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Qualitative und quantitative Untersuchungen  
zur Weltwirtschaftkrise der 1930er Jahre  

in der Steiermark und zu ihrer  
subjektiven Wahrnehmung

Von michael e g g e r  und diether k r a m e r

Einleitung

die Weltwirtschaftskrise mit ihrem beginn an der new yorker börse im 
oktober 1929 ist ein Wendepunkt der Zwischenkriegszeit. Politisch war öster-
reich seit dem ende des ersten Weltkrieges in die zwei großen lager der sozi-
aldemokraten und der christlichsozialen gespalten. trotz der katastrophalen 
auswirkungen des krieges war es bald wieder aufwärts gegangen – bis zur 
Weltwirtschaftkrise. die folgen in der steiermark in wirtschaftlicher und ge-
sellschaftlicher hinsicht wurden noch nicht detailliert dargestellt. der folgen-
de beitrag will darauf eingehen und orientiert sich an folgender forschungs-
frage: Welche sozialen, wirtschaftlichen und individuell wahrgenommenen 
auswirkungen lassen sich am beispiel der steiermark im hinblick auf die Welt-
wirtschaftkrise der 1930er Jahre feststellen, und wie lassen sich die individuel-
len, subjektiv wahrgenommenen, erinnerungen kontrastierend mit den makro-
ökonomischen kennziffern zur krise zeithistorisch einordnen? 

der artikel ist in drei bereiche unterteilt. im ersten teil wird die Wirt-
schaftsentwicklung in der steiermark in der Zwischenkriegszeit von 1929 bis 
1937 untersucht. aus einer makroperspektive – darunter verstehen wir das 
system der Weltwirtschaftskrise mit seinen unterschiedlichen auslösern und 
wirtschaftlichen auswirkungen – sind zentrale themen die arbeitslosigkeit, 
die bankenkrise und diverse wirtschaftliche kennzahlen sowie die dazugehöri-
gen erklärungen. im darauf folgenden abschnitt der arbeit liegt der fokus auf 
der mikroperspektive – darunter verstehen wir Quellen zur Weltwirtschafts-
krise, die aus einer interaktion entstanden sind – steirischer Zeitzeuginnen. 
diese subjektiv wahrgenommenen erinnerungen stammen aus dem oral-his-
tory-archiv graz und enthalten schilderungen aus dem damaligen alltags-
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leben.1 am ende des beitrages folgt ein resümee der forschungsergebnisse 
hinsichtlich der makro- und mikroebene der Weltwirtschaftskrise.

Die Wirtschaftsentwicklung der Steiermark  
in der Zwischenkriegszeit

der anfang der Wirtschaftskrise der 1930er Jahre wird allgemein im so 
genannten „schwarzen freitag“ gesehen.2 genau genommen war es aber ein 
donnerstag, der zum schicksalstag einer jahrelang andauernden und bis dahin 
nie da gewesenen krise werden sollte. am 24. oktober, dem „schwarzen don-
nerstag“, kam es zu Panikreaktionen an der new yorker börse. die größten 
banken des landes versuchten, durch absprachen dem drohenden Zusammen-
bruch geschlossen entgegenzutreten. es kam zur liquidation hunderter mil-
lionen dollar von ausländischen krediten und guthaben.3 im märz 1928 
waren 4 millionen, im märz 1929 bereits 8,2 millionen aktien an der new 
yorker börse gehandelt worden. gewinne, Verluste und spekulationen waren 
das tägliche brot der börsianer. im oktober 1929 glaubte man aufgrund vor-
heriger erfahrungen lediglich an eine marktanpassung. new york war zwar der 
ort der handlung 1929, aber ohne weltweite parallele Wertpapierkurse. 

die Wiener börse ließ sich nach kindleberger bis 1931 Zeit für die de-
pression.4 der „schwarze donnerstag“ kann respektiv als auslöser der krise 
gesehen werden. die eigentlichen gründe waren so vielfältig wie die meinun-
gen der historiker, die es dazu gibt. ursachen für wirtschaftliche depression 
der 1930er Jahre waren unter anderem der erste Weltkrieg, der goldstandard 
und die geldpolitik der amerikanischen Zentralbank. importe wurden be-
schränkt und Zollschranken errichtet. mit dem außenhandel alleine ließe sich 
die Wirtschaftskrise aber nicht erklären. amerikanische historiker sehen in 
der amerikanischen Weltindustrieproduktion eine dominante erklärung. die 
auswirkungen der krise waren, wie mathis und stiefel richtig feststellten, nach 

 1 das oral-history-archiv graz (oha graz) wurde 1984 am institut für Wirtschafts- und so-
zialgeschichte der universität graz von Prof. ddr. gerald schöpfer gegründet. es enthält mitt-
lerweile über 2.500 oral-history-interviews mit Zeitzeuginnen zur Zeitgeschichte des südöster-
reichischen raumes. siehe: http://www.uni-graz.at/wsgwww/wsgwww_oralhistory_archiv.
htm.

 2 der „schwarze freitag“ diente oftmals als titel von wissenschaftlichen arbeiten, beispielsweise: 
fritz blaich, der schwarze freitag. inflation und Wirtschaftskrise, 2. aufl. münchen 1990.

 3 charles P. kindleberger, die Weltwirtschaftskrise 1929–1939, münchen 2010, 150f.
 4 ebd. 139f.
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land und dauer sehr unterschiedlich.5 grotkopp nannte ein eigenes kapitel 
in seinem buch „im spiegel der meinungen“.6 die Wirtschaftskrise erfasste 
letztlich alle Wirtschaftsbereiche.7 

im Jahr 1929 mussten die rohstoff produzierenden länder ihre Währung 
aufgrund von deflation und goldknappheit abwerten. in europa kam es zur 
Zahlungsknappheit. österreich und deutschland gaben 1931 ihre konvertibi-
lität, den umtausch in gold, auf. es folgten im selben Jahr england, die usa 
1933 sowie frankreich im Jahr 1936. dollar oder Pfund wurden zum gold-
ersatz. der anfänglich geglaubte kurze konjunktursturz wurde aus mehreren 
gründen zu einer Weltwirtschaftskrise. auf der einen seite waren es börsen-
spekulationen, die zum Verlust ganzer existenzen und firmen führten, auf der 
anderen seite kam die krise – wie alle krisen – nicht über nacht. der erste 
Weltkrieg und die nachkriegsinflation waren durch die „goldenen Zwanziger 
Jahre“ nur dem anschein nach überwunden. globale Vernetzung im bereich 
der banken und aktiengesellschaften, die umstellung auf friedensproduktion 
in der Wirtschaft, politische umstürze, der einfluss politischer ideologien und 
letztlich das Problem der arbeitslosigkeit führten, wie kindleberger postuliert, 
zu einem beeindruckenden tempo des falls.8 in new york sollen hotelgäste 
ironisch gefragt worden sein, ob sie das Zimmer zum schlafen oder springen 
benötigen würden.9 der „fall“ bekommt so eine ganz andere bedeutung.

Zum sturz von aktienkursen, dem anstieg von konkursen und ausglei-
chen, dem festhalten an einer stabilen Währung und zur galoppierenden 
 inflation kam die geringe erfahrung der damaligen ökonomik. klassische 
ökonomen empfanden wirtschaftliche konjunkturschwankungen, welcher 
stärke auch immer, als einen selbstreinigungsprozess der Wirtschaft. man war 
der meinung, dass Wirtschaftskrisen in sich selbst zu ihrer überwindung bei-
tragen. Preis- und lohnsenkungen wurden als eine natürliche reaktion ver-
standen, und die nachfrage würde sich durch den Verfall der Preise so ein-
pendeln, dass wieder Vollbeschäftigung eintrat. alle klassischen und neoklassi-
schen Wirtschaftswissenschaftler übersahen die Problematik der arbeitslosig-

 5 herbert matis/dieter stiefel, die Weltwirtschaft. struktur und entwicklung im 20. Jahr-
hundert, Wien 1991, 112.

