kartells vorliegen, so miiJ3te das Urteil bedeutend schlechter 
ausfallen als jetzt, nachdem die anfanglichen ,,Kinderkrankheiten" 
ilberwunden sind. In der ersten Periode konnte von einer Verbesserung 
der Lage durch das Kartell wirklich nicht gesprochen werden, denn 
die Produktion fUr den Inlandsmarkt war so gering, daB die Kapazitat 
der einzelnen Betriebe bei weitem nicht genilgend ausgeniltzt wurde, 
und eine ilber die Kartellquote hinausgehende Erzeugung fUr den 
Export schien infolge der schlechten Preislage verlustreicher als Still
stande und Kurzarbeit. Nun beginnt aber nicht nur der Inlandskonsum 
auf normale Verhaltnisse zu wachsen, sondern auch die scharfe Kon
kurrenz auf dem Weltmarkte hat besonders durch das Zurllckziehen 
des Deutschen Reiches vom Papierexport sehr nachgelassen und man 
kann fast von einer Hausse im Papierexport Osterreichs sprechen, 
so da.6 nun aIle Unternehmungen neben der Produktion fUr ihre Quote 
au.6erdem auch mit Exportauftragen vollauf eingedeckt sind. Gleich
zeitig zog auch der Inlandsmarkt aus dem Papierverbrauch anderer 
Exportbranchen Nutzen, die von der gebesserten Weltmarktlage profl
tierten und einen gesteigerten Konsum von Papier fur Pack-, Werbe
und Bilrozwecke aufwiesen. 

Dieser Umstand stellt somit eine weitere Schwierigkeit dar, die 
Sachlage klar darzusteIlen, da eine Beurteilung nach den VerMltnissen 
bis in die zweite Halfte des Jahres 1936 ein allzu pessimistisches, eine 
Beurteilung nach der momentanen Konjunkturlage aber vielleicht ein 
ZU optimistisches Bild geben wilrde. 



102 

C. Die Produktionsgestaltung bei einzelnen Unternehmungen. 
1. Die M e h r- u n d Min d e r v e r san d s a Ide n. 

Eine besondere Schwierigkeit bei der ubersichtlichen Darstellung 
ergibt sich daraus, daB die einzelnen Unternehmungen meist nicht 
entsprechend ihren Auftragsanspruchen beschaftigt werden konnten, 
da Mehr- und Minderversandsalden in betrachtlicher Hohe auftraten, 
die durch die Einbeziehung der letzten drei Monate vor Inkraftreten 
des Kartells in die Auftragsanspruchsbelastung entstanden waren und 
nun ausgeglichen werden muBten. Fur jene Unternehmungen, die 
wahrend dieser Zeit weniger lieferten, als ihnen quotenmaBig zuge
standen ware, die also einen Minderversandsaldo schon von vorn
herein in die Auftragsanspruchsrechnung mitbrachten, war dieser Um· 
stand nur vorteilhaft. Jene Unternehmungen aber, die in den letzten 
drei Monaten noch die von allen Seiten im OberfluB einlaufenden 
Auftrage annahmen, schufen sich damit einen oft enorm gro.6en Mehr
versandsaldo, der nun im Laufe der Zeit durch Beschaftigungsausgleich 
oder Ankauf von Quoten ausgeglichen werden muBte, so daB fUr diese 
der Beschaftigungsgrad nun weitaus kleiner war als es der Kartell
quote entsprochen hatte. Da eine Unterbringung einer uber die Quote 
hinausgehenden Produktion im Auslande aus bereits mehrmals erwahn
ten Grunden nicht moglich war, fUhrte dieser Umstand zu wochen
und monatelangem Stillstand und Kurzarbeitsperioden, so daB fUr diese 
Unternehmungen die Kartellierung anfangs nur von Nachteil zu sein 
schien. Besonders fuhrte auch der Beschaftigungsausgleich zu einer 
auBerst unregelmaBigen Beschaftigung der Unternehmungen mit Mehr
versandsalden, was naturlich auch eine rentable BetriebsfUhrung 
hinderte. 

Betrachten wir die Umsatzziffern der Opa und gleichzeitig die 
monatlichen Mehr- und Minderversande, so ergibt sich das im folgenden 
Diagramm gezeichnete Bild. Hiebei mussen sich naturlich die monat
lichen Mehr- und Mi~derversandsalden in ihrer Gesamtheit aufheben; 
das heiBt bei allen Punkten, in denen die Kurven des Diagrammes 
eine MonatskoordinatB schneiden, mussen die Abstande der Mehr
bzw. Minderversandsaldokurve von der Umsatzkurve die gleichen sein, 
da ja durch das Zusammenlegen der Gesamtlieferungen aller Unter
nehmungen, seien es nun Mehr- oder Minderversande, der Umsatz 
entsteht. 

Hier zeigt sich also ganz deutlich, wie unregelmaBig der Gesamt
umsatz verteilt werden muBte, um die aus den ersten drei Monaten 
vor Kartellbeginn stammenden Anspruch- und Pflichtsalden durch 
Beschaftigungsausgleich zu bereinigen. Da es nicht moglich ist, den 
Umsatz von vornherein so aufzuteilen, daB keine Liefersalden ent-
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Umsatze der Osterr. Papierverkaufsges. m. b. H. 
(in Millionen Schilling). 
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stehen, mtissen also immer gewisse Mehr- und Minderversande auf
treten, doch werden diese, sob aid eine Bereinigung der anflinglichen 
Said en durchgefUhrt ist, wohl kaum solche Ausmatle annehmen, wie es 
in den ersten 1% Jahren der Opa der Fall war. 

Die Leitung der opa sowie die einzelnen Vertragsfirmen sahen 
sich also zu Beginn der Kartellperiode gezwungen, die bereits 
in die Kartellrechnung mitgebrachten Liefersalden auszugleichen. Die 
erste Moglichkeit hiezu bildete der Beschliftigungsausgleich, das heitlt 
die Unternehmungen mit Mehrversandsalden wurden weniger beschaf
tigt und der dadurch auflaufende monatliche Minderversandsaldo zur 
Kompensation des Gesamtmehrversandsaldos verwendet und umgekehrt 
bei Unternehmungen mit. Minderversand. Daraus resultierte nattirlich 
ein gewisser Nachteil fUr die Mehrversender, da ihnen, wie an Hand 
der Kartellbestimmungen im vorigen Kapitel gezeigt wurde, die aus 
Vorkartellschliissen stammenden Lieferungen zu Kartellpreisen ange
lastet wurden, also auch der Ausgleich fUr dies en Betrag durchgefUhrt 
werden mutlte, wahrend die Eingange fUr diese Lieferungen laut den 
vereinbarten Vorkartellpreisen geringer waren. Die zweite Moglich
keit des Ausgleiches stellt den Ankauf, bzw. Verkauf yon Lieferungs
kontingenten dar. 

In den nun folgenden Diagrammen wird del' Verrechnungsverlauf 
einzelner charakteristischer Unternehmungen dargestellt. Es sei voraus
geschickt, dati eine Anfiihrung von absoluten Zahlen mit dem 
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Geschliftsgeheimnis der Opa nicht vereinbar 1St, aber auch nicht 
notig erscheint, da an Rand der Graphikons die verhliltnisma.6igen 
Bewegungen auch ohne AnfUhrung von Zahlen klar gezeigt werden 
kann. 

2. Bet r a C h tun g e i n e rUn t ern e h m u n g mit M e h r
ve r san d. 

Als erstes Beispiel seien die Verrechnungskurven einer Firma 
mit Mehrversand und Ausgleich durch Beschliftigungsausgleich 
gezeigt. Die Auftragsanspruchskurve zeigt hier einen parallelen 
Verlauf zur oben gegebenen Gesamtumsatzkurve der Opa, wie dies 
ja der gleichbleibenden Quote entspricht. Bis Dezember 1935 lauft 
hier die Wertkurve der Lieferung ziemlich iiber der Anspruchskurve 
und die dadurch entstehenden Mehrversandsalden in den einzelnen 
Monaten, welche durch die Strecke zwischen der Auftragsanspruchs
kurve und der Lieferwertkurve beim Schnitt der Monatskoordinate 
dargestellt sind, vermehrten die von vornherein bestehenden hohen 
Mehrversandsalden urn den jeweiligen Betrag. Rier war also ein Be
schliftigungsausgleich anfangs nicht moglich, da Lieferverpflichtungen 
aus Vorkartellschliissen bestanden. Erst in den folgenden Monaten 
konnte durch stlindige Unterlieferungen, also durch Bildung von monat
lichen Minderversandsalden, ein Abbau des Gesamtmehrversandsaldos 
durchgefiihrt werden. Die Gabelung der Pflichtkurve im Monat Novem
ber 1936 in Punkt A und Punkt B - und dies gilt auch fiir aile 
spateren Diagramme - stellt das Ergebnis von Kontrollen und 
Richtigstellungen dar. Dem Verlauf der Kurven gema.6 ware der 
Punkt A als richtig anzusehen, da aber nach einer bei verschiedenen 
Unternehmungen durchgefiihrten Kontrolle eine Verschiebung in den 
Quotenanteilen und Richtigstellungen notwendig waren, ergibt sich nun 
ein Saldo in der Rohe von Punkt B. Es wurde hier also der bespro
chenen Firma eine hohere Quote zugesprochen, welche, riickwirkend 
verrechnet, einen starken Abbau des Mehrversandsaldos verursachte, 
Gas hei.6t, im Zusammenhange mit dem Diagramm gesprochen, die Auf
tragsanspruchskurve wurde parallel nach oben verschoben und somit 
der Abstand von der Lieferkurve verkleinert (Mehrversand), bzw. ver
gro.6ert (Minderversand). 

Wir sehen also hier, da.6 es fUr dieses Unternehmen notwendig 
war, die Produktion ganz bedeutend einzuschranken, urn den hohen 
Mehrversandsaldo aus den ersten drei Monaten, der durch die Liefe
rungsverpflichtungen zu Kartellbeginn entstanden war, abzubauen. 
Yom Maximum (Dezember 1935) zum Minimum (Juni 1936) gerechnet, 
bedeutet dies eine Verminderung des Beschliftigungsgrades von 100 % 
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Verrechnungskurven einer Firma mit Mehrversand. 
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auf 32 %. Da aul3erdem der Beschliftigungsstand yom Dezember 1935 
wohl kaum dem Optimum entsprechen dfirfte, ist somit der Rfickgang 
in Bezug auf den optimalen Beschliftigungsgrad noch groBer. Was dies 
ffir das betroffene Unternehmen bedeutet, bedarf wohl nach dem, was 
im ersten Kapitel fiber Kosten und Beschltftigungsgrad gesagt wurde, 
nicht mehr besonders erwlthnt zu werden und selbst die erhOhten 
Kartellpreise konnten kaum eine Milderung schaffen. Erst nach Abbau 
des Mehrversandsaldos kann also fUr dieses Unternehmen von einer 
Besserung gesprochen werden, welche nun auch hier, wie bei allen 
anderen Firmen, besonders mit dem neuerlichen Aufblfihen des Exportes 
eingetreten ist, so daB es sich wohl nur um eine bOse Anfangs
erscheinung handelte. 

Bei diesem Unternehmen war also die Beschliftigung im Basisjahr, 
also jene die zur Quotenberechnung herangezogen wurde, eine gerin
gere als zu Kartellbeginn, so daB also die spltteren Lieferungen einem 
Aufstieg des Unternehmens gemltB groBer waren als im Basisjahr, somit 
der Quote nicht entsprachen und die gute Haltung wlthrend der Krise 
nun dem Unternehmen zum Nachteil gereichte. 

3. Bet r a c h tun g e i n e rUn t ern e h m u n g mit Min d e r
v e r san d. 

Betrachten wir die Verrechnungskurven einer Firma mit Minder
versand, so ergibt sich folgendes Bild (siehe Seite 107). Auch hier 
verlltuft die Anspruchsquote parallel zur Gesamtabsatzkurve der Opa. 
Die Lieferungen sind hier jedoch weitaus stetiger und, obwohl in 
den ersten Monaten (bis Dezember 1935) eine der Quote entsprechende 
Beschliftigung infolge der Lieferverpflichtung der Mehrversltnde nicht 
moglich war, wurde dann doch durch Beschltftigungsausgleich eill 
geringer Abbau des Minderversandsaldos erzielt, der jedoch zufolge 
einer QuotenerhOhung nach der Kontrolle (im November 1936) wieder 
anstieg. Fur dieses Unternehmen brachte also die Kartellierung, im 
Gegensatze zu dem oben besprochenen, eine Erhohung der Lieferungen, 
das heiBt nach Ruckgang der Lieferung seit dem Basisjahr ist nun 
die Beschliftigung eine den Verhliltnissen im Basisjahr entsprechend 
hOhere. Bringen wir diese Steigerung in Zusammenhang mit der 
PreiserhOhung, so zeigt sich fUr dieses Unternehmen eindeutig ein 
Vorteil aus der Kartellierung. 