 6 Wilhelm grotkopp, die große krise. lehren aus der überwindung der Wirtschaftskrise 
1929/32, düsseldorf 1954, 231–278.

 7 dieter stiefel, die große krise in einem kleinen land. österreichische finanz- und Wirt-
schaftpolitik 1929–1938 (= studien zur Politik und Verwaltung, hg. v. christian brünner/
Wolfgang mantl/manfrid Welan, bd. 26), Wien/köln/graz 1988, 32.

 8 kindleberger, Weltwirtschaftskrise (wie anm. 3), 158.
 9 Joachim Jahnke, die zweite große depression, Wo die krise herkommt, Wo sie hinführt, Was 

tun?, aachen 2009, 9.
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keit bzw. fügten sie nur in geringem maße in ihre überlegungen mit ein. sie 
waren in ihrem klassischen gleichgewichtsdenken gefangen und waren vehe-
ment gegen ein eingreifen des staates in die Wirtschaft und damit in das 
faktum der steigenden Zahl von arbeitslosen.10 

ein mann stellte sich gegen die alten ansichten der Volkswirtschaftlehre, 
John maynard keynes. sein hauptwerk „the general theory of employment, 
interest and money“ erschien 1936. er forderte eine neue Wirtschaftspolitik 
und sah nach dem beginn der Weltwirtschaftskrise und der einhergehenden 
arbeitslosigkeit die Verantwortung beim staat. mit der sichtweise der klassi-
schen nationalökonomen ging er nicht konform, die nur kurzfristige absatz-
stockungen zu erkennen und an eine selbstregulierung der marktwirtschaft 
glaubten. nach keynes sollten großzügige beschäftigungsprogramme und 
sparen antizyklisch wirken. seine „defizit-spending-Politik“ erlaubte eine 
staatsverschuldung, die in besseren Zeiten wieder abzubauen sei. notfalls solle 
man wieder Pyramiden bauen.11 Zur neuen Wirtschaftspolitik von keynes 
führt schöpfer aus: „angesichts dieser vom keynesianismus beeinflußten ein- 
bzw. überschätzung des wirtschaftlich machbaren mußte das oft zitierte ,Ver-
sagen‘ und ,wirtschaftliche analphabetentum‘ der für die ökonomie der zwan-
ziger Jahre Verantwortlichen in einem besonders erbärmlichen licht erschei-
nen.“12 die unklarheit der weltweiten wirtschaftlichen situation ist immer im 
jeweiligen historischen diskurs zu verstehen. 

heute sind die sachverhalte der krise der 1930er Jahre klarer, schon aus 
dem ablauf der krise 2009 heraus. damals brach keynes das eis für ein vehe-
mentes einschreiten der Politik in die Wirtschaft, um die krise zu überwinden. 
in österreich jedoch verhinderte die furcht vor einem staatsbankrott und 
 einer wiederum einsetzenden inflation nennenswerte staatliche Wachstums-
impulse für die Wirtschaft und gaben keinen raum für „keynesianische ex-
perimente“.13 Wie sah nun die situation in österreich im speziellen aus?

nach dem ende des ersten Weltkrieges wurde trotz zahlreicher noch un-
gelöster fragen die republik (deutsch-)österreich ausgerufen. bis zum som-
mer 1919 fand die österreichische revolution von unten statt, auch wenn aus 

 10 gerald schöpfer, möglichkeiten einer aktiven konjunkturpolitik im österreich der zwanziger 
Jahre. in: geschichte und gegenwart. Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte, gesellschaftsanalyse 
und politische bildung, Jg. 2 (1983), 24–47, hier 28–30.

 11 gerald schöpfer, die öffentliche hand und die Zukunft der bauwirtschaft. in: detlef heck/
hans lechner (hg.), 5. grazer baubetriebs- und baurechtsseminar: die bedeutung der kal-
kulation in der Vertragsabwicklung, graz 2012, 175–195, hier 180f.

 12 schöpfer, möglichkeiten (wie anmerkung 10), 24.
 13 ebd. 42.
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einer revolution der arbeiter letzten endes nichts wurde (ein „überbleibsel“ 
sind die arbeiterbetriebsräte). dennoch: die junge republik wurde zu einem 
sozialstaat.14 es folgten zahlreiche maßnahmen zur Verbesserung der situation 
der arbeiter und arbeiterinnen, zunächst die einführung des acht-stunden-
tages sowie eines urlaubsanspruchs im Jahr 1919, im Jahr darauf die arbeits-
losenversicherung. in den 1920er Jahren wurde dann der kreis der unfall- und 
krankenversicherten beachtlich erweitert und auch für selbständige eine frei-
willige selbstversicherung ermöglicht.15 es folgte eine krankenversicherung 
der staatsangestellten 1920 sowie die angestelltenversicherung im Jahr 1926.16 
ab beginn der 1930er Jahre wurden die maßnahmen unter anderem wegen der 
angespannten wirtschaftlichen lage zurückgefahren, und mit dem ende des 

 14 ernst hanisch, der lange schatten des staates. österreichische gesellschaftsgeschichte im 
20. Jahrhundert (= österreichische geschichte, hg. v. herwig Wolfram, 1890–1990), Wien 
1994, 275f.

 15 emmerich tálos, sozialpolitik in der ersten republik. in: emmerich tálos et al. (hg.), erste 
republik 1918–1933, Wien 1995, 570–601, hier 577–581. 

 16 herbert hofmeister, ein Jahrhundert sozialversicherung in österreich, berlin 1981, 632ff.

Abbildung 1: Entwicklung des Verbraucherpreisindex  
(1914 = 100, logarithmische Skalierung)

Quelle: felix butschek, statistische reihen zur österreichischen Wirtschaftsgeschichte. die 
österreichische Wirtschaft seit der industriellen revolution, Wien 1996, 8.2. (eigene darstellung)
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demokratischen systems kam es zu noch viel stärkeren einschnitten sowohl im 
arbeitsrechtlichen sinn als auch bei den sozialpolitischen ausgaben.17 

es war ein sozialstaat mit vielen anlaufschwierigkeiten. im land herrschte 
eine starke nachkriegsinflation, die erst mit der genfer anleihe 1922 (650 
millionen goldkronen) beseitigt werden konnte. die heftigen diskussionen 
über steuern, lohnerhöhungen und soziale lasten dauerten an. 

der Völkerbund kontrollierte die sanierung des jungen staates, die ignaz 
seipel durchsetzte. es wurden neue steuern, wie beispielsweise die Warenum-
satzsteuer, eingeführt. Von 1924 bis 1929 wuchsen die staatsausgaben um 
durchschnittlich 9% pro Jahr, wohingegen die des biP nur 5,5% zulegte.18 die 
staatsbudgetsanierung gelang zwar, die Wirtschaft schwächelte aber weiter-
hin.19 abbildung 2 zeigt die entwicklung des realen bruttoinlandsproduktes 
pro kopf. es ist hier zwar der trend für österreich als ganzes ersichtlich, doch 
gibt es keinen anhaltspunkt, wieso diese entwicklung in der steiermark auch 
nur ansatzweise günstiger ausfallen hätte sollen, insbesondere auch, weil das 
neue bundesland um ein drittel geschrumpft war. das niveau des biP im Jahr 
1914 wurde als referenz genommen, alle anderen Jahre stellen die höhe des 
biP in relation zum Jahr 1914 dar. es zeigt sich, dass in nur drei Jahren der 
Zwischenkriegszeit das reale biP/kopf über dem Vorkriegsniveau lag. nach 
den einschnitten, die infolge des ersten Weltkrieges in kauf genommen wer-
den mussten, kam es in den 1920er Jahren zu einer allmählichen erholung der 
Wirtschaft. diese erholungsphase wurde durch die Weltwirtschaftskrise rapide 
gebremst. noch bis zum sommer 1931 glaubte man in österreich an eine 
kleine, schwächere Wirtschaftskrise.20 doch man täuschte sich. der tiefststand 
wurde schließlich im Jahr 1933 erreicht, erst danach trat langsam wieder eine 
leichte entspannung ein. 

es wirkten mehrere krisen nacheinander auf den schon ohnehin mit Pro-
blemen beladenen österreichischen staat ein; kriegsschulden, eine agrarkrise 
und die inflation waren anscheinend unaufhaltsam. das land steiermark 
konnte durch landesinvestitionen der krise nicht entgegenwirken. im sommer 
1931 versuchte die landesregierung, die sparer noch zu besänftigen, und ver-
sicherte, dass ihre einlagen in den banken sicher seien. mit dem Zusammen-
bruch der süddeutschen bank verlor das land steiermark angelegte gelder 
und versuchte daraufhin, gebäude der bank gewinnbringend zu verkaufen, um 

 17 tálos, sozialpolitikik (wie anm. 15), 583f. 
 18 stiefel, krise (wie anm. 7), 6.
 19 hanisch, schatten (wie anm. 14), 282f.
 20 die biP-entwicklung bestätigte diese anfängliche meinung. Vgl. abb. 2.
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wieder an flüssige mittel zu kommen. im Jahr 1933 konnte das land steier-
mark kein gemeinsames budget mehr erstellen, die schulden waren einfach zu 
hoch.21 bankenzusammenbrüche waren mit dem beginn der krise keine sel-
tenheit mehr.

die bankenkrise von 1929 bis 1933 führte in den usa zur schließung von 
9.000 der insgesamt 25.000 banken. in österreich wurden in kürzester Zeit 
alle devisenvorräte abgezogen. england reagierte als erstes land und ließ 1931 
die goldwertung fallen und wertete das Pfund ab. österreich führte in der 
folge eine devisenregelung ein. die kontrolle der devisen führte zur kon-
trolle des außenhandels, der sich in verschiedenen ländern zu einfuhrverbo-
ten, binnenförderungen und Zollerhöhungen ausweitete. ausländische Zah-
lungsmittel durften in österreich nur mit einer genehmigung und Zulassung 
besessen werden.22 in österreich gab es bei banken, wenn firmen ihre kredite 
nicht mehr zurückzahlen konnten, die option, stattdessen anteile der firmen 

 21 stefan karner, die steiermark im 20. Jahrhundert. Politik – Wirtschaft – gesellschaft – kul-
tur, graz/Wien/köln 2000, 186.

 22 matis/stiefel, Weltwirtschaft (wie anm. 5), 133.

Abbildung 2: Entwicklung des realen BIP pro Kopf in Österreich (Index 1914 = 100)

Quelle: Wifo, österreichs Volkseinkommen 1913 bis 1963 (= monatsschrift des österreichischen 
institutes für Wirtschaftsforschung, 14. sonderheft), Wien 1965. online verfügbar unter http://
www.wifo.ac.at/bibliothek/archiv/mobe/1965sonderheft_14.pdf, zuletzt geprüft am 12.03.2012. 
(eigene berechnung und darstellung)
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zu übernehmen und damit den Verlust gering zu halten. damit wurden aller-
dings lediglich die bilanzen geschönt. banken waren somit nicht nur gläubiger, 
sondern auch miteigentümer. in der rezession wurden die anleger nervös und 
verkauften anteile; der kreislauf begann. die österreichische nationalbank 
gab ihrerseits den banken geld, wodurch mehr kapital in umlauf kam und die 
Währung ins schleudern geriet. die einzige möglichkeit, die nationalbank zu 
stärken, war nun, gold zu verkaufen, was aber die liquiditätsprobleme der 
banken noch verstärkt hätte.23 Zum eigentlichen wirtschaftlichen supergau 
sollte es mit der krise der credit-anstalt im mai 1931 kommen. 

die credit-anstalt war zu anfang der 1930er Jahre die größte bank öster-
reichs. sie regelte zwei drittel aller schulden im land, verwaltete 60 Prozent 
der industrieschulden und hielt 42 Prozent des gesamten österreichischen 
aktienkapitals. am 8. mai 1931 verkündete die bank ein Jahresminus von 
140 millionen schilling. ein paar tage später erklärte man die Zahlungs-
unfähigkeit, woraufhin bis ende mai 1931 alle einlagen weg waren. ab diesem 
Zeitpunkt bis zum ende des Jahres 1932 machte die bank gigantische 987,2 
millionen schilling an abschreibungen und Verlusten.24 die credit-anstalt 
brach allerdings nicht zusammen, sondern wurde durch die nationalbank und 
das haus rothschild gerettet. dadurch konnten mittels bundeshaftung die 
einlagen gesichert sowie eine Vereinbarung mit den ausländischen gläubigern 
gefunden werden. der Vertrauensverlust führte dennoch zu einem devisen- 
und goldabfluss aus österreich. der devisenverlust der notenbank sank von 
814 millionen dollar 1930 auf 215 millionen dollar 1932. der schillingkurs 
verfiel bis 1933 auf 79 Prozent des Wertes von 1929. die reaktion lag in einer 
internationalen anleihe, die aber nur ein tropfen auf dem heißen stein war. es 
folgte 1932 das „lausanner Protokoll“, in dem sich österreich verpflichtete, 
für eine internationale anleihe in höhe von 309 millionen schilling sich ei-
nem finanzkomitee des Völkerbundes zu unterstellen und bedeutende steuer-
einnahmen zu verpfänden.25 eine kooperation zwischen kreditinstituten und 
der Wirtschaft war nicht mehr gegeben. bis auf die energiewirtschaft (z. b. das 
murkraftwerk bei Pernegg) und den sozialen Wohnbau in Wien gingen alle 
sparten der Wirtschaft zurück. die tourismusbranche, die bis dahin hohe 
nächtigungszahlen ausweisen konnte, wurde 1933 mit der 1.000-mark-sperre 

 23 michael heim, die ursachen der Wirtschaftskrise. analyse einer ökonomischen eskalation 
1929–1933, st. katharinen 2007, 82–85.

 24 florian Jagschitz, die österreichische konsumgenossenschaft in der ersten republik. be-
währung in der Weltwirtschaftskrise 1929, Wien 2011, 120.

 25 felix butschek, die österreichische Wirtschaft im 20. Jahrhundert, Wien 1985, 50.
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(diese summe mussten deutsche, die nach österreich ausreisen wollten, hin-
terlegen) fast zum stillstand gebracht. erst 1935 konnten mit anderen gästen 
wieder Zuwächse im fremdenverkehr verzeichnet werden.26

in Zahlen ausgedrückt, ging die Wirtschaftsproduktion von 1929 bis 1933 
um 22 Prozent zurück, die bauwirtschaft um 53, der Verkehr um 30 und der 
handel um 27 Prozent.27 das diagramm in abb. 3 zeigt einen überblick über 
die ausgleiche und konkurse in der steiermark von 1925 bis 1932.

in der steiermark hatte die wirtschaftliche lage auf die firmenkonkurse 
eine marginale, aber dennoch sichtbare auswirkung. deutlicher stiegen hin-
gegen die ausgleiche im Vergleichszeitraum an. die folgen wurden für die 
österreicher und österreicherinnen im alltag sichtbar. melichar gibt an, dass 
der Verbrauch von lebensmitteln wie kaffee oder tee (kolonialwaren), die 
allesamt importiert werden mussten, im gesamten österreichischen Wirt-
schaftsraum um 40, getreideimporte um 35 und andere lebensmittel um 
26 Prozent zurückgingen.28

 26 hanisch, schatten (wie anm. 14), 299.
 27 Jagschitz, konsumgenossenschaft (wie anm. 24), 113.
 28 Peter melichar, alter, neuer und verlorener reichtum. eine skizze zu den großen Vermögen 

im österreich der Zwischenkriegszeit. in: ernst bruckmüller (hg.), armut und reichtum in 