Die beiden oben erwlthnten Unternehmen begnugten sich also mit 
ihrer Quote, und der Abbau der Salden wurde durch Beschltftigungs
ausgleich durchgeffihrt. 
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VerrechnungskurveD eiDer Firma mit Minderversand. 
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4. Bet r a c h tun g e i n e rUn t ern e h m u n g mit :M e h r
und Minderversand und ErhUhung des Auftrag~ 

a n s p r u c h e s d u r c h K 0 n tin g e n tan k auf. 
Das nachste Diagramm zeigt die Verrechnungskurven einer Firma 

mit anfanglichen Minderversandsalden, Abbau derselben durch Kon-
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Verrecbnungskurven einer Firma mit Mebr- und Minderversand und 
Erbobung des Auftragsansprucbes durcb Kontingentankauf. 
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tingentankauf, wodurch auBerdem ein Minderversandsaldo entstand und 
Umwandlung desselben durch spatere Oberlieferung in einen neuer
lichen Mehrversandsaldo, der nach der Kontrolle wieder zum Minder
versandsaldo wurde. 
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Hier zeigt die Auftragsanspruchskurve einen wesentlich anderen 
Verlauf, wahrend sie anfanglich entsprechend der Quote erscheint, 
treten im Februar und April 1936 bedeutende trberhOhungen auf. Es 
wurden also hier von anderen Firmen Lieferungskontingente auf
gekauft, das heiBt es wurde nicht die Quote durch Ankauf von Prozent
anteilen erhoht, sondern nur eine bestimmte Menge (Kontingent) zur 
Lieferung erworben. Durch diese Ankaufe wurden erhebliche Minder
versandsalden im entsprechenden Monat gebildet, die den fruheren 
Gesamtmehrversandsaldo in einen Gesamtminderversandsaldo umwan
delten und durch Abbau desselben durch Beschaftigungsausgleich eine 
erhohte Produktion, das heiBt ein langsames Aufzehren des Kontin
gentes ermoglichten. Die spatere QuotenerhOhung wandelte dann den 
Mehrversandsaldo neuerdings in einen Minderversandsaldo um. In
wieweit diese Transaktionen auf die Ertragsgestaltung des Unter
nehmens sich auswirkten, kann schwer beurteilt werden; es muBte 
hiezu der Preis fUr die erworbenen Kontingente bekannt sein, um fest
stell en zu konnen, ob es rentabler erscheint, einen Mehrversandsaldo 
in dieser Art auszugleichen oder durch reduzierte Produktion, also 
Beschaftigungsausgleich, wie es beim ersten Unternehmen gezeigt 
wurde. 

5. Bet r a c h tun g e i n e rUn t ern e h m u n g mit M e h r
und Minderversand und Verminderung des Au~ 

t rag san s p rue h e s d u r c h K 0 n tin g e n t v e r k auf. 

Ais Gegenstuck zu dieser Darstellung seien die Verrechnungs
kurven jener Firma gezeigt, die ihren durch Stillstand erzeugten 
Minderversandsaldo durch Kontingentverkauf ausglich, wobei sich hier 
der interessante Fall eines "negativen Auftragsanspruches" ergibt 
(siehe Seite 110). Die Auftragsanspruchskurve verlauft hier anfangs 
normal, der Quote entsprechend; da jedoch wahrend d:ieser Zeit nicht 
geliefert und produziert wurde, steigt der schon anfangs vorhandene 
Minderversandsaldo monatlich um die Koordinate des Auftrags
anspruches an. Nun wird die Produktion wieder aufgenommen und 
gleichzeitig die nicht gelieferte Menge in Form eines Kontingentes 
verauBert, wodurch der Auftragsanspruch fUr diesen Monat negativ 
wird und auBerdem, da das Kontingent groBer als der Minderversand
saldo ist, verwandelt sich dieser in einen gering en Mehrversandsaldo. 
Der Minderversandsaldo wird also durch den aus dem negativen Auf
tragsanspruch und der tatsachlichen Lieferung resultierenden Mehr
versand kompensiert. (Koordinatenstrecke zwischen Schnittpunkt der 
Auftragskurve und der Lieferungskurve mit der Monatskoordinate.) 
Der neuerlich gebildete Minderversandsaldo wird schlieBlich nochmals 
durch einen Kontingentverkauf kompensiert und in einen Mehrversand-
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Verrechnungskurven einer Firma mit Mehr- und Minderversand und Ver
minderung des Auftragsanspruches durch Kontingentverkauf. 
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saldo verwandelt. Bier brachte die Kontrolle eine geringe Quoten
reduktion, was eine ErhOhung des Mehrversandsaldos auf B bedingt, 
das heiSt eine Verschiebung der Auftragskurve parallel nach unten. 
Ganz deutlich zeigt sich an diesem FaIle wie der Wert eines Unter
nehmens durch die Kartellierung zunimmt. Nach den schweren Krisen
jahren eroffnet sich hier fUr dieses Unternehmen eine Existenzmoglich
keit in Form des Verkaufes von Kontingenten, die durch Nichtaus~ 
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nutzung der zugesprochenen Kartellquote gebildet werden. Selbstver
standlich mu1\te diese Unternehmung in der Zeit vor der Kartell
grundung ihren Betrieb aufrechterhalten haben, da ja an bereits 
stillgelegte Betriebe keine Quote verteilt wurde. Gleichzeitig stent 
dieser Kontingentverkauf eine Art Stillstandspramie fiir die Zeit dar, 
in der nicht produziert wird. Eine Beurteilung ist hier wie beim kon
tingentkaufenden Unternehmer aus den geschilderten Grunden auBerst 
schwierig, doch kann man hier wohl annehmen, daB die Kartellierung 
einen Vorteil brachte. Einer ausfUhrlichen Kritik feblen leider die 
notigen Grundlagen, weil eine besondere Einsichtnahme in die Betriebe 
nicht moglich war. 

Bei den meisten Mitgliedsunternehmungen wirkte sich der Beschaf
tigungsausgleich, die ungenugende Beschaftigung durch die Kartell
quote und die Unmoglichkeit eines Exportes derartig aus, daB fast 
alle Betriebe vorubergehende Kurzarbeit- und Stillstandsperioden durch
machen muBten. Dal3 sich diese unregelmaBige und stockende Produk
tion sowie die vielen Stillstandsperioden nicht zum Vorteile des Be
triebes auswirken konnten, braucht wohl nicht erwahnt zu werden, da 
aber dieser Zustand iiberwunden zu sein scheint und nach der Besse
rung zu Beginn des Jahres 1937 wieder eine volle Beschaftigung aner 
Betriebe eingetreten ist, sei auf diese Obergangserscheinung nicht 
weiter eingegangen. 

Es konnte somit festgestellt werden, wie verschiedenartig sich die 
Kartellierung in der ersten Zeit ihrer Wirksamkeit auf die einzelnen 
Betriebe ausgewirkt hat. Stellen wir hier die Ergebnisse, die bei der 
Betrachtung von vier Unternehmungen mit charakteristischen Merk
malen erzielt wurden, einander gegenuber, so zeigt sich deutlich, daB 
beim ersten Unternehmer (hoher Mehrversandsaldo und Abbau durch 
Beschaftigungsausgleich) klar ein Nachteil auf tritt, beim zweiten 
(Minderversandsaldo und Abbau durch Beschaftigungsausgleich) konnte 
ein Vorteil festgestellt werden, ebenso beim letzten (Kontingentver
kauf) , wahrend beim drit~en (Kontingentankauf) ein positives Urteil 
nicht gefallt werden konnte. Ebenso wie bei diesen vier besprochenen 
Unternehmungen sind natiirlich bei allen anderen die Auswirkungen 
ganz verschieden. Allerdings muB bemerkt werden, daB es sich hier 
hauptsachlich um Obergangserscheinungen handelt und die einzelnen 
Unternehmungen mit Vorkartelldispositionen belastet erscheinen, fur 
die das Kartell als solches nicht verantwortlich gemacht werden kann. 

Somit tritt also fUr die Mitgliedsfirmen nicht nur eine Differen
zierung der durch die Kartellierung gebrachten Vor- und Nachteile 
insoweit ein, als sie mehr oder weniger export- oder inlandorientiert 
sind, sondern auch Unternehmungen mit angenommen gleichen Betei
ligungsziffern erzielen ungleiche Erfolge, je nachdem sie von vorn-
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herein mit einem Mehr-, bzw. Minderversandsaldo in die Kartellrech
nung eingetreten sind. SchlieBlich brachte auch die Wahl des Basis
jahres zur Feststellung der Quotenanteile einen Nachteil fUr jene 
Unternehmungen mit sich, welchen es gelungen war, ihre Produktion 
seit diesem Zeitpunkte zu vergroBern, bzw. einen Vorteil fur jene, 
deren Produktion im Ruckgang begriffen war. 

D. Die Erfolggestaltung nach der Kartellierung. 
Eine Darstellung des Erfolges, den die Kartellierung mit sich 

brachte, kann an Hand des Vergleiches der Kosten mit den Preisen 
gegeben werden. Den im folgenden wiedergegebenen Kalkulationsauf
stellungen sei vorausgeschickt, daB die Gestehungskosten verschie
dener Fabriken nicht ohne wei teres miteinander verglichen werden 
konnen. Dies ist deshalb nicht moglich, weil die Sortenunterschiede 
bei Papier sich nicht nur auf die Verschiedenartigkeit der verwen
deten Rohstoffsorten und etwa der Blattdicke erstrecken. Es kommen 
hiefiir vielmehr noch eine groBe Anzahl der verschiedensten Faktoren 
in Betracht, wie zum Beispiel Intensitat der Papierstoffbehandlung in 
chemischer und mechanischer Hinsicht, weiterhin die Art der Behand
lung des laufenden Papierbandes auf der Papiermaschine, ferner 
die vielfaltige Art der Behandlung des von der Papiermaschine kom
mend en Papieres in den Abteilungen fUr die Fertigausrustung, wie 
das Glatten, Umrollen, Wickeln und anderes mehr. Als Beispiel sei 
hier angefUhrt, daB der Qualitatscharakter einer an sich gleichartigen 
Papiersorte, aus vollig gleichartigen Rohstoffen hergestellt, vor allem 
schon dadurch eine auBerlich nicht wahrnehmbare Qualitatsdifferenz 
aufweisen kann, daB die fragliche, auch im Blattgewicht gleichartige 
Papiersorte in verschiedenen Laufgeschwindigkeiten auf der Papier
mas chine erzeugt wurde. Wahrend das schneller gearbeitete Papier fUr 
gewisse Verarbeitungszwecke noch voll brauchbar ist, kann bei 
heiklerem Druckverfahren nur ein verhaltnismaBig langsam erzeugtes 
Papier gleicher Stoffzusammensetzung den gestellten Anforderungen 
genugen. 