Abbildung 3: Konkurse und Ausgleiche in der Steiermark 1925–1936

Quelle: bundesamt für statistik (hg.), statistisches handbuch für die republik österreich, 
Jg. Vii–XiV, Wien 1926–1933 (= stat. handbuch). (eigene berechnung und darstellung)
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die arbeitgeberseite sah das mangelnde wirtschaftliche Wachstum verur-
sacht durch zu hohe lohnkosten.29 Zwar zeigte der internationale Vergleich in 
eine andere richtung, doch noch zur Zeit der monarchie waren die einkom-
men der selbständigen knapp 70 Prozent höher als jene der unselbständigen. 
dieser Wert fiel in den 1920er Jahren auf rund 40 Prozent (vgl. abb. 4). mit 
der Wirtschaftskrise nahm dieses Verhältnis zu ungunsten der unternehmer 
noch zusätzlich ab, um im Jahr 1931 einen tiefpunkt zu erreichen. die 
 arbeitnehmerseite versuchte, diese hohen anteile der löhne zu senken: „die-
ses Ziel war aber nur mit einer schwächung der sozialdemokratie erreichbar; 
so bot sich ein autoritäres modell von selbst an. dieses modell konnte sich 
1933/34 mit hilfe der christlichsozialen Partei durchsetzen.“30 die arbeits-
losigkeit und die immer prekäreren einkommen führten den nationalsozialis-
ten zahlreiche anhänger zu, die sich nicht nur unter unselbstständig beschäf-
tigten fanden, sondern in allen berufssparten, auch bei unternehmern.

der geschichte österreichs (= schriftenreihe des institutes für österreichkunde), Wien/köln/
Weimar 2010, 166–193.

 29 hanisch, schatten (wie anm. 14), 80.
 30 ebd.

Abbildung 4: Mehreinkommen je Selbständigem in Prozent zum Einkommen 
eines unselbständigen Arbeitnehmers in Österreich

Quelle: maria szecsi, der lohnanteil am österreichischen Volkseinkommen 1913 bis 1967. 
(= beiträge zu Wirtschaftspolitik und Wirtschaftswissenschaft, hg. v. d. kammer für arbeiter und 
angestellte Wien iii), Wien 1970, 22. (eigene berechnung und darstellung)
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bereits in den inflationsjahren 1924 und 1925 war ein anstieg der arbeits-
losenzahl zu verzeichnen, die mit der krise 1930 bis 1934 ihren höhepunkt 
erreichen sollte (vgl. abb. 5).31 mit der einführung des schillings im märz 
1925 sollte die inflation gestoppt werden. der „alpendollar“ gewann zwar an 
stabilität (vgl. abb. 1), aber die arbeitslosigkeit konnte damit nicht in den 
griff bekommen werden. so kam es zwischen 1925 und 1928 wegen der um-
stellung von rüstungs- auf friedensprodukte, der schwierigkeiten im auffin-
den neuer märkte, der geringen flexibilität steirischer großbetriebe der 
schwerindustrie sowie der kohlenkrise 1927/28 zu einer Verdoppelung der 
arbeitslosigkeit (15.000 bis 20.000 unterstützte arbeitslose im Jahr) in der 
steiermark.32 

im spitzenjahr 1933 waren im februar in österreich fast 480.063 men-
schen arbeitslos gemeldet, 401.321 (ca. 84%) davon bekamen staatliche unter-
stützung. im selben monat waren im landesarbeitsamt graz 59.470 Personen 
arbeitslos gemeldet, 51.166 davon erhielten staatliche unterstützung (ca. 
86%).33 im Vergleich dazu waren vor dem ersten Weltkrieg auf dem gebiet der 
republik nur rund 70.000 menschen ohne arbeit.34 um der immer stärker 
werdenden arbeitslosigkeit entgegenzuwirken, schuf die regierung zaghafte 
arbeitsbeschaffungsprogramme. im Jahr 1935 wurden darin österreichweit 
über 50.000 arbeitslose unselbstständige beschäftigt. ab dem nächsten Jahr 
wurden diese maßnahmen wieder sukzessive abgebaut, weil man eine neuerli-
che Verschuldung befürchtete.35 

das schicksal der arbeitslosigkeit war hart. als arbeitsloser bekam man 
zuerst die Versicherungsleistung (heute arbeitslosengeld) und dann notstands-
aushilfe (heute notstandhilfe). als zweite gruppe sind die so genannten „aus-
gesteuerten“ (langzeitarbeitslosen) zu nennen, die ebenfalls statistisch erfasst 
wurden, aber keinerlei staatliche finanzielle unterstützung – mit ausnahme 
der Winterhilfe des bundes und von gemeinden gespendeter naturalien – 
erhielten.36 in der steiermark belief sich der anteil der ausgesteuerten Personen 
zeitweilig während der Weltwirtschaftskrise auf über 10.000 Personen.

 31 schöpfer, möglichkeiten (wie anm. 10), 40.
 32 karner, steiermark (wie anm. 21), 84.
 33 stat. handbuch XV, 1935, 179.
 34 hanisch, schatten (wie anm. 14), 63.
 35 butschek, Wirtschaft (wie anm. 25), 56.
 36 die statistische erfassung der langzeitarbeitslosen Personen in der steiermark ist in abb. 5 er-

sichtlich. es bleibt unklar, warum karner angibt, dass langzeitarbeitslose nicht mehr statistisch 
erfasst wurden. Vgl. karner, steiermark (wie anm. 21), 195.
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ein zusätzliches Problem lag in zahlreichen kurzfristigen anstellungen, die 
keine arbeitslosenunterstützung nach einer kündigung vorsahen. daher war 
es schwer, aus dem kreislauf der ausgesteuerten wieder auszubrechen. das 
heimatrecht stellte für die armenfürsorge eine weitere schwierigkeit dar, denn 
die heimatzuständigkeit entschied über die fürsorgeunterstützung.37 kurzum: 
der heimatort war für die unterstützung der armen und ausgesteuerten ver-
antwortlich. Viele gemeinden waren aber spätestens nach der Weltwirtschafts-
krise bankrott. Vocelka meint in diesem Zusammenhang: „die galoppierende 
inflation zerstörte die rücklagen, und mancher, der sich einen ruhigen lebens-
abend versprochen hatte, kam finanziell ins straucheln.“38 die erhobenen Zah-
len verschleiern daher teilweise das tatsächliche ausmaß der arbeitslosigkeit, 
da eine gewisse anzahl „versteckter“ arbeitsloser noch hinzukommt. bruck-
müller geht für österreich von einer spitze der tatsächlichen arbeitslosenquo-
te von sogar 38 Prozent aus.39

 37 gerhard melinz, erwerbsarbeitslosigkeit und armut im spannungsfeld sozial- und armuts-
politischer strategien in österreich der Zwischenkriegszeit. in: bruckmüller, armut (wie 
anm. 28), 141–166, hier 149.

 38 karl Vocelka, geschichte österreichs, kultur – gesellschaft – Politik, Wien 2002, 304.
 39 ernst bruckmüller, sozialgeschichte österreichs, Wien 1985, 500ff. 

Abbildung 5: Vorgemerkte und unterstützte Arbeitslose in der Steiermark 1920–1937 

Quelle: stat. handbuch ii–XViii, 1921–1938. (eigene darstellung)
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der geringe anstieg des realen biP/kopf und andererseits die nur langsam 
sinkende arbeitslosigkeit zeigen klar, dass die steiermark die folgen der Welt-
wirtschaftskrise nur bedingt überwinden konnte. die schlechte wirtschaftliche 
entwicklung zeigt sich auch an anderen indikatoren. so kann nach 1929 eine 
reduktion der krankenstandstage festgestellt werden. abb. 6 zeigt die zwei 
seiten der wirtschaftlichen und sozialen entwicklung. als ende des 19. Jahr-
hunderts die krankenversicherung eingeführt wurde und noch ein relativ gerin-
ger teil der erwerbstätigen versichert war, wurden durchschnittlich 10 kran-
kenstandstage pro kopf konsumiert. mit dem ausbau der sozialversicherungen 
in der Zwischenkriegszeit kam es zu einem permanenten anstieg dieser Zahl. 
der Wendepunkt wird im Jahr 1929 erreicht. mit fast 18 krankenstandstagen 
pro Person und Jahr sind in diesem Jahr so viele Personen im krankenstand wie 
im ganzen beobachtungszeitraum nicht. es folgt eine kontinuierliche abnahme 
auf das niveau zu beginn der 1920er Jahre. dieses absinken kann als konse-
quenz der angespannten situation am arbeitsmarkt gesehen werden. 

die Wirtschaftskrise fand auch ausdruck im demographischen Verhalten 
der steirer und steirerinnen. in abb. 7 ist der abfall der rohen geburtenrate 
(lebendgeburten je 1.000 einwohner) in der Zwischenkriegszeit gut erkenn-

Abbildung 6: Krankenstandstage pro Versichertem in der Steiermark 1890–1940

Quelle: die gebarung und die ergebnisse der krankheitstatistik der nach dem gesetze vom 
30. märz (rgbl nr. 33), betreffend die krankenversicherug der arbeiter, eingerichteten 
 krankenkassen, Wien 1893ff.; amtliche nachrichten des bundesministeriums für soziale 
 Verwaltung 1919–1936. (eigene berechnung und darstellung)
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bar. Zwar fand schon vor dem erstenWeltkrieg ein rückgang statt, doch be-
schleunigte dieser sich in der Zwischenkriegszeit zusehends. eine ausnahme 
stellt der „hurra wir leben wieder“-effekt direkt nach dem ersten Weltkrieg 
dar. die allgemeine fertilität (geburten pro 1.000 frauen im alter zwischen 
15 und 45) fällt von rund 130 zu beginn des 20. Jahrhunderts auf 67 im Jahr 
1934, d. h. der geburtenrückgang ist nicht nur durch eine Veränderung der 
altersstruktur bedingt, sondern zeigt klar das aufschieben des kinderwun-
sches der fertilen frauen aufgrund der schlechten ökonomischen situation. 
umgekehrt hält dieser schluss ebenso, denn mit dem „anschluss“ kam hoff-
nung auf bessere Zeiten auf. die konsequenz: es kam zu einem sprunghaften 
anstieg der heiratsrate und folglich auch der geburtenrate. 

drei krisen trafen zusammen, industriekrise, agrarkrise und kreditkrise. 
der allgemeine konsens, dass die Wirtschaftskrise in österreich letztlich von 

Abbildung 7: Rohe Raten der Sterbefälle, Geburten und Heiraten  
auf 1.000 Einwohner pro Jahr

Quelle: J. V. goehlert, die entwicklung der bevölkerung der steiermark. Vom Jahre 1754 bis 
auf die gegenwart. in: statistische monatsschrift, hg. v. d. k.k. statistischen central-commission 
V, 1879, 63f.; bureau der k.k. statistischen central-commission (hg.), bewegung der 
 bevölkerung der im reichsrathe vertretenen königreiche und länder. in: österreichische statistik, 
Wien 1882–1916; statistik austria (http://www.statistik.at/web_de/statistiken/bevoelkerung/
index.html), zuletzt geprüft am 09.07.2012. (eigene berechnung und darstellung)
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1930 bis 1937 dauerte und die Wirtschaft in einer umstrukturierungsphase 
traf, muss angesichts des biP-aufschwunges ab 1934 nur bedingt angenommen 
werden.40 die wirtschaftliche schwächung speziell ab 1931 führte, wie an-
schließend anhand von Zeitzeugenaussagen dargelegt wird, zu der später ver-
breiteten meinung innerhalb der österreichischen bevölkerung: hitler kam 
und brachte uns allen arbeit. 

Die Mikroperspektive steirischer ZeitzeugInnen zur  
Weltwirtschaftskrise im Vergleich zur Makroebene der Krise

die nachfolgenden aussagen und meinungen zur Weltwirtschaftskrise der 
1930er Jahre stammen aus interviewausschnitten, welche im oral-history-
archiv graz aufliegen. die gespräche wurden mit hilfe der geschichtswissen-
schaftlichen methode der oral history erarbeitet. diese geht davon aus, dass 
der alltag trotz seiner routine im gedächtnis verhaftet bleibt. allerdings wer-
den erinnerungen stark ausgeformt, sodass es nach assmann wahrscheinlich 
ist, dass diese nachträglich an eine heutige situation angepasst wurden.41 dem 
Vorwurf an die oral history und die biografieforschung, die Zeitspanne zwi-
schen erinnern und erzählung liege zu weit auseinander, begegnet rosenthal 
mit der feststellung, dass „… die Zeitspanne zwischen erlebnis und erzählung 
nichts über den modifizierungsgrad der erzählung aussagt“.42 die Weltwirt-
schaftskrise der 1930er Jahre wurde in der tat von der Zeit des nationalsozia-
lismus überschattet. nichtsdestoweniger dienen die erinnerungen der Zeit-
zeuginnen aus dem oral-history-archiv graz erstmals für eine darlegung einer 
anderen geschichte, die abseits von wirtschaftlichen Zahlen oder volkswirt-
schaftlichen überlegungen stattfand. es ist eine geschichte von menschen, 
„… die sich nicht immer von selbst erzählt: familienkram inmitten politischer 
Zeitläufe und sozialen Wandels“.43 

die Zwischenkriegszeit war von inflation, wirtschaftlichen schwierigkeiten 
und poltischen Problemen geprägt. das Jahr 1922 mit der hyperinflation oder 

 40 Vgl. abb. 2.
 41 aleida assmann, stabilisatoren der erinnerung – affekt, symbol, trauma. in: Jörg rüsen/

Jürgen straub (hg.), die dunkle spur der Vergangenheit. Psychoanalytische Zugänge zum 
geschichtsbewußtsein, frankfurt am main 1998, 131–153. hier 143.

 42 gabriele rosenthal, erlebte und erzählte lebensgeschichte. gestalt und struktur biographi-
scher selbstbeschreibungen, frankfurt am main/new york 199, 83.

 43 lothar steinbach, lebenslauf, sozialisation und „erinnerte geschichte“. in: lutz nietham-
mer/Werner trapp (hg.), lebenserfahrung und kollektives gedächtnis. die Praxis der >oral 
history<, frankfurt am main 1980, 291–323, hier 319.
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die einführung des schillings 1925 wurden ebenso wie die krise der 1930er 
Jahre „erinnert“. exemplarisch wies ein steirischer kaufmann ausführlich auf 
jene Zeit hin: „10.000 kronen, 10.000 kronen waren 1 schilling, damals bei 
der umwechslung. 2 kronen, die sind, die sind wie wenn, deutschösterreich 
hat ja österreich geheißen, deutschösterreich und in deutschösterreich, da 
sind die kronen gestempelt worden mit einem gelben stempel darauf, und da 
ist daraufgestanden deutschösterreich. also das geld war überhaupt nichts 
wert damals. ein schachtel Zündhölzer hat 4 mio. kronen gekostet und das 
brot hat gekostet damals, ja wenn ich mich genau erinnern könnte, fünf eier 
ein sechserl hat es vorher und dann haben fünf eier 2 mio. oder so etwas ge-
kostet. es war nur in millionen, alles millionen, weil wie ich gelernt habe, wenn 
ich habe müssen auf die geld, auf die Post gehen, einzahlen vom geschäft aus, 
da habe ich den schubkarren genommen und eine große schachtel und da war 
das geld drinnen, milliarden. das war damals.“44 es waren keine schubkarren, 
aber sicherlich größere geldbörsen, welche die menschen mit sich führen 
mussten. die Zeit der hyperinflation, der übergang von kronen zum neuen 
schilling, brachte zwar mit sich, dass das geld als solches kaum mehr einen 
bestimmten Wert widerspiegelte, aber „milliarden“ einer österreichischen 
Währung hatte kein mensch in seiner brieftasche. 