Als weiteres Beispiel aus der groJ3en Fiille der Unterschiede in 
den einzelnen Punkten der Herstellungskosten sei noch darauf hin
gewiesen, daB die zur Leimung des Papieres erforderlichen Rohstoffe 
sich im Einkauf den einzelnen Papierfabriken ziemlich gleich teuer 
stell en, in der Verarbeitung ergeben sich dagegen fUr verschiedene 
Papierfabriken zur Erzielung des gleichen Effektes oft recht erhebliche 
Unterschiede in der Verbrauchsmenge dieser Materialien, infolge ort
licher Verschiedenheiten, wie der Harte und sonstiger Qualitatsmerk
male des Fabrikationswassers, Unterschiede im Bau der Papier
mas chine u. a. m. 
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Rotationsdruck. 
Kalkulationen eines Betriebes mit einer Erzeugung von 35 % fUr das 

Inland und 65 % I fUr den Export, 

Stoffkosten: 
Zellulose, ungebleicht 

" ,gebleicht 
Holzstoff 

Abfalle 
Kaolin 

Harz 
Schwefelsaure Tonerde 

Farben 
Bleichmittel 

Kg [ Preis S [Betrag SI 

30 
I 24'- 7'20 I 
I 

75 
! 
,12'- 9'-

15 5'- -'75 

Summe der Stoffkosten 1-1-20-1---""i6-95""i6-95 
Unkosten: 

a) v era n d e r lie he: 
Lohne 
Soziale Abgaben 
Brennmaterial 
Kraft 
Filze, Siebe, Riemen , 
Betriebsmaterial 
Reparaturen 
Transporte in die Fabrik ' 
Ausrllstung 

Packmaterial 
Diverse 

Gehalte 

Summe der veranderlichen 
b) fixe: 

Soziale Abgaben 
Steuern 
Generalregie 
Abschreibungen 
Zinsen 
Diverse 

Summe der then 
Gesamtsumme der Unkosten 

Gestehungskosten per 100 kg bei voller 
Beschaftigung 

Gestehungskosten per 100 kg bei Beschaf
tigung auf Grund der Kartellquote 
(35% der vollen BescMftigung) 

S 

4'-
-'60 
2'50 
2'-
1'50 

-'60 
-'20 

I s 

-'30, 

11-70111-70 
]'-

! 

-'50 
-'50 
2'25 
1'-

-'20 
I 

5'451 5'45 
17'15 

I 
i 
i 

! 

i 

11'70 

15'27 
---

17'15 27'27 ---
34'10 

I 44'22 
Die dargestellten Preise sind reine "ab Fabrik"-Preise, und die Kartell

beitrage und Frachten werden nicht berllcksichtigt, 
Sa J z e r, Osten, PapierkartelJ 8 
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Rotationsdruck. 
Kalkulationen eines Betriebes mit einer Erzeugung von 60 % fUr das 

Inland und 40 % fUr Export, 

Stoffkosten: 
Zellulose, ungebleicht 

" ,gebleicht 
Holzstoff 

Abfalle 
Kaolin 

Harz 
Schwefelsaure Tonerde 
Farben 
Bleichmittel 

Kg ! Preis 8 !Setrag 81 

31 24'50 7'56 

60 17'- 10'26 

19 4'57 -'87 

-'19 

Summe der Stoffkosten 110 18'88 18'88 

Unkosten: 
a) v era n d e r 1 i c he: 

Lohne 
Soziale Abgaben 
Brennmaterial 
Kraft 
Filze, Siebe, Riemen , 
Betriebsmaterial 
Reparaturen 
Transporte in die Fabrik , 
Ausriistung 

Packmaterial 
Diverse 

8 

4'45 
2'49 

1'91 
-'11 
-'52 

8 

Summe der veranderlichen 10'53 10'53 10'53 

b) fix e: 
Gehalte 
Soziale Abgaben 
Steuern 
Generalregie 
Abschreibungen 
Zinsen 
Diverse 

Summe der fixen 

Gesamtsumme der Unkosten 
Gestehungskosten per 100 kg bei voller 

Beschliftigung 
Gestehungskosten auf Grund der Beschlif

tigung nach der Kartellquote (60% der 
voUen Beschliftigung) , , , , , , , , , 

1'65 

-'34 
-'55 
3'05 
1'39 

-'33 

7'31 7'31 

17'84 

13'15 

17'84 23-68 

36'72 

42'56 
Die dargestellten Preise sind reine "ab Fabrik"-Preise, und die Kartell

beitrage und Frachten werden nicht beriicksichtigt, 
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Holzfreie Papiere. 
Kalkulationen eines Betriebes mit einer Erzeugung von 49 % fUr das 

Inland und 51 %" fUr den Exporto 

StoHkosten: 
Kg I Preis 8 Betrag 81 

Zellulose, ungebleicht 
" ,gebleicht 

Holzstoff 
105°- 32°- 33°60 

AbflUle 
Kaolin 15·50 10'- 1'55 

Harz 2°95 1'-
Schwefelsaure Tonerde 

Farben 
Bleichmittel -°25 

Summe der Stoffkosten 123°45 38'35 38'35 
I�-----------~~~~~~~~~~~---I 

Unkosten: 
a) v e r:l, n d e r Ii c he: 

Lohne 
Soziale Abgaben 
Brennmaterial 
Kraft ° 
Filze, Siebe, Riemen, 
Betriebsmaterial 
Reparaturen ° ° , 
Transporte in die Fabrik , 
Ausriistung , 

Packmaterial 
Diverse 

8 

8°61 
1°19 
4°21 

1°62 
0°09 
1'65 
0°09 

4'63 

8 

!---
Summe der veranderlichen 22'09 22'09 

b) fixe: 
Gehalte ° ° 1'11 
Soziale Abgaben 
Steuern 
Generalregie ° 
Abschreibungen 
Zinsen 
Diverse 

° -°31 
3°99 
5°31 
3'00 
2'54 

Summe der fixen 
Gesamtsumme der Unkosten 

Gestehungskosten per 100 kg bei voller 
Beschltftigung ° ° 

Gestehungskosten per 100 kg bei einer Be
schltftigung auf Grund der Kartellquote 
(49% der vollen Beschltftigung) ° ° ° ° 

16°82 16'82 

38°91 38'91 

77°26 

28°03 

50'12 

88°47 
Die dargestellten Preise sind reine "ab Fabrik'"-Preise, und die Kartell

beitrllge und Frachten werden nicht berucksichtigto 
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Holzfreie Papiere. 
Kalkulationen eines Betriebes mit einer Erzeugung von 68 % fUr das 

Inland und 32 % fur den Export_ 

Stoffkosten: 
Zellulose, ungebleicht 

" ,gebleicht 
Holzstoff 

Abfalle 
Kaolin 
Fiillstoffe 
Harz 
Schwefelsaure Tonerde 

Kg 1 Preis S IBetrag sl 

lOS 34-- 86-72 

15 13·60 2-04 
4--

Farben .. 
Bleichmittel 

·1---1---11 
Summe der Stoffkosten 123 42-76 42·76 

Unkosten: 
a) y era n d e r 1 i c he: 

Lohne 
Soziale Abgaben 
Brennma terial 
Kraft 
Filze, Siebe, Riemen . 
Betriebsmaterial 
Reparaturen . _ 
Transporte in die Fabrik _ 
Ausriistung 

s s 

4·50 : 
I , 

Packmaterial 
Diverse -~:I-I 

Summe der veranderlichen 15·40 15-40. 
i i 

15·55 

b) fixe: 
Gehalte 
Soziale Abgaben 
Steuern 
Generalregie _ 
Abschreibungen 
Zinsen 
Diverse 

Summe der fixen 
Gesamtsumme der Unkosten 

Gestehungskosten per 100 kg bei voller 
Beschltftigung 

Gestehungskosten bei einer Beschltftigung 
auf Grund der Kartellquote (68% der 
vollen Beschaftigung) . . . _ _ • _ 

i 
12-01 i 
-I 

12·01 ~I ~ 
2Nll~ 85-47 

1 70.17 

I 
i 7S·28 

Die dargestellten Preise sind reine "ab Fabrik"-Preise, und die Kartell
beitrage und Frachten werden nicht berUcksichtigt. 
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Superiorpapier (holzhaltig, 60 gjm2), 
Kalkulationen eines Betriebes mit einer Erzeugung von 35 % fUr das 

Inland und 65 %. fUr den Export, 

Stoffkosten: 
Kg ; Preis 8 IBetrag 81 

Zellulose, ungebleicht 
" ,gebleicht 

Holzstoff 

Abfalle 
Kaolin 

Harz 
Schwefelsaure Tonerde 

Farben , , 
Bleichmittel 

96 I 26'- I 24'96 

24 i 13'- 3'12 
I 

1'-

i : , I 
II-______ ..;S;;:.:u:;m;:::m:::;;:.e ~d:.::e::..r~s;;.::to.:.:f::;fk:::o:;;s;;;te~n~i--...;1;;;;2.;;.0_;.11~==:-=\-2-9'-08- 29ii8 

Unkosten: 
a) v era n d e r lie he: 

Lohne 
Soziale Abgaben 
Brennma terial 
Kraft 
Filze, Siebe, Riemen , 
Betriebsmaterial 
Reparaturen , , 
Transporte in die Fabrik , 
Ausriistung 

s S 

6'- I 

-'60 i 
2'80 
2'20 
1'80 , 

, 
1'- I 

-'30 i 
I 
! 
i 

1'50 i Packmaterial 
Diverse 

Summe der veranderlichen ~"""i6-201 
Gehalte 

b) fixe: ! 
r 

! Soziale Abgaben 
Steuern 
Generalregie , 
Abschreibungen 
Zinsen 
Diverse 

1'50 

-'50 
1'-
2'50 
1'-

-'30 

6'80 6'80 

i , 

Summe der fixen 
Gesamtsumme der Unkosten 

Gestehungskosten per 100 kg bei voller 
Beschaftigung 

I23-="' 23'-

I 

Gestehungskosten bei einer BeschlHtigung 
auf Grund der Kartellquote (35% der 
vollen Beschaftigung) , , , , , , , , , 

I 52'08 

16'20 

19'43 
35'63 

! 64'71 i 
Die dargestellten Preise sind reine "ab Fabrik"-Preise, und die KarteIl

beitrage und Frachten werden nicht beriicksichtigt, 
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Superiorpapier (holzhaltig, 60 gjm2)_ 

Kalkulationen eines Betriebes mit einer Erzeugung von 51 %. fUr das 
Inland und von 49 % fUr den Export_ 

Stoffkosten: 
Zellulose, ungebleicht 

" , gebleicht 
Holzstoff 

Abfalle 
Kaolin 
Fiillstoffe 
Harz _ 
Schwefelsaure Tonerde 

Farben 

Summe der Stoffkosten 

Unkosten: 
a) v era n d e r 1 i c he: 

Lohne 
Soziale Abgaben 
Brennma terial 
Kraft 
Filze, Siebe, Riemen_ 
Betriebsmaterial 
Reparaturen _ 
Transporte in die Fabrik " 
Ausriistung 

Packmaterial 

Kg I Preis S IBetrag Sl 

80'60 22'50 
14'- 18'-
13'20 11'85 

2'30 

14-30 

18'13 
2'53 
I-56 

-'23 

1'52 
1'26 

-'30 ---------------
124"40 25-53 25-53 

S S 

4-83 
1-10 
I-52 
2'62 
1"49 
104 

--81 
Diverse 

"I----Summe der veranderlichen 13-41 13"41 13'41 

b) fixe: 
Gehalte -'85 
Soziale Abgaben 
Steuern -'32 
Generalregie _ . " --93 
Abschreibungen 5'68 
Zinsen 3"49 
Diverse 

Summe der fixen 11"27 11-27 21"---- ---
Gesamtsumme der Unkosten 24-68 24-68 34"41 ---

Gestehungskosten per 100 kg bei voller 
Beschaftigung 50'21 

Gestehungskosten per 100 kg bei einer Be-
schltftigung auf Grund der Kartellquote 
(51 % der vollen Beschltftigung) " . _ _ 59-94 
Die dargestellten Preise sind reine "ab Fabrik"-Preise, und die Kartell

beitrage und Frachten werden nicht berUcksichtigt. 
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Die unten wiedergegebenen Kalkulationsbeispiele stellen An
gaben dar, die freundlicherweise von der Leitung der Opa zur Ver
fUgung gestellt wurden, und es muB bemerkt werden, da13 es sich hier 
urn unuberprufbare Mitteilungen einzelner Unternehmungen handelt 
und da13 man im allgemeinen annehmen kann, da13 eine Abrundung 
nach oben durchgefUhrt wurde, da man aus verschiedenen Grunden 
kein zu gutes Ergebnis darstellen wollte. Es wurden drei verschiedene 
Papierqualitaten herausgegriffen und die Kalkulationen hiefUr von je 
zwei, mehr export- und mehr inlandorientierten Betrieben heran
gezogen, wobei das jeweilige Verhaltnis von Inland und Export in 
Prozentanteilen angegeben ist. Die volle Kostendarstellung gilt fUr 
den optimalen Beschliftigungsgrad, der nachher angefuhrte Selbst
kostenbetrag stellt die Kosten bei der Beschaftigung auf Grund der 
Kartellquote dar, also bei einem Beschliftigungsgrad, der den Anteil 
am Inlandsmarkte entsprieht. Rier stellen sieh die Kosten naturlieh 
llaeh dem an fruherer Stelle Gesagten infolge der Kostenprogression 
bei sinkender Besehliftigung pro Leistungseinheit bedeutend hOher. 