betrachtet man statistische kennzahlen, dann lässt sich sagen, dass die 
2 millionen für einige eier unrealistisch sind. kostete beispielsweise ein ei vor 
dem ersten Weltkrieg noch 0,1 kronen und ein kilo rindfleisch zwei kronen, 
erhöhten sich die Werte bis 1924 auf 1.700 kronen für ein ei bzw. 31.000 
kronen für ein kilo rindfleisch.45 erinnerungen über einen langen Zeitraum 
und eine Vielzahl von unterschiedlichen Währungen und umrechnungskursen 
führten wahrscheinlich zu den undifferenzierten angaben des Zeitzeugen. 

die Wirtschaftsentwicklung der 1930er Jahre drückte sich in den erinne-
rungen der Zeitzeuginnen in zweifacher hinsicht aus: Zum einen erlebten sie 
bewusst eine wirtschaftliche krise, und zum anderen führte diese krise zu ei-
genen persönlichen Problemen, die sich in arbeitslosigkeit, Perspektivenlosig-
keit, ungewissheit, selbstzweifel, kurz in einer inneren krise – der lebens-

 44 oha-Wisog al 32-12/83. 6.
 45 Vera mühlpeck/roman sandgruber/hannelore Woitek, index der Verbraucherpreise 

1800–1914. eine rückberechnung für Wien und den gebietsstand des heutigen österreichs. 
in: österreichisches statistisches Zentralamt (hg.), geschichte und ergebnisse der zentralen 
amtlichen statistik in österreich 1829–1979, bd. 1 (= beiträge zur österreichischen statistik 
550), Wien 1979, 134f., 144f.; österreichisches statistisches Zentralamt (hg.), die entwicklung 
der Verbraucherpreise von 1900 bis 1996 (= beiträge zur österreichischen statistik 1240), Wien 
1997, 28.
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krise – ausdrücken konnten. ungelernte arbeitskräfte waren dabei am höchsten 
gefährdet. männer und frauen (alle vor 1915 geboren) antworteten auf die 
zentralen fragen, wie sie die Wirtschaftskrise wahrgenommen hatten bzw. an 
was sie sich noch aus der Zeit der 1930er Jahre erinnern können, mehrheitlich 
mit den themenbereichen beschäftigung (arbeitslosigkeit) und Politik. die 
aussagen der frauen sind immer im jeweiligen rollenbild der 1930er Jahre zu 
sehen. dieses sah klare rollenverteilungen in den bürgerlichen familien (mut-
ter als erzieherin, Vater als alleinverdiener) vor. schmidlechner weist aus-
drücklich darauf hin, dass frauen in der regel weniger als männer biographisch 
niedergeschrieben haben. daher ist die oral-history-methode besonders ge-
eignet, um an informationen zu kommen, die sonst nicht zugänglich wären.46 
die aussagen und kommentare sind – darauf sei besonders hingewiesen – 
immer im kontext der jeweiligen Zeit und des aufwachsens der Zeitzeuginnen 
zu sehen, die alle noch in der monarchie geboren wurden. 

ein zentral fokussiertes thema im erinnerungsprozess bestand in der er-
werbslosigkeit. auf die frage nach den auswirkungen der Weltwirtschaftskrise 
erinnerte sich eine magd an die arbeitslosigkeit: „... sie [= die arbeitslosen] 
sind betteln gegangen, einer hat den anderen die türschnalle in die hand ge-
geben, aber soviel Verbrechen sind nie geschehen als wie heute. [...] so wie 
unten beim Wächterhäusel haben wir oft einen über nacht behalten im stadl 
draußen. und haben ihnen auf nacht ein nachtmahl gegeben und ein stroh 
‚aussi‘ zum Zudecken. [...] in der früh, hat wieder gefragt, ob wir könnten einen 
kaffee geben, haben wir ihm einen kaffee gegeben und einen sterz. und nach-
her ist er wieder fort gegangen.“47 und sie hatte damit recht: Vergleicht man 
die Verurteilungen wegen diebstahls in der steiermark 1931 (7.353 Personen) 
mit dem Jahr 1990 (14.117 Verurteilte), wird klar erkennbar, dass die subjek-
tive Wahrnehmung der magd zum Zeitpunkt des interviews 1988 einem hohen 
Wahrheitsgehalt entspricht.48 

des weiteren meinte die frau: „... die haben oft stroh in die stube hinein 
getan und haben dort leute hingelegt, weil sie sie draußen im stall nicht 
wollten hinein tun, weil sie angst haben gehabt wegen dem anzünden. aber 
wenn sie wen behalten haben, dann haben sie immer gesagt, Zündhölzer oder 
feuerzeug und nachher den ausweis haben sie müssen auf nacht hergeben. 

 46 karin maria schmidlechner, oral-history als methode der historischen frauenforschung, 
in: dies. (hg.), signale. Veröffentlichungen zur historischen und interdisziplinären frauen-
forschung, bd. 1, graz 1994, 9–24, hier 12.

 47 oha-Wisog s 912-1/88, 13.
 48 stat. handbuch pro 1931 sowie statistik austria (http://www.statistik.at/web_de/statistiken/

soziales/kriminalitaet/index.html) (06.07.2012).
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und das haben sie hergegeben und dann haben sie sie in den stall ‚aussi‘ ge-
legt.“49 Wer kein geld mehr für seine miete hatte und obdachlos war, musste 
nicht nur naturalien (brennholz, obst, gemüse) zum überleben sammeln, ein 
primäres Ziel lag in einem nachtlager. eine frau aus Paldau dazu: „... die ganzen 
arbeitslosen haben sich die schnalle gedrückt, [...] auf nacht nachher haben 
sie müssen bei den bauern übernachten, sind sie beim bürgermeister Zettel 
holen gegangen, wo sie dürfen übernachten.“50 

es war keineswegs so, dass massen von arbeitslosen wie wilde horden 
durch die steiermark zogen und arbeit und unterkunft suchten. Vielmehr 
waren es einzelne Personen oder kleinere gruppen, die ihr glück versuchten. 
eine köchin aus strallegg antwortete auf die frage „und vor dem 30er-Jahr ist 
es dann recht gut gegangen?“ folgendes: „na ja, gut war es nie, aber die 30er-
Jahre, das waren die schlechtesten Jahre, denn da war gar nichts. da war eine 
arbeitslosigkeit, da sind die studenten gekommen, da haben sie müssen, habe 
ich müssen die Zetteln schreiben, zu den bauern hinausschicken. da sind oft 
so 20, 25 burschen dahergekommen auf nacht.“51 auf die nachfrage, ob diese 
menschen eine arbeit suchten, sagte sie: „Ja, die sind auf Walz gegangen. da 
hat man gesagt Walz, die haben keine arbeit gehabt. die sind gegangen auf die 
straß, und wir haben sie zu den bauern schicken müssen, dass sie über nacht 
bleiben haben können. einen burschen haben wir dann behalten, der ist dann 
7 Jahre bei uns geblieben. der ist von mooskirchen gewesen, ein bäcker. und 
der ist 7 Jahre bei uns blieben. den haben wir behalten, weil er brav war und 
gearbeitet fleißig. Wir haben einen lehrbuben gehabt und sonst nichts. Wir 
haben, furchtbare Zeiten die 30er-Jahre.“52 einige kilometer außerhalb der 
steiermark, im dorf arzberg (bezirk neunkirchen), erinnerte sich eine frau: 
„in den 30er-Jahren da war da, ist eigentlich, haben wir in arzberg nicht so 
wahnsinnig viel gespürt, das war nur wenn die studenten gekommen sind um 
unterstützung und das man sie nachher übernachtet hat, die haben oft im stall 
geschlafen, dass man ihnen ein frühstück gegeben hat und so. da hat man erst 
gemerkt, wie sich das alles auswirkt, weil radio und das hat man ja alles nicht 
gehabt. na ja, den bauern ist auch nicht so gut gegangen, haben auch wenig 
geld gehabt alle miteinander, jetzt haben schon viele auch gejammert, dass gar 
nichts mehr zu machen ist, aber so gespürt als wie in den städten hat man es 
draußen wirklich nicht am land. […] dann bin ich im 1936 Jahr nach graz 

 49 oha-Wisog s 912-1/88, 13.
 50 oha-Wisog s 929-1/88, 7.
 51 oha-Wisog s 425-6/86, 4.
 52 ebd.
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gekommen, war aber auch sehr schwer, einen Posten zu bekommen. den was 
ich bekommen habe, da haben sich gleich 40 gemeldet gehabt, und mein 
freund, der war halt auch in graz, und dann haben wir uns dort getroffen und 
haben auch das erlebt, den umsturz.“53 

die wirtschaftliche krise und diverse weitere gründe (industrialisierung, 
firmenneugründungen, massenproduktion, usw.) führten zu einer sich fort-
setzenden binnenmigration. die stadt graz und graz-umgebung wurden zu 
einem zentralen Zuzugsgebiet in der steiermark. die Zuwanderung fand vor 
allem in jene Vororte von graz statt, die schließlich im Jahr 1938 eingemeindet 
wurden (eggenberg, andritz, st. Peter usw., also die heutigen bezirke 6–16 
bzw. 17), was die abb. 8 verdeutlicht. 

studenten als ungelernte arbeitskräfte hatten es zur Zeit der Weltwirt-
schaftskrise besonders schwer, so sie nicht aus einem „guten hause“ kamen. ein 
aus fürstenfeld stammender Priester erzählte 1984 auf die frage, ob die leute 

 53 oha-Wisog al 91-10/84, 4–5.

Abbildung 8: Zuwanderung in die steirischen Bezirke 1926/30

Quelle: stat. handbuch 1927–1931; bundesamt für statistik (hg.), Vorläufige ergebnisse der 
Volkszählung vom 7. märz 1923 (= beiträge zur statistik der republik österreich), Wien 1923; 
bundesamt für statistik (hg.), die ergebnisse der österreichischen Volkszählung vom 22. märz 
1934. steiermark (= statistik des bundesstaates österreich, heft 7), Wien 1935.  
(eigene berechnung und darstellung)
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eine arbeit hatten oder auf den straßen herumlungerten: „nein, damals war die 
arbeit ziemlich, die leute waren ziemlich beschäftigt, es hat nämlich die tabak-
fabrik damals, die staatliche, nicht, die ja mit hainburg zusammenhängt, soll 
damals ungefähr mindestens 2.000 beschäftigte gehabt haben. Während heute 
ja nur mehr 400, 450 da beschäftigt sind. es ist damals, die tabakfabrik war 
praktisch das große Potential für die arbeiterschaft, und es sind ganz gut bezahlt 
worden und sind gesichert angestellt, und es haben auch viele diese kleinen 
häuser herumgebaut auch mit subvention oder irgendwie stundung von ihrem 
lohn oder man hat einfach vorgestreckt und hat auf diese art und Weise halt 
ihnen geholfen, dass sie diese häuser bauen konnten, und da ist damals ein reges 
leben gewesen, das muss man schon sagen.“54 die große depression der 1930er 
Jahre wurde je nach region in der steiermark unterschiedlich wahrgenommen. 
so wie im fall fürstenfeld konnte eine einzige firma über das schicksal hun-
derter Personen bestimmen. diese tatsache alleine macht allerdings noch keine 
krise aus, da auch heute große unternehmen in konkurs gehen können.

die arbeitslosigkeit und unsichere arbeitsplätze bestimmten bei vielen 
steierinnen den alltag. eine 1910 geborene frau aus graz hatte zur situation 
„wie es früher war“ vorerst nur nachstehende erinnerung: „1920 bis 1940 gibt 
es nicht viel zu sagen, da gibt es nicht viel.“55 die interviewerin fragte daraufhin, 
ob es nicht arbeitslose gab. die frau verstand die frage nicht, und erst nach 
nochmaligem fragen kam die antwort: „schlecht, weil sie haben, sind ausge-
steuert auch gewesen, haben nicht fortwährend bekommen die arbeitslose, sie 
sind auch ausgesteuert worden und dann keine arbeit, das nicht und das nicht, 
ja um gottes Willen.“56 Zu ihrer eigenen arbeitslosigkeit meinte sie schließlich: 
„freilich und dann bin ich oft, haben sie gesagt sogar, ich will den kaufmann 
gar nicht nennen, ja, wir nehmen sie auf, aber wir zahlen keine Versicherung 
[sozialversicherung]. Ja, da waren wir froh, dass wir eine arbeit gehabt haben 
ums billige geld, und wenn man sie, man hat sich nicht [...] dürfen oder was 
einem nicht gepasst hat, da haben sie gesagt: ,Ja wenn es ihnen nicht passt, 
gehen sie, statt ihnen bekomme ich hundert andere.‘ bitte, das war die Parole 
von den geldleuten, die etwas gehabt haben, der arme war direkt, wir waren 
keine sklaven, aber in dieser Weise waren wir versklavt, nichts haben wir ge-
habt, wir haben uns gar nicht rühren dürfen oder etwas sagen, dass uns was 
nicht gepasst hat.“57 die krise bewirkte eine enorme Zunahme der schwarz-

 54 oha-Wisog al 86-5/84, 2.
 55 oha-Wisog al 73-6/84, 4–5.
 56 ebd.
 57 ebd.
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arbeit und damit eine Zunahme von ausgesteuerten und Personen, die in 
 einem atypischen beschäftigungsverhältnis standen. sie alle mussten in prekä-
ren Verhältnissen leben. andererseits waren nicht alle menschen zur Zeit der 
krise arbeitslos, und das empfinden einer krise kann nur individuell nachge-
wiesen werden und unterliegt keiner allgemeinen gültigkeit.

der zuvor genannte Vergleich der eigenen arbeit mit Versklavung ist ein 
einzelfall in den erinnerungen. eine schneiderin erinnerte sich nüchterner: 
„ich war dienstmädchen. also die arbeitslose bestand darin, man bekam ei-
nige monate eine gewisse unterstützung, nach sechs monaten wurde die ver-
ringert, das war dann der notstand, und nach weiteren sechs monaten, wenn 
man keine arbeit gefunden hat oder eine zugewiesen bekommen hat, wurde 
man ausgesteuert. und solche menschen gab es viele, viele, die dann in ihrer 
Verzweiflung gar nicht wussten, wie sie sich durchschlagen sollten. da war es 
dann so, dass viele sich zusammengetan haben und auf der straße oder im hof 
von haus zu haus gesungen haben oder mit musik gespielt und gewartet ha-
ben, bis die anderen, denen es noch besser ging, einige groschen herunterge-
worfen haben.“58 eine kollektive erinnerung bestand in der sichtbarmachung 
von armut, ausgelöst durch die massenarbeitslosigkeit.59

ein schriftsetzer erzählte auf die frage hin, ob viele menschen unter der 
armutsgrenze lebten: „Ja, die frage schließt schon an das bereits gesagte an. 
nach dem ersten Weltkrieg entwickelte sich um das Jahr 1929 eine Wirt-
schaftskrise, die dazu führte, dass z. b. in österreich drei Viertel der bevölke-
rung laut statistik nicht das existenzminimum verdient hat. einer dieser leid-
tragender war ich dann damals. und zwar von 1931 bis zum Jahre 1937, in der 
Zwischenzeit habe ich dann in der kanzlei ab und zu einige Wochen arbeiten 
können, aber im großen und ganzen bin ich noch mit dem 20. lebensjahr 
von meinen eltern abhängig gewesen, und da war die situation schon so, dass 
wir z. b. wenn auch Vati arbeitslos war, in der Woche um 5 schilling mehr 
unterstützung bezogen haben als in dem fall, wenn der Vati am steinbruch zu 
den schwersten bedingungen arbeiten musste, und um diese 5 schilling weni-
ger bekam, weil ich sofort ausgesteuert wurde. ,notlage hat es nicht gegeben‘, 
war die begründung.“60 das vom Zeitzeugen erwähnte existenzminimum be-
deutet die möglichkeit, ein menschliches dasein (existenz) zu führen, ohne 
gesundheitlichen schaden erleiden zu müssen. Wirtschaftliche existenz meint 
im unterschied dazu, dass sich durchschnittliches einkommen und lebens-