Bringen wir nun diese dargestellten Selbstkostenbetrage in Zusam
menhang mit den erzielbaren Preisen, wobei angenommen wird, da13 
zu den niederen Preisen exportiert wurde - die Aufstellungen 
stammen vom Beginn der Kartellperiode, wo die Exportpreise noeh 
au13erst nieder waren -, so ergibt sieh ein Bild der Ertragsgestaltung 
fUr die einzelnen Unternehmungen. Urn jede Mogliehkeit einer Ver
letzung des Gesehliftsgeheimnisses zu vermeiden, wurden fUr die Dar
stellung der Ertragsgestaltung teilweise Kalkulationen anderer Firmen 
verwendet als bei der Gesamtkostenaufstellung. 

Demnaeh stellt sieh bei den einzelnen Fabriken der Erzeugungs
preis zum heutigen Listenpreis wie folgt: 

Rotationsdruck. 

63% Inland 24% Inland 
zu 37 % Export zu 76% Export 

Derzeitiger Fabrikserlos . S 30·68 S 30·68 

" 
Exportpreis _ " 22·50 " 22·50 

(25% Prll.ferenz) 
Durchschnittspreis _ S 27'79 S 24-52 
Selbstkosten _ " 39-91 " 32-27 

Verlust per 100 kg _ S 12-12 S 7·75 
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Derzeitiger FabrikserlOs 
" Exportpreis 

(25% Prliferenz) 
Durchschnittspreis 
Selbstkosten 

Verlust per 100 kg 

Derzeitiger Fabrikserlos 

" 
Exportpreis 

(25% Prliferenz) 
Durchschnittspreis 
Selbstkosten 
Verlust per 100 kg 

Superior. 
51 % Inland 

zu 49% Export 
. S 56-90 

" 37-43 

S 47-36 
" 50-21 

_ S 2·S5 

Holzfrei. 
63% Inland 

zu 37% Export 
_ S 76--
_ ,,47--

- S 65-07 

• " 71-23 
_ S 6-16 

35% Inland 
zu 65% Export 

S 56-90 

" 37-43 

S 44-24 
" 52-OS 

S 7-S4 

49% Inland 
zu 51 % Export 

S 76--

" 47--

S 61-21 

" 77-26 

S 16-05 

Aus diesen Aufstellungen ist also ersichtlich, daf3 unter Voraus
setzung der gegebenen Verhaltnisse bei allen drei dargestellten Papier
qualitaten Verluste auftraten_ Es soIl nun versucht werden, die Ertrags
schwelle bezuglich des Mindestinlandsumsatzes festzustellen, das heif3t 
zu errechnen, bei welchem Anteil des Inlandsumsatzes die Verluste 
von Gewinnen abgelOst werden_ Bezeichnen wir den prozentuellen 
Inlandsumsatz mit x und den Anteil des Exportes folgerichtig mit 
100 - x, so ergibt sich fur die ersten beiden Beispiele (Rotations
druck) folgende Rechnung: 

I. 30·68 x + 22·50 (100 - x) 
=39-91-

II_ 

100 ' 

30-68 x + 22-50 (100 - x) . ----------- = 32·27_ 
100 

Das heif3t bei der Ertragsschwelle x muf3 der Erfolg Null sein 
und daher der Durchschnittserlos gleich den Selbstkosten sein. Aus 
der Auflosung dieser Gleichungen ergeben sich Werte von x die 
uber 100 liegen, es kann also unter den gegebenen Verhaltnissen eine 
Ertragsschwelle nie erreicht werden und selbst bei V ollbeschaftigung 
und 100 % Inlandsverkauf werden die Selbstkosten nicht gedeckt_ 
Rotationspapier konnte daher nur als "Spesentrager" eine Rolle 
spielen_ Besonders fUr jene Papierfabriken, die ausschlief3lich auf die 
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Erzeugung von Rotationspapier eingestellt sind, war dies von schwer
wiegender Bedeutung und erst durch das Anziehen der Exportpreise, 
welche nun auf gleicher Hohe mit den Inlandspreisen stehen und diese 
sogar teilweise ubersteigen, wurde eine Besserung herbeigefuhrt. Aller
dings haben gleichzeitig diese Fabriken ihr Interesse am Kartell voll
standig verloren, besonders da eine beabsichtigte Rotationspreis
erhohung wegen des starken Widerstandes der Regierung unterbleiben 
muJ3te. 

Errechnen wir in ahnlicher Weise die Ertragsschwelle fUr die 
beiden anderen Beispiele, so zeigt sich, daB bei Superiorpapier die 
Gewinngrenze bei einem Inlandsabsatz von 65 % (Beispiel I.), bzw. 
von 75 % (Beispiel II.) erreicht wird. Bei Holzfrei ergibt sich fur 
Beispiel I. eine Ertragsschwelle bei 83 % Inlandsabsatz, wahrend bei 
Beispiel II. infolge der hohen Selbstkosten, ahnlich wie beim Rota
tionspapier, unter Voraussetzung der gegebenen Verhaltnisse die 
Ertragsschwelle nicht erreicht werden kann. Diese Berechnungen 
gelten fur die niedrigen Exportpreise, eine Ertragsschwellenberech
nung nach der Exportpreissteigerung erubrigt sich, da die Preise 
ungefiihr in derselben Hohe der Inlandspreise liegen und daher das 
Verhaltnis von Inlandsabsatz zu Export nicht mehr in der erwiihnten 
Weise zur Geltung kommt. 

Versuchen wir, die oben angestellten Berechnungen zu schemati
sieren, so ergibt sich fur den prozentuellen Inlandsabsatz x, der die 
Ertragsschwelle anzeigt, folgende Formel: 

1. Die Ertragsschwelle ist erreicht, wenn: 
I . x + E (100 - x) 

D= =8" 100 • 

wobei folgende Bezeichnungen gelten: 
D = DurchschnittserlOs, 
1= Inlandspreis, 
E ='Exportpreis, 
x = % Inlandsabsatz, 

(100 - x) = % Export, 
S" = Selbstkosten bei der Ertragsschwelle. 

2. Aus der Auflosung der Gleichung ergibt sich der Wert von x, 
bei dem die Ertragsschwelle erreicht ist: 

(S .. -E) .100 
x=-----

l-E 

Da die Selbstkosten bei den gegebenen Verhaltnissen nicht ver
anderlich sind und der Inlandspreis ebenfalls konstant bleibt, kann 
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also x als eine Funktion von E (dem Exportpreis) bezeichnet werden. 
Selbstverstandlich kann diese Gleichung nur so lange brauchbare 
Resultate leifern, als 1 > E > fixe Kosten-Stillstandskosten ist. 

Wird namlich einerseits E < fixe Kosten-Stillstandskosten, so 
wird yom Export abgesehen werden und x ist dann 100 %. Anderseits 
ergibt die Gleichung bei I = E einen unbestimmten Wert, das heiBt es 
kann eben von einer Ertragsschwelle im Bezug auf den Mindestinlands
absatz nicht mehr gesprochen werden, wenn Inlandspreis und Export
preis gleich hoch sind. Ebenso wird bei E > I die Frage der Ertrags
schwelle im Bezug auf den Inlandsabsatz illusorisch. 

Die bei den Berechnungen eingesetzten Exportpreise wurden mit 
Beriicksichtigung der Praferenzen, die beim Export nach Italien und 
Ungarn auftreten, berechnet und erscheinen daher etwas hoher. Unge
fithr 25 % des gesamten Exportes der Papierindustrie haben an solchen 
Praferenzen Anteil und es wurde daher zur Errechnung des Listen
preises diese 25 % ige Praferenz als Basis angenommen, wenn auch 
bei den einzelnen Firmen das Mischungsverhaltnis teilweise kleiner, 
teilweise groBer ist. 

Wie also aus diesen Untersuchungen hervorgeht, traten bei den 
einzelnen Unternehmungen nach wie vor Verluste auf, die aber bedeu
tend kleiner sind als in der Vorkartellperiode, bedingt durch die Preis
erhOhung des Kartells. Hier zeigt sich also wieder ganz deutlich, 
daB die mehr inlandorientierten Unternehmungen groBere Vorteile aus 
der Kartellierung ziehen. Beriicksichtigt man fernerhin, daB - wie 
bereits gesagt - die Darstellung mehr pessimistisch gehalten ist, 
auBerdem die Umsatze der Opa nun gestiegen sind, somit auch der 
Inlandsbeschaftigungsgrad der Mitgliedsfirmen zunahm, wodurch eine 
Kostendegression per Einheit entstand und daB zudem die Exportpreise 
erheblich stiegen, so kann mit Sicherheit behauptet werden - leider 
Hegen hier keine Zahlen vor -, daB sich diese Verlustziffern nun 
bereits in lang erwartete Gewinnposten umgewandelt haben. 

Fassen wir nun zusammen, welche Einfliisse die Kartellierung auf 
die Produktion und Ertragsgestaltung der osterreichischen Papier
industrie ausiibte, so ergibt sich folgendes Bild. Die Kartellierung 
brachte anfangs, gleichzeitig mit der PreiserhOhung, einen starken 
ProduktionsrUckgang, der auBerst nachteilig beurteilt wurde. AuBer
dem ergab sich zu dieser Zeit fiir die einzelnen Unternehmungen die 
Notwendigkeit starker Produktionseinschrankungen oder hoher Bar
auslagen fiir Kontingentankaufe, um einen von vornherein mitge
brachten Mehrversandsaldo abzutragen. Da zugleich in dies em Zeit
punkte die Exportbedingungen noch sehr schwierig waren, konnte wohl 
fiir die Allgemeinheit der Papierindustrie von einer Besserung nicht 
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gespl'ochen werden und es waren, wohl durch die Preisel'hOhung stark 
verrnindert, Verluste aueh weiterhin nieht verrneidbar. Irnrnerhin kann 
abel' aueh schon diese Verrninderung del' Verluste als ein Erfolg des 
Kartells angesehen werden. Nun, da sieh die Exportbedingungen 
erheblieh bessel'ten, eine gewisse Beruhigung des Marktes eintrat und 
auJ3el'dern naeh Abbau del' Salden eine gleiehrnaJ3ige Besehliftigung del' 
einzelnen Mitgliedsunternehmungen gewahrleistet ist, beginnt sieh eine 
volle Besserung durehzusetzen. Die Verlustsalden beginnen sieh in 
kleine Gewinne urnzugestalten, del' Export blUht wieder auf, die Aktien 
del' Papierindustrie maehen eine Hausse dureh - kurz, es seheint eine 
Konjunktur einzutreten. Inwieweit die Kal'tellierung zu diesel' Besse
rung beigetragen hat und inwieweit das Anziehen des Weltrnarktes, 
kann nieht leieht beurteilt werden, ein MiJ3erfolg kann del' Kartellie
rung jedoch keinesfalls vorgeworfen werden. 
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V. Kapitel. 

Die Auswirkungen auf die Absatzwirtschaft. 

A. Ursachen des Riickganges und Sparmoglichkeiten beim 
Konsumenten. 

Bei der Besprechung der Auswirkungen der Kartellierung auf die 
Absatzwirtschaft der osterreichischen Papierindustrie fallt wohl del' 
Preispolitik des Kartells die groBte Bedeutung zu und es soil nun 
nach Moglichkeit untersucht werden, wie weit die frUher gezeigte 
anfangliche Schrumpfung des Umsatzes mit der ErhOhung der Preise 
in kausalen Zusammenhang gebracht werden kann und wie weit sie 
nur als eine Folge der starken Bevorratigung der Handler in der 
Vorkartellzeit anzusehen ist. 

Den Papierkonsumenten standen zwei Moglichkeiten offen, die 
erhohten Preise in ihrer Wirkung abzuschwachen, von denen die eine 
namlich der Papierbezug aus dem Auslande, fast ganzlich durch 
SchutzzollmaBnahmen und Einfuhrverbote aufgehoben ist; die zweite 
Moglichkeit ist das Sparen im Papierverbrauch. 