 58 oha-Wisog s 426-6/86, 6.
 59 melinz, erwerbsarbeitslosigkeit (wie anm. 37), 141–166.
 60 oha-Wisog s 483-1/87, 1.
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erhaltungskosten (miete, nahrung usw.) zumindest kostendeckend auf dem 
gleichen stand befinden. der begriff existenzminimum ist somit nicht mit der 
möglichkeit, existieren zu können, gleichzusetzen, sondern meint, dass das 
einkommen gerade die lebenserhaltungskosten decken kann. Viele Personen 
waren während der 1930er Jahre in österreich in gefahr, in die relative armut 
zu fallen. relative armut meint dabei den allgemeinen lebensstandard eines 
menschen in relation zur gesellschaft. im unterschied dazu basiert die ab-
solute armut auf den bedingungen, um ein physisch gesundes leben führen 
zu können. die absolute armut ist daher nur individuell „nachweisbar“.61 die 
gefahr, in relative armut zu geraten, ist bei Personen mit niedrigem ein-
kommen größer als bei Personen mit besserem einkommen. betrachtet man 
aus diesem gedanken heraus die situation der menschen in der steiermark in 
den 1930er Jahren, lässt sich klar die subjektiv wahrgenommene angst vor 
 einem abstieg in die armut insbesondere mit dem blick nach deutschland 
erklären, wo die armen (bettlerinnen usw.) von den nationalsozialisten zu 
tausenden von den straßen „entfernt“ und großteils in lager deportiert wur-
den.62

die wirtschaftliche situation in österreich wurde von zahlreichen men-
schen erst durch einen gemeinsamen familienverdienst überwunden. fehlte 
ein einziges gehalt oder eine staatliche unterstützung, konnte es zu ernsthaf-
ten schwierigkeiten nicht nur für eine einzelperson, sondern für die ganze 
familie kommen. ein fabriksarbeiter aus Paldau fasst die Zeit der 1930er 
Jahre wie folgt zusammen: „Ja, schlechtere Zeiten eben gekommen, wie die 
arbeitslosigkeit ist gekommen, die ist überall gewesen. Wir sind in den betrieb 
gekommen, am samstag hat es nichts geheißen, normal sind sie heimgegangen 
von der schicht, und montag waren einfach die tore zu und haben sie nieman-
den hineingelassen. und kein haus, kein brot, kein dings, da hat es keine 
unterstützung gegeben, keine arbeitslose oder was. da hat sich jeder ein stück, 
was er gekonnt hat, ein stück acker gekauft, ein paar ar, ein paar Quadrat-
meter, sagen wir und hat sich das häusel gebaut auf schulden und hat die 
erdäpfel und hühner und schweine hat er sich gefüttert. […] War ja nichts, da 
konnte man nirgends hingehen, weil der bauer hat sie nie genommen für die 
kost, obwohl er soviel hat gehabt, da hat er ein paar Zigaretten gegeben, zehn, 
und da haben sie gearbeitet.“63 interessanterweise gab der mann im gespräch 

 61 anthony giddens/christian fleck/marianne egger des campo, soziologie, graz/Wien 
2009, 513f.

 62 berthold dietz, soziologie der armut. eine einführung, frankfurt am main/new york 1997, 
44.

 63 oha-Wisog s 928-1/88, 6.
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an, nichts zu essen, aber finanzielle mittel für einen grundkauf zur Verfügung 
gehabt zu haben. ein weit verbreitetes Phänomen der krise bzw. vieler wirt-
schaftlicher notlagen ist der tauschhandel. Wer kein geld zur Verfügung 
hatte, tauschte naturalien.

ein beamter aus Judenburg wies auf einen weiteren wichtigen Punkt hin: 
„… die damalige Wirtschaftskrise wie sie in Judenburg, im steueramt hatten 
wir rund 4.000 arbeitslose zur auszahlung gehabt und eine unmenge von 
Zwangsversteigerungen von bauernhöfen, dann eine reihe von riesenkorrup-
tionen, man kann es wirklich so bezeichnen, die namen bosel, castiglione, 
creditanstalt, Postsparkasse, ahrer, Phönix und noch andere waren damals in 
aller munde. auf jeden fall kam inzwischen das Jahr 1933 heran und auf ein-
mal etabliert sich in österreich die regierung dollfuß, richtiger müsste man 
es bezeichnen mussolini-dollfuß-starhemberg und hat mit dem kriegswirt-
schaftlichen ermächtigungsgesetz 1917 begonnen zu regieren.“64 die massen-
arbeitslosigkeit und die dadurch einhergehende unsicherheit innerhalb der 
arbeiterschaft und der beamten spielten radikalen Parteien und ideologien in 
die hände. 

lehrlinge verdienten in den 1930er Jahren sehr wenig. ein deutschlands-
berger erzählte über seine ausbildung: „im Jahr 1928 trat ich in die lehre einer 
schlosserwerkstätte in graz-eggenberg ein, meine lehrzeit dauerte dreieinhalb 
Jahre, dazwischen musste ich die dreijährige berufsschule machen, war immer 
am nachmittag, zweimal in der Woche und die lehrzeit war sehr anstrengend. 
Wir haben müssen viel arbeiten und es war fast alles händisch zu machen und 
auch nebenbei oft den meister auch Privatgarten umstechen usw., so arbeiten 
machen. […] Ja der lohn war im 1. lehrjahr 1 schilling, im 2. Jahr 2 schilling 
und im 3. Jahr waren es 3 schilling. […] für 1 schilling hat man bekommen 
ca. 15 bis 20 semmeln, ... brot, 20 semmeln, und es war halt ein sehr beschei-
denes leben. Viele abendessen waren nur ein schwarzer kaffee und ein stück 
brot. […] tägliche arbeitszeit war von 7.00 uhr früh bis 12.00 uhr mittag 
und von 1.00 uhr bis 5.00 uhr abends und samstag bis 12.00 uhr mittag. […] 
nach den dreieinhalb Jahren hätte ich viel glück gehabt und schon gehofft, in 
der grazer Waggonfabrik unterzukommen, als ich frei war, wurde der betrieb 
gesperrt, da damals schon die arbeitslosenzeit in den Jahren 1930/31 begon-
nen hat, die Wirtschaftskrise. […] Ja, meine mutter hat dann auch zeitweise 
müssen arbeitslos sein und hat dann zeitweise wieder ein glück gehabt, in einer 
konditorei zu arbeiten, dass wir unseren lebensunterhalt fristen konnten, und 
nach meiner lehrzeit wurde ich dann auch bald arbeitslos, habe dann so aus-

 64 oha-Wisog s 281-1/86, 8.
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hilfsweise in verschiedenen betrieben arbeit bekommen und das andere war 
halt arbeitslosenzeit, eine sehr traurige Zeit für uns Junge