Betrachten wir zuerst die Moglichkeit, durch BezUge aus dem 
Ausland Papier zu niederen Preisen zu erhalten, so finden wir das 
Ansteigen der Papierimporte, soweit fUr einzelne Sorten noch keine 
Einfuhrverbote bestanden, im ersten Zeitabschnitte der Kartellperiode 
als deutlichen Beweis dafUr, daB diese Moglichkeit reichlich aus-
genUtzt wurde. . 

Obwohl es sich bei den Papierimporten, welche unten wieder
gegeben sind, der absoluten Hohe nach urn keine allzu groBen Be
trage handelt, so zeigt doch die starke Steigerung ganz deutlich «en 
Versuch, so weit wie moglich durch Import den Inlandspreisen aus
zuweichen. Da solche Importe, selbst in diesen relativ geringen Aus
maBen von einer schwer urn ihre Existenz ringenden Illdustrie keines
falls geduldet werden konnen, wurde schlieBlich nach energischen 
Anstrengungen besonders des Verbandes der Osterreichischen Pace
hopeindustrie die Errichtung von Einfuhrverboten fUr fast alle Papier
sorten, die in Osterreich erzeugt werden, durchgesetzt. 
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Papierimport1), 

Janner bis Dezember Mevon Oktober bis Dezember 

Papiersol'te 1934 I 1935 

Waggon 11000 S Waggon 11000 S 

1934 I 1935 

Waggon 11000 S Waggon 11000 S 

Packpapier 16'871 71 45'87 111 2'62 ! 13 26'38 57 
Kunstdruck-u. ! 
Chromopapier 77"71 783 90'50 947 18'60 I 184 23'92 205 

Buntpapier . 11'79 458 14'37 550 3'23 134 5'67 200 
Seidenpapier • 8'21 417 11'73 438 2'26 107 4'49 118 
Ord. Druck , - - 4'48 15 - - 4'48 15 
Zellstoft'watte 5'91 60 13'80 127 1'35 15 3"20 27 

Hier mussen also die Schutzzollpolitik und Prohibitivma13nahmen 
des Staates mit der Kartellpolitik Hand in Hand gehen, um eine volle 
Durchsetzung derselben zu gewahren. "Zoll und Kartell streben also 
nach dem gerechten Preisniveau und es entsteht nur die Frage, ob sie 
auf diesem Wege nicht das entgegengesetzte Obel, namlich ein allzu 
hohes, den Konsum schadigendes Preisniveau herbeifuhren. Die Ant
wort lautet: Das Kartell allein kann ein allzu hohes Preisniveau auf 
die Dauer nicht schutzen, es kann dies nur mit Hilfe des Schutzzolles 
dann, wenn der Zollsatz den Unterschied zwischen den Produktions
kosten des Inlandes und des Auslandes erheblich ubersteigt. "2) 

Vor der Besprechung der Sparmoglichkeiten, die dem Papier
konsumenten zur Verfugung stehen, sei zuerst eine Obersicht uber die 
Abnehmerkreise der Papierindustrie gegeben. A, Spicers hat hier 
folgende Einteilung aufgestelltS): 

"The paper buyers of the world are divided into four classes: 
1. The distributor, generally called the wholesale stationer, 
2, The general newspaper-, magazin- and bookpublisher. 
3, The printers, stationers, book-binders, box-makers, manu

facturers of every description of articles produced from articles, 
which are themselves manufactured. 

4. The whole population, of which every individual uses paper in 
some form or another, but not until it has gone through some 
intermidate process of manufacture since it left the maker's 
hands." 

1) Denkschrift uber die Beschaftigungsverhiiltnisse in der Papier-, 
Zellulose- und Pappenindustrie im Zusammenhange mit der Exportlage 
dieser Industrie, (Bund der osterreichischen Industriellen und Gewerk
schaftsbund der osterreichischen Arbeiter und Angestellten.) Wien, im 
Februar 1936. 

2) J. G run t z e 1: "Ober Kartelle", a. a. 0., Seite 129, 
3) A. S pic e r s: "The Paper Trade", London, Seite 126. 
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In dieser Einteilung werden also in den ersten zwei Gruppen jene 
Abnehmer zusammengefaBt, deren HaupWitigkeit· in der Vermittlung 
und im Weiterverkauf besteht: die PapiergroBhandler und die Ver
leger. Die dritte Gruppe stellt die Papierverarbeiter dar, welche also 
das Papier fUr den eigentlichen Konsumenten (Gruppe 4) in gebrauchs
fahige Formen bringen. 

SparmaBnahmen und Einschrankungen im Papierverbrauch gehen 
meistens von Gruppe 4 aus, teils durch direkte Einschrankung des 
Verbrauches, teils dadurch, daB die Konsumenten nicht in der Lage 
sind, die erhOhten Preise zu zahlen und damit die Notwendigkeit von 
SparmaBnahmen auf die vorgelagerten Gruppen iiberwalzen. Ais Bei
spiele fiir die erste Sparmoglichkeit mogen folgende FaIle dienen: 
geringerer Verbrauch von Briefpapier, Verwendung von bedrucktem 
Zeitungspapier an Stelle von Packpapier usw., Ersatz der Papier
servietten durch Tuchservietten, Verwendung von kleineren Formaten, 
zum Beispiel bei Kassenblocks u. a. m. Die hier erzielten Einsparungen 
diirften aber kaum AusmaBe erreichen, die den Gesamtpapierabsatz 
erheblich gefahrden konnten. AuBerdem wird spater noch gezeigt 
werden, daB die PreiserhOhung durch das Kartell, auf die Verbrauchs
einheit (z. B. Buch) umgerechnet, keine bedeutende ist. 

Von den PapiergroBhandlern wurde vor all em versucht, durch 
Import die PreiserhOhung zu umgehen, doch ist ihnen diese Moglich
keit, wie bereits oben erwahnt, nun genommen worden. Fiir die 
Zeitungsverleger ist die einzige Moglichkeit, weniger Papier zu ver
wenden - eine Abwalzung der PapierpreiserhOhung auf den Konsu
menten war in 6sterreich kaum moglich -, eine Umgestaltung der 
Zeitung, das heiBt kleinere Formate zu verwenden, geringere Seiten
starke und eventuell kleinerer Druck. Dies sind jedoch nur theoretische 
Oberlegungen und in den meisten Fallen konnen diese SparmaBnahmen 
wohl kaum angewendet werden. Urn eine allzu starke Schadigung der 
Zeitungsverleger zu verhindern, wurde mit diesen, ahnlich wie bei den 
GroBhandlern, eine Vereinbarung getroffen (siehe diese spater), 
wonach ihnen yom Kartell Preisbegiinstigungen zugestanden wurden. 
Ebenso steht es mit den Verarbeitern, in erster Linie Druckereien, mit 
denen besondere Vereinbarungen getroffen wurden. Auch hier sind 
die Sparmoglichkeiten gering und ahnlich denen der Zeitungsverleg·er. 
Fiir die Buchverleger besteht vielfach noch die auch oft angewendete 
Moglichkeit, im Auslande, besonders in Deutschland, drucken zu lassen 
und so den hohen Kartellpreisen fiir das Papier auszuweichen. 

Zusammenfassend kann also festgestellt werden, daB durch
greifende SparmaBnahmen nicht moglich sind und sie wurden auch 
kaum durchgefiihrt, wie aus den Umsatzziffern der 6pa ersichtlich 
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ist, da doch ein solches Ansteigen des Umsatzes in den letzten 
Monaten nicht stattgefunden hatte, wenn die anrangliehen Schrump
fungen desselben erfolgreiche Sparma6nahmen als Ursache gehabt 
hatten, welche fortgesetzt worden waren. Allerdings mu6 beriick
sichtigt werden, da6 eventuell durchgefiihrte Sparma6nahmen von den 
durch Konjunktur- und indirekte Exportverbrauchsbesserung beding
ten Mehrverbrauch nicht auseinanderhaltbar sind. Das hei6t, dieser 
Mehrverbrauch kompensiert sich mit dem Minderverbrauch, der durch 
Sparma6nahmen entsteht und eine kritische Stellungnahme ist daher 
au6erst schwierig. Man kann aber annehmen, da6 der starke anfling
liche Riickgang der Produktion sich nicht als eine Folge der Preis
erhOhung ergab, sondern, da der Verbrauch ein ziemlich unelastischer 
ist, nur auf die bereits des tifteren erwahnten Lagerverkaufe der 
Handler zuriickzufiihren ist. 

Ein weiterer Umstand, der als Ursache des Riickganges im Absatz 
auftritt, ist auch die allgemeine schlechte Geschaftslag'e in den 
anderen Branchen. Eine Fachzeitschrift des Papierkleinhandels be
richtet dariiber folgendes1): ,,( die PreiserhOhungen)... haben Um
stellungen erfordert, die zum Teile bereits erfolgt, zum Teile noeh im 
Gange sind, so da6 der schlechte Geschaftsgang im Papierfaeh dem
nach nur teilweise dadurch verursacht werden kann. Man geht wohl 
nicht fehl, wenn man vielmehr annimmt, daB gerade jene Wirtschafts
zweige, die sehr viel Papier verbrauchen, in der letzten Zeit weniger 
befriedigend gearbeitet haben. Wir wissen ja, daB der milde Winter 
und das unsichere Friihjahrswetter zum Beispiel das Geschaft der 
Bekleidungs- und Sportindustrie sehr ungiinstig beeinfluBt hat, auch 
sonst hOrt man aus vielen Branchen und besonders im Kleinhandel 
Klagen, da6 das Geschaft in letzter Zeit unbefriedigend war. In 
dies em Umstande wird man sicherlich einen der wichtigsten Ursa chen 
unseres schlechten Geschaftsganges such en miissen." 

B. Die Preise und ihre Berechtigung. 
1m Laufe der Untersuchungen wurde bereits mehrmaJs darauf 

hingewiesen, daB die Preise yom Standpunkte der Produktion keines
wegs uberhtiht sind und den Verhaltnissen tatsachlich entsprechen. 
Besonders bei der Darstellung der Kalkulation konnte gezeigt werden, 
daB die Kartellpreise durchaus nicht den Papierfabriken unverdient 
hohe Gewinne zusichern, sondern, daB sie kaum den Kostenverhalt
nissen entsprechen. Hier sei nun auch noch gezeigt, da6 die Preise, 
auch von seiten der Absatzwirtschaft gesehen, nicht unverhaltnis-

1) Papier- und Schreibwarenzeitung "Tenger", Wien, 42. Jahrgang, 
Heft Nr 15, 11. April 1936, Seite 1. 
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Vergleichende Inland
fiir Anfertigungen pro 100 kg franko 

Sortenbezeichuung preis slowakei ngal'l1 
Listen- Deutschland Tschecho- I u 

1--s--I--M-a-rk--C--I-s-I--K-c-7"I--s-- Pengo--I -s--

Ordinir, weill, 1 I 
Formatdruc_k __ , __ 4_8'_-_, __ 25~~~1_5_5_'30 ___ 31_0_'-_;_68_'20 46'- _~~~ 

Holzfrei, wei13, 
Kanzlei , , • _1~ __ 9_0'_-_I __ 4_5 __ '2_51 97'20 _530'--:1116'60 1-_78'--_~ 

Holzfrei, weill, I I 
Werkdruck • 90'- 42'25 90'75 500'- 110'- 77'-1 96'-

--1----------------
, I I Hutpack, gebl., I 1 

bolzfrei (20 g/m2) 1_1_04_·-_1 ___ ~_) _' 2) 525~1 115'50 _~7'90 _~~?~ 

Hutpack, ungebl_, I' 1 I 
20% Holz, " 96'50~) ~) 480'- 94'60 67'50 84'20 

--'------,. --------
Superior, 200f0 Holz, 'I i 

von 60 g/m2aufw. 68'- 31'- 66'60 350'-! 77'- 54'- 67'30 

-P~on ..... ts ~_l""- -~-i-~= ~i=! 107"00 .00- ~'''7~ 
Durcbscblagpapier 'I 

(Peltlre, holzfrei, ' I I 
40 g/m2) 117'- 60'251129'40 600'- 132'- 92'-1 114'80 

Mittelfein, 30 bi~ ,--- ----i----I --
50% Holzstoff. 75/85'- 40'-i 85'90 440'-1 96'80 71'-1 88'60 

I I) Berlcht der 6pa au Ihre Mltgliedslirmen, Beilage Nr. 17, 

maBig hoch sind. Aus einer Enquete, die yom Bundesministerium flir 
Handel und Verkehr im Einvernehmen mit den Organisationen der 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer der Papierindustrie abgehalten wurde, 
kann in dieser Richtung zugunsten der Preispolitik des Kartells 
folgendes ersehen werden: " .. , In der Aussprache kam zum Ausdruck, 
daB die vielfach in der Offentlichkeit und in der Pre sse vertretene 
Meinung, daB die Griindung des Papierkartells und seine Preispolitik 
in den tatsachlichen Verhaltnissen nicht begriindet gewesen ware oder 
an dieser Erscheinung (Absatzriickgang, Kurzarbeit, Stillstand e) Schuld 
getragen hatte, vollkommen ungerechtfertigt war, Staatssekretar 
Z n ida ric, '. erkllirte, ... daB er auf Grund eines eingehenden 
Studiums der gepriiften Verhaltnisse zur Oberzeugung gekommen ist, 
daB die Vorwiirfe, die gegen die Papierindustrie erhoben wurden, 
insofern jeder Berechtigung entbehren, als die Mal3nahmen durch 
die gegebene Situation notwendig waren." 
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prelse (Herbst 1935)1) 
Hauptstadt exkl, Steuern und Spes en, 

Polen Rumanien Jugoslawien Schweiz Italien 

Zloty I s Lei I s Dinar I s "",h,1 S Lire I s 

47'50 48'- 1.580'- 50'10 450'- 52'70 42'- 73'20 110'- 48'10 
-- --
109'- 110'- 3.460'- 109'70 900'- 105'30 75'- 130'90 250'- 109'25 

-------
102'- 103'- 3.460'- 109'70 860'- 100'60 73'- 127'40 250'- 109'25 
-- --
125'- 126'- 3,410'- 108'10 - - - - - --- I----------
102'- 103'- - - 1,050'- 122'80 - - 235'- 102'70 
-- -------------

73'- 73'70 2,265'- 71'80 560'- 65'50 - - 200'- 87'50 
I---

- - 4,8Hr- 152'50 1,300'- 152'10 72'- 125'50 - -
'--- ---I--- ---I--- ---

155'- 156'50 4,620'- 146'50 920'- 107'60 90'- 156'90 - -
-,-- --- -------------

86'- 86'90 3,080'- 97'60 700'- 81'90 62'- 108'- - -

I) Verglelchssorten glelcher Stollzusammensetzung nicht bekannt. 

Ein Vergleich der Inlandspreise fUr Anfertigungen per 100 kg 
franko Hauptstadt, exklusive Steuern und Spesen, wie er im 
folgenden fUr mehrere Lander wiedergegeben ist, zeigt ganz deut
lich, da13 die osterreichischen Kartellpreise fast ausnahmslos tiefer 
sind als die in den anderen Landern geltenden Inlandspreise, somit 
ist auch hier ein neuer Beweis gegeben, da13 die Preise keineswegs 
uberhOht sind, Fur einen einwandfreien Vergleich sind allerdings 
die Inlandspreise wenig geeignet, da hier die Kaufkraftparitl1ten aus
schlaggebend sind, Dies wurde aber schwierige Untersuchungen be
dingen und zur annaherungsweisen Darstellung mag die von der Opa 
aufgestellte Vergleichstabelle genugen, 

Nun sei an Hand von Beispielen deutlich gezeigt, daB die Papier
preiserhohung nur eine geringe Mehrbelastung fur den Konsumenten 
bedeutet, So wurde zum Beispiel vielfach der Umstand angegriffen, 
da13 die ErhOhung der Packpapierpreise, besonders im Lebensmittel-

S a I z c r, Oaterr, Papierkartell 9 
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handel, dem konsumierenden Publikum zum Schaden gereiche. In den 
meisten Fallen ist jedoch der Preis des zur Packung verwendeten 
Papieres im Vergleich zum Kaufpreis der Ware ein so geringer, daB 
die PapierpreiserhOhung keine besondere Rolle spielen kann. So be
trag en beispielsweise die Kosten fUr einen Sack mit 1 kg Inhalt aus 
Astepack, selbst nach der Papierpreiserhl}hung, nur 0·62 Groschen, aus 
Superiorpack 0·76 Groschen; fUr einen lj2-kg-Sack aus Astepack 
0·45 Groschen, aus Superiorpack 0·55 Groschen. Dazu kommt im 
Lebensmittelhandel, daB das Papier meist mit der Ware mitgewogen 
wird, so daB der Verkaufer insolange einen Gewinn aus dies em Papier
verkauf ziehen mtiBte, als die im Sack enthaltene Ware einen hoheren 
Preis per Kilogramm hat, als der Papierpreis per Kilogramm ist. 
Dieser Gewinn ist allerdings bereits meistens in der Preiserstellung 
berticksichtigt, es kann aber angenommen werden, daB diese geringe 
Kostensteigerung in der Nutzenspanne der Einzelhandler Platz fand. 
Keineswegs kann aber von einer starken Mehrbelastung des Konsu
men ten aus der PapierpreiserhOhung gesprochen werden; ein Beweis 
dafUr, wie wenig die Bewegung der Papierpreise fUr die Emballage 
die Gesamtkosten beeinfiuBt, ergibt sich aus der Tatsache, daB der 
starke Preisrtickgang in den letzten Jahren vor der Kartellierung 
nie als Argument fUr die Verbilligung der einer Packung unterzogenen 
Waren geltend gemacht wurde. Eine groBere Rolle spielte die Preis
erhOhung bei jenen Waren, die einer Kartonpackung unterworfen sind. 
Hier machte die Kostensteigerung je nach PackungsgroI3e einige 
Groschen aus und schmalerte also den Fabrikations- oder Handler
nutzen bei jenen Waren, deren Preis nicht erhtlht werden konnte. 
In dies em FaIle ging dann auch eine eventuelle Ersparungstendenz 
nicht von Gruppe 4 (siehe Einteilung auf Seite 125), sondern von den 
Fabrikanten, bzw. den Handlern aus. 

Ebenso kann die vielfach erhobene Anschuldigung, die Preis
erhOhung sei fiir die I}sterreichische Verlagsproduktion vl}llig untrag
bar, durch die unteri dargestellte Zusammenstellung von der Hand ge
wiesen werden. Bei einer Betrachtung der Kosten fiir die Herstellung 
von Biichern und Zeitschriften unter Berticksichtigung der Papierpreis
erhl}hung zeigt sich, da6 der dadurch verursachte Mehraufwand per 
Exemplar kaum merklich ins Gewicht fallen kann. Wie aus der Auf
steHung hervorgeht, schwankt das Mehrerfordernis ftir Papier zwischen 
1 und 2 % des Verkaufspreises, bei sehr groBen Auflagen hOchstens 
zwischen 3 und 4 %, da hier die variablen Papierkosten im Gegen
satze zu den fixen Druck- und Satzkosten bei einer Auflagenerhohung 
einen groI3eren Anteil einnehmen. Au8erdem kann auch hier wieder 
darauf hingewiesen werden, daB zu den Zeiten der starken Preisrtick-
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gange keine Rlickwirkungen auf die Blicherpreise festgestellt werden 
konnten und somit die Verleger damals Nutzen aus dem Tiefstand der 
Papierpreise gezogen haben, so daB sie jetzt wohl auch den geringen 
Nachteil auf sich nahmen Mnnen. 

Zeitschriften- und Biicherpreise und die Papierpreiserh6hung1). 

Verkaufs- I Einkaufspreis des Papieres Mehrerfor-
preis 

VOl' Kartell t Kartell 
dernis in Pro-
zenten d. Ver-

Schilling kaufspreises 

Illushierte Monats- I zeitschdft 1·70 0·102 0·138 2,11% 
-

Bucb, kal'toniert 6·30 0·234 0'325 1,44% 

Buch, gebunden 8'40 0·234 0'325 1,08% 
---- -------- -_ .. _--

W issenschaftliches 
Bueh, gebunden 63·- 0·980 1·540 1,04% 

--- --

Durch aIle diese Tatsachen scheint es nun wohl genligend be
wiesen, da13 die Papierpreise, wie sie vom Kartell festgesetzt wurden, 
durchaus berechtigt sind und, wenn man das we iter unten liber die 
Preiserma13igung Gesagte berlicksichtigt, so tritt noch deutlicher zu
tage, daB von einer starken Mehrbelastung der Konsumenten und Ver
arbeiter wohl kaum gesprochen werden kann. Besonders muB hier 
auch berlicksichtigt werden, daB der Papierverbrauch der Kon
sumenten mit mittleren und hoheren Einkommen zweifellos erheblich 
hOher ist, als bei jenen der kleineren Einkommen. Hier wirkte sich 
daher die PreiserhOhung weniger empfindlich aus und wurde zum Teil 
auch in der hoheren Nutzenspanne der von jenen verbrauchten 
besseren Qualitaten aufgefangen. 

c. Das Ubereinkommen mit den Druckem und Verlegern. 
An frliherer Stelle wurde die Differentialpreispolitik fUr Kartelle 

nach Schmalenbach erwahnt und darauf hingewiesen, da13 sich hier 
gewisse Parallelen mit der Preispolitik des osterreichischen Papier
kartells feststellen lassen. Besonders die Sondervereinbarungen mit 
dem Hauptverband der Graphischen Unternehmungen Osterreichs und 
mit dem Verband der Herausgeber der osterreichischen Wochen
zeitungen und Zeitschriften, welche im wesentlichen den Mitgliedern 

1) Mitteilung der Opa an ihre Mitgliedsfirmen. 

9'" 
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dieser Verbande PreisermaBigungen zugestehen, weisen Ahnlichkeiten 
mit der Schmalenbachschen Darstellung auf. Jedoch waren hiebei, wie 
bereits erwahnt, andere Grunde maBgebend. In einem Schreiben der 
Opa wird dies ausfUhrlich dargelegt, dort heiBt es1): 

"Die Papierindustrie selbst hat das allergroBte Interesse daran, 
daB die Tragfahigkeit des Inlandsmarktes nicht uberspannt wird. Be
deutet doch die Schrumpfung des Absatzes fUr sie automatisch eine 
ErhOhung der Gestehungskosten per Einheit des verkauften Papieres . 
. . . .. Die Industrie hat daher von allem Anbeginn erklart und in ihrer 
bisherigen Kartellpolitik bewiesen, daB sie dort, wo den Abnehmern 
die Bezahlung der hoheren Preise aus zwingenden wirtschaftlichen 
Grunden nicht zugemutet werden kann, im Interesse der Erhaltung 
des Absatzes und der Tatigkeit der betreffenden Nachindustrien 
bereit sei, zu niederen Preisen zu verkaufen. . .... Die Industrie hat 
den Abnehmern in solchen Fallen bereits unter groBen Opfern weit
gehende Zugestandnisse gemacht und ist bereit, wo immer dazu die 
Notwendigkeit gegeben ist, weitgehend entgegenzukommen. Sie muB 
aber gerade angesichts der groBen Opfer, die eine solche, von wirt
schaftlichen Erwagungen diktierte Preispolitik fUr sie bedeutet, an 
den beschlossenen Preisen festhalten, wo ein solches zwingendes Be
durfnis der Abnehmer nicht vorliegt." 

Bei den Vereinbarungen mit den beiden oben genannten Ver
banden wurde so vorgegangen, daB diesen fUr eine gewisse Zeit
spanne ein Kontingent von Papier zu ermaBigten Preisen angeboten 
wurde, nach Ablauf der Periode, bzw. nach Bezug des gesamten 
Kontingentes, wurde dann die Vereinbarung neuerlich verlangert. Da 
man nicht fUr unbestimmte Zeiten PreisermaBigungen gewahren wollte, 
wurden Perioden, meist drei Monate, vereinbart, wahrend dieser ein 
gewisses Kontingent zu niederen Preisen abgenommen werden konnte; 
die Festlegung eines gewissen Kontingentes hat den Zweck zu ver
hindern, daB die kurze Periode der niederen Preise zu groBen Bevor
ratigungen fiihre und dann wieder ein ahnlicher Zustand wie zu 
Kartellbeginn eintrate. Diese PreisermaBigungsubereinkommen sind 
somit zeitlich und quantitativ begrenzt. Grundbedingung fUr den 
Bezug des Papieres zu den ermaBigten Preisen ist naturlich, daB die 
Mitglieder des Verbandes dasselbe "zum ausschlieBlichen Zwecke der 
Verarbeitung in eigenen Druckereien (zur Herstellung der von diesen 
verlegten W ochenzeitungen und Zeitschriften) verwenden"1). Zu 
diesem Zwecke muI3 bei Bestellungen von Papier zu den niedrigen 
Preisen ein "Bezugschein" beigebracht werden, der yom Besteller aus
gefUllt und durch den Verband an das Kartell weitergeleitet wird. 

1) Siehe Seite 131, Bemerkung 1). 
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In diesem Bezugschein muB die eidesstattliche ErkHirung gegeben 
werden, daB das bezogene Papier ausschlieBlich im eigenen Betrieb 
verwendet wird und daB der Kartelleitung samtliche Kontrollrechte 
zur DberprUfung dieser Tatsachen eingeraumt werden. Auf diese 
Weise konnen jedoch nur solche Mengen bestellt werden, die einer 
Anfertigung entsprechen, beim Bezug besonders groBer Quantitaten 
wird auBerdem ein weiterer PreisnachlaB gewahrt. 

Die gewahrte PreisermaBigung ist je nach Qualitat und Sorte 
verschieden und die Preise schwanken zwischen 70 % und 90 % des 
Grundpreises. So ermaBigen sich beispielsweise die Preise fUr die Her
ausgeber der Wochenzeitungen und Zeitschriften folgendermaBenl): 

Preis Listenpreis NachlaB 
per 100 kg per 100 kg per 100 kg 

A-Stoff (ord. Druck) S 41'- S 48'- S 7'-
G-Stoff (aufgebesserter Druck) " 48'- " 56'- " 8'-
F-Stoff (mittelfein) " 56'- " 64'- " 8'-
C-Stoff " 72'- " 80'- " 8'-
Holzfrei " 81'- " 90'- " 9'-

Es wurde zu weit fuhren, die einzelnen Vereinbarungen, die mehr
mals erneuert wurden, genauer zu besprechen, es solI nur die Tat
sache festgestent werden, da.6 die Preispolitik des osterreichischen 
Papierkartells eine labile ist und in Form von Kontingentzuteilungen, 
die in einer gewissen Zeitperiode zu erma.6igten Preisen aufgebraucht 
werden mu.6ten, Preisnachlasse gewahrte. 

D. Die Vereinbarungen mit den GroBhandlern und Niederlagen. 
Dber die Stellung des Kartells zu den Gro.6handlern wurde 

bereits fruher, anlaBlich der Darstellung der Bestimmungen uber die 
Umwandlung der Niederlagen in Fabrikshandler, gesprochen. Dies stent 
eine Ma.6nahme dar, die fUr die Absatzwirtschaft der Papierindustrie 
von ziemlicher Bedeutung ist, da nun diese Niederlagen den allge
meinen GroBhandlern vollsUtndig gleichgeschaltet sind, das heiBt, sie 
genie.6en einerseits bei ihren Einkaufen die von der Opa in Form von 
Handlerrabatten festgesetzten Preiserma.6igungen, anderseits sind sie 
aber auch an die Minimalverkaufspreise fUr Gro.6handler strenge 
gebunden. 

Fur die Fabrikshandler bestehen genaue Bestimmungen, von denen 
die wichtigsten hier wiedergegeben seien2): 

1) Siehe Seite 131, Bemerkung 1). 
2) Mitteilungen der Opa an ihre Mitgliedsfirmen: "Grundsatzliche Rechte 

und Pflichten der Fabrikshandler". 
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"Die von der Opa anerkannten Fabrikshandler mussen protokol
lierte Firmen sein, ihren Sitz in Wien oder einer Landeshauptstadt 
haben, den notwendigen Akquisitionsapparat und eine separat gefUhrte 
Buchhaltung besitzen, sowie in ihrem Sitz ein Lager unterhalten, 
dessen Verkaufswert bei Papieren der Gruppe II. und IV. mindestens 
ein Drittel, bei Papieren der Gruppe III. mindestens ein Viertel des 
Lagerumsatzes der letzten zwolf Monate, ebenfalls zu Verkaufspreisen, 
betragt." Somit ist also vor aHem verhindert, daB in Form von Schein
grundungen versucht werde, sich Fabrikshandler anzugliedern. 

Die Fabrikshandler haben ebenso wie die anderen GroBhandler 
Anspruch auf Handlerrabatte, "Lieferungen der Fabriken an ihre 
Fabrikshandler genieBen jedoch den entsprechenden Handlerrabatt nur 
bis zum AusmaB von 6 % der Wertsumme ihrer im Inland effektiv 
getatigten Gesamtlieferungen von Erzeugnissen, die der Bewirtschaf
tung durch die Opa unterliegen"l). Dadurch solI verhindert werden, 
daB Fabriken mit angegliederten Fabrikshandlern nur durch diese 
verkaufen. Nur bei Vertragsfirmen, die nachweisen konnen, daB das 
AusmaB der N ettofakturensumme ihrer Lieferungen an ihre Fabriks
handler in der Ermittlungsperiode 6 % der dem Auftragsanspruch der 
entsprechenden Firma zukommenden Wertziffer ubersteigt, erhOht sich 
das AusmaB der den Handlerrabatt genieBenden Lieferungen auf 
die Hohe des nachgewiesenen Prozentsatzes der oben erwiihnten 
Wertsumme. 

Der den Handler im allgemeinen eingeraumte Handlerrabatt 
schwankt in seiner Hohe zwischen 2 %. und 6 %, wobei die 
Grundbedingung fUr den Rabattanspruch der GroBhandler ahnlich 
den oben wiedergegebenen Bestimmungen fUr die Fabrikshandler 
sind. Fur jeden einzelnen GroBhandler wird von der Opa individuell 
festgestellt, in welche Rabattkategorie er einzureihen ist; fUr die Ein
reihung sind die GroBe des Umsatzes und die Kreditwurdigkeit des 
Unternehmens die ausschlaggebenden Momente und die Opa behalt 
sich jederzeit vor, die von ihr getroffenen Einteilungen abzuandern. 

Da die GroBhandler, eben so wie die Fabrikshandler, hauptsachlich 
ihrer wichtigsten Funktion, der qualitativen, das heiBt der Sortiment
bildung, genugen sollen, liegt es weder im Interesse der Konsumenten, 
noch des Kartells, daB von den Handlern Anfertigungsauftrage uber
nommen werden, besonders da ja nun hiefur die vermittelnde Tatig
keit der GroBhandler nach der Grundung einer Zentralverkaufsstelle 
nicht mehr notig ist und nur eine unerwunschte Teuerung der Ware 
verursachen wurde. Die Opa hat daher eine Liste von GroBabnehmern 
aufgestellt, die die Handler sich verpfiichten, nicht mit Anfertigungs-

1) Siehe Seite 133, Bemerkung 2). 



135 

auftragen zu beliefern, falls es nicht von der Opa fallweise ge
stattet wird. 

Ebenso genieBen von Fabrikshandlern Ubernommene Anfertigungs
<luftrage eigener Erzeugung nur dann die Rabatte, wenn die Anfer
tigungen in ihrer Totalsumme wertmaBig nicht mehr als drei Siebentel 
des zur Rabattgewahrung zugelassenen Lagerumsatzes betragen. 

Die fUr die Handler festgesetzten Wiederverkaufspreise sind 
Minimalpreise, die auf keinen Fall unterschritten werden dUrfen. Sie 
liegen durchschnittlich 20 bis 25 % Uber dem urn die Rabatte ver
minderten Einkaufspreis, so daB die dem Handler hiemit eingeraumte 
Handelsspanne so gehalten ist, daB er, selbst wenn es ihm nicht 
moglich ist, hOhere Preise als die Minimalpreise zu erzielen, doch 
sein Auslangen find en kann. Falls die festgesetzten Wiederverkaufs
preise nicht eingehalten werden, wird der Handler unbeschadet 
weiterer Folgen sofort von der Rabattgewahrung ausgeschlossen. 

Aus diesen Bestimmungen ist also zu ersehen, daB die Absatz
wirtschaft der Papierindustrie, soweit sie frUber mit Niederlagen ver
knUpft war, nun auch vollstandig unter den Einflu6 des Kartells 
getreten ist. J ene Mitgliedsunternehmungen betreffend, welche keine 
eigenen Handlerorganisationen angegliedert hatten, wurde ja schon 
anla6lich der Besprechung des Kartellvertrages erwahnt, daB sie 
gleichzeitig mit der Obertragung des Alleinverkaufsrechtes an die 
Zentralverkaufsstelle die Gestaltung des Absatzes vollstandig in die 
Hande des Kartells gelegt haben. Urn nun hier den Niederlagen 
keine Vorteile zu gewahren, mu6ten diese in selbstandige Handler
firmen umgewandelt werden und, da auch hier die Opa, wie oben 
gezeigt, die volle Regelung der Einkaufs- und Verkaufspreise Uber
nommen hat, au6erdem auch die Umsatze durch Entzug der Rabatt
gewahrung fUr zu hohe Niederlagsumsatze regelt, ist also auch die 
Absatzwirtschaft jener Fabriken mit eigenen Handlerorganisationen 
vollstandig in den Handen des Kartells. 

E. Die Gestaltung der Absatzkosten. 
Die Absatzwirtschaft der osterreichischen Papierindustrie wurde 

somit, mit der GrUndung des Kartells, vollig unter des sen Kontrolle 
gestellt. Es solI nun untersucht werden, welche Umgestaltung 
in der Organisation und welche Xnderungen der Kosten durch diese 
Xnderung der Absatzpolitik herbeigefUhrt wurden. 

Zur DurchfUhrung aller seiner Aufgaben mu6te yom Kartell ein 
umfangreiches BUro geschaffen werden, fUr des sen Erhaltung die 
l<Iitgliedsfirmen zu sorgen haben. Neben den Mitteln, die zur Deckung 
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der Geschaftsunkosten notig sind, bedarf aber ein Kartell noch 
anderer Geldmittel, die von den Mitgliedern aufgebracht werden 
mussen. Nicklisch gibt fUr den Geldbedarf eines Kartells folgende 
Einteilung1 ) : 

Das Kartell braucht Geld: 
1. Zur Deckung seiner Geschaftsunkosten. 
2. Zur DurchfUhrung des Ausgleiches. 
3. Zur ErfUllung anderer Kartellaufgaben. 

Die Geschaftsunkosten werden weiterhin in allgemeine und be
sondere geteilt, wahrend sich die zur DurchfUhrung des Ausgleiches 
notigen Betrage in folgende Gruppen gliedern lassen: 

1. Zur Ausgleichung von Mindererlosen gegen die den Mitgliedern 
vertraglich zu vergutenden Verrechnungsbetrage. 

2. Zur Bestreitung der den Mitgliedern garantierten Prazipua. 

3. Zur Deckung etwa zu gewahrender Ausfuhrvergutungen an 
exportierende Abnehmer. 

4. Zur Deckung von Ausfallen aus Au13enstanden. 
5. Zur Durchfuhrung des Mengenausgleiches. 

6. Zum Ausgleich von Mindererlosen in Kampfzeiten. 
7. Zur Ansammlung von Reserven zwecks zukunftiger Sicher

steHung des Ausgleiches. 

Die Deckung dieser Geldbedurfnisse kann nun wieder auf ver
schiedene Weise durchgefUhrt werden, und zwar: 

1. Es erwachsen dem KarteH Gewinne aus den laufenden Ge-
schaften. 

2. Das KarteH zieht Strafen ein. 
3. Das Kartell hebt Abgaben oder Beitrage ein. 
4. Das KarteH behalt von den Betragen, die den Mitgliedern fUr 

ihre Waren vertragsma13ig vergutet werden mussen, einen be
stimmten Prozentsatz als "Einla13" zuruck. 

5. Schlie13lich bleibt dem Kartell noch der Weg der Umlage der 
zu deckenden Betrage auf ihre Mitglieder. 

Es wurde zu weit fUhren, die einzelnen Methoden eingehend zu 
besprechen. Beim Osterreichischen Papierkartell werden die Mittel in 
Form von Beitragen hereingebracht, wobei eine monatliche Abrech
nung erfolgt. 

1) H. N i c k lis c h: "Kartellbetrieb", a. a. 0., Seite 67 ff. 
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1m III. Kapitel wurde bereits auf die Spesen- und Ausgleichs
beitrage, sowie auf die Fondsgebarung hingewiesen, und es seien 
nun hier die einzelnen Beitrage zusammengestellt. An erster Stelle ist 
der Spesenbeitrag in der Hohe von 1,5 % vom Nettofakturen
betrag jeder Lieferung bemessen, zu erwahnen. Mit diesem Beitrag 
ist das gesamte Verkaufsbliro zu erhalten, einschlieBlich der 
komplizierten Evidenz liber die Einhaltung der Quoten, der 
Buchhaltung, die die Verrechnung sowohl mit den Kunden, wie mit 
den Fabriken durchfUhrt und schlieBlich der Kontrolle bei den Mit
gliedern hinsichtlich der Einhaltung der Vertragsbestimmungen. Dies 
ist somit der Beitrag, der zur Deckung der Geldbedlirfnisse aus 
Punkt 1 der obigen Einteilung eingehoben wird. AIle librigen Bei
trage dienen zur Speisung von Fonds, die zum Wertausgleich und 
den anderen erwahnten Zwecken verwendet werden. Diese Bei
trage sind: 

Papierwarenexportfonds-Beitrag (opa-Vertrag, Abschn. 1, Pkt. 18, V.) . 1 % 
Delkrederebeitrag (Opa-Vertrag, Abschn. 1, Pkt. 15, II.) ...... 1,5% 
Barzahlungsbeitrag, !deeIle Auftragsansprtlche (opa-Vertrag, Abschn.1, 

Pkt. 20, IV.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,5% 
Reservefonds-Beitrag (Opa-Vertrag, Abschn. 1, Pkt. 21, Abs. 2) ... 1°/00 

Somit ergibt sich ein Gesamtbeitrag von rund 7 % fUr die Ver
tragsfirmen, berechnet von der im III. Kapitel erwahnten Bemes
sungsgrundlage. Dies bedeutet allerdings eine gewisse Mehrbelastung 
fUr die einzelnen Mitgliedsunternehmnngen, wenn man diese Beitrage, 
wie es vielfach geschehen ist, in ihrer Gesamtheit als Spesenbeitrag 
bezeichnet. Da aber als solcher nur der tatsachliche Spesenbeitrag in 
der Hohe von 1,5 % angesehen werden kann und die anderen Bei
trage nicht eine Vermehrung der Spesen, sondern teils einen Aus
gleich fUr besondere Vorteile gegenliber anderen Unternehmungen 
bedeuten, teils bei Exportlieferungen der Firma selbst wieder zugute 
kommen, bzw. ebenfalls einen Ausgleichsbetrag darstellen und schlieB
lich im Falle der Delkrederebeitrage eine ausgesprochene Leistungs
verglitung an das Kartell sind, kann hier von einer besonderen 
SpesenerhOhung als solcher nicht gesprochen werden. Denn obwohl 
durch das komplizierte Verrechnungswesen mit dem Kartell eine 
ziemliche Mehrbelastung der Verkaufsorganisation bei den Mitglieds
unternehmungen stattfand, konnten doch fast iiberall durch Abbau 
von Beamten, die meist vom Kartellbliro libernommen wurden, die 
Sllesenbeitrage durch den Gehaltausfall kompensiert werden. 

Es ware sogar die Moglichkeit gegeben, durch weiteren Abbau 
zu sparen, da ja nun nach Schaffung einer Zentralverkaufsstelle der 
Verkehr mit den Kunden fUr die Mitgliedsfirmen unbedeutender 
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erscheint und somit auch die mit dem Kundendienst beauftragten 
Beamten uberfiussig waren. Tatsachlich wurde aber von den meisten 
Unternehmungen aus verschiedenen Grunden der Kundenverkehr nicht 
aufgelassen und die Verbindung mit den fruheren Abnehmern aufrecht
erhalten. Dies geschah einerseits, urn nicht vollig auI3er Kontakt zu 
kommen und bei Ablauf des Kartellvertrages nicht den alten Kunden
stock verloren zu haben, anderseits wurde dies auch vielfach von den 
Abnehmern verlangt, die erklarten, mit der Zentralverkaufsstelle nichts 
zu tun haben zu wollen und nach wie vor ihre Auftrage direkt bei 
den Lieferfirmen placierten, von wo sie dann uber das Kartell wieder 
an diese zuruckgeleitet werden muI3ten. Besondere Schwierigkeiten 
ergaben sich im Kundenverkehr auch daraus, daI3 die Abnehmer, 
welche meist auf das Erzeugnis einer Firma eingestellt waren, ver
langten, weiterhin von dieser Firma beliefert zu werden, da sie mit 
anderen Erzeugnissen nicht auskommen konnten, wah rend anderseits 
infolge des durchzufiihrenden Beschaftigungsausgleiches nicht die 
Moglichkeit bestand, die Erzeugung yom gewunschten Produzenten 
durchfiihren zu lassen. 

Die Kartellierung brachte somit auI3er dem komplizierten Ver
rechnungswesen und den Meldungspfiichten keine besondere Umande
rungen der Geschaftsorganisation mit sich und auch in der Kosten
gestaltung kann keine besondere Verschiebung festgestellt werden; 
ebenso wurde von den meisten Mitgliedsunternehmungen der Kunden
verkehr im voUen AusmaI3 aufrechterhalten. 

F. Die Delkrederehaftung des Kartells. 
Fur die Absatzwirtschaft ist schlieI3lich noch die Obernahme der 

Delkrederehaftung durch das Kartell von Bedeutung. Die Delkredere
haftung des Verkaufskommissionars, und als solcher tritt ja das 
Kartell seinen Mitgliedern gegenuber auf, stellt, wie bereits erwahnt, 
eine Art Kreditversicherung dar. Die einzelnen Mitglieder uberwalzen 
ihr Kreditrisiko auf das KarteU, das hei.6t, das KarteU wird 
durch die Konsolidierung der Kreditrisikos aller Mitglieder zum 
geeigneten Trager desselben; wobei unter Konsolidierung die Vereini
gung einer Vielheit von Risikofallen im Sinne des Gesetzes der 
GroI3en Zahl zu verstehen ist1). Durch die Delkrederebeitrage der 
Mitglieder gespeist, wurde yom Kartell ein Delkrederefonds ge
bildet, dessen Mittel zur Deckung nicht eingehender Betrage ver
wendet werden. Diese Delkrederehaftung des Kartells bedeutet fUr 
die Mitglieder sicherlich einen Vorteil, da besonders in der letzten 

1) K. 0 b e r par lei t e r: a. a. 0., Seite 161 ff., Seite 205 ff. 
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Zeit vor der Kartellierung durch die Krise eine gro13e Anzahl von 
Konkursen und Ausgleichen in der papierverarbeitenden Industrie 
ausgelOst wurde, durch welche einzelne Unternehmungen der Papier
industrie schwer geschadigt wurden, wahrend jetzt eine Verteilung 
eines etwa auftretenden Schadens auf aIle MitgIieder in Form des 
Delkrederebeitrages stattfindet. Das hei13t, das Risiko wird hier in 
Kosten (Beitrage) umgewandelt, dafiir erwachst aber dem Unter
nehmen der Vorteil, da13 im FaIle des Risikoeintrittes die Verlust
mogIichkeit sich auf den Betrag der bezahlten Beitrage beschrankt. 
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SchluBwort. 

Betrachten wir nun zusammenfassend die Resultate der ange
stellten Untersuchungen, so mu6 in erster Linie festgestellt werden, 
da6 die osterreichische Papierindustrie gezwungen war, von der freien 
auf die gebundene Wirtschaft tiberzugehen. An Hand der Kosten
aufstellungen konnte gezeigt werden, da6 die Papierindustrie infolge 
der relativ hohen fixen Kosten mit Degression arbeitet, welche sich 
in einem Beschaftigungshunger auswirkt, der gesattigt werden mu6, 
urn die Wirtschaftlichkeit der Unternehmungen aufrechtzuerhalten. 
Die Weltwirtschaftskrise brachte nun eine Senkung des Papierver
brauches mit sich, so da6 der kostenbedingte Mindestbeschaftigungs
grad nicht erreicht werden konnte. Gleichzeitig machte die vom Welt
markt ausgehende Preissenkung den osterreichischen Papierexport 
unmoglich, da die Preise unter den proportionalen Kosten lagen, so 
da6 der Beschaftigungsgrad noch mehr gedrtickt wurde. Schlie6lich 
erreichten auch die Inlandspreise infolge der starken Konkurrenz und 
des durch den Auftragshunger bedingten Oberangebotes ein Niveau, 
welches das Weiterbestehen der osterreichischen Papierindustrie 
ernstlich gefahrdete. Der einzige Ausweg aus dieser katastrophalen 
Lage war der Obergang von der freien Wirtschaft, die in der freien, 
unter ungehemmter Konkurrenz der Nachfragenden und der Anbie
tend en stehenden Preisbildung besteht, zur gebundenen Wirtschaft. 
Der erste Schritt zur gebundenen Wirtschaft liegt im AufhOren der 
freien Preisbildung, das hei6t an Stelle der frei sich bildenden Preise 
tritt ein irgendwie gebundener Preisl ). 

Das Kernproblem des neugebildeten osterreichischen Papier
kartells war daher auch die Preispolitik. Daneben tritt die Grtindung 
einer zentralen Verkaufsstelle, ausgestattet mit dem kommissions
weisen Alleinverkaufsrecht fUr alle Produkte der Mitgliedsunterneh
mung en und die quotenma6ige Aufteilung des Inlandsabsatzes in den 
Vordergrund. Nachdem die Notwendigkeit der Kartellgrtindung gezeigt 
worden war, war es also Gegenstand der Untersuchungen, ainen 
"Oberblick tiber den Aufbau und die Bestimmungen des Kartells zu 
geben und im Anschlu6 daran auf die Auswirkungen auf die Produk
tionsgestaltung und Absatzwirtschaft der osterreichischen Papier
industrie hinzuweisen. 

1) E. S c h mal e n b a c h: a. a. 0., Seite 97 ff. 
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Es wurden die mit der quotenma6igen Absatzverteilung ver
bundenen Auswirkungen betrachtet und die Vor- und Nachteile 
der Mehr- bzw. Minderversender dargestellt. Die aus den Versand
said en fUr die einzelnen Mitglieder entstehenden Vor- und Nachteile 
haben nach langerem Bestehen des Kartells, nachdem sich also dessen 
ausgleichende Wirkung bemerkbar gemacht hat, weniger Bedeutung. 
Die angestellten Untersuchungen fielen aber in die erste Periode des 
Kartellbestandes und gerade dieses Problem, das zu den brennendsten 
zahlt, mu.6te daher genau besprochen werden. Abschlie.6end kann 
gesagt werden, da.6 in dieser Beziehung Vor- und Nachteile einander 
gegenuberstehen und man nach der kurzen Beobachtungsdauer kein 
endgiHtiges Urteil fallen kann. 

Daneben wurde versucht, die Ergebnisse der Preispolitik einer 
kritischen Betrachtung zu unterziehen. Zu diesen Auseinandersetzun
gen mHge vor all em noch bemerkt werden, da.6 es nicht beabsichtigt 
war, eine Polemik gegen die von allen Seiten gegen die Preispolitik 
des Papierkartells erhobenen Anschuldigungen zu fiHuen, sondern 
nach MHglichkeit die Objektivitat der Darstellung zu wahren. An Rand 
von Kalkulationen und Kostenaufstellungen wurde gezeigt, da.6 die 
durchgeftihrte PreiserMhung fUr die Hsterreichische Papierindustrie 
eine unabweisbare Notwendigkeit war und zu einer Besserung be i
getragen hat. Gleichzeitig wurde versucht, dieses Problem von der 
gesamtwirtschaftlichen Seite zu beleuchten und zu zeigen, da.6 die 
Preispolitik, so weit wie mHglich, ihrer Aufgabe in dieser Richtung 
nachzukommen und SWrungen zu vermeiden trachtete. 

Zweifellos hat sich die Lage der Hsterreichischen Papierindustrie 
seit der Kartellgrundung erheblich gebessert, es kann jedoch nur 
schwer festgestellt werden, wie we it die Kartellierung und wie weit 
die gleichzeitige Rebung des Weltmarktes zu diesem Aufschwung bei· 
getragen haben. Der Sicherung und Festigung des Inlandsmarktes 
folgte ein Wiederaufbluhen des Exportes zu ertragreichen Preisen, und 
das Zusammenwirken dieser Umstande fiihrte eine bedeutende Besse
rung fur die Papierindustrie herbeL 
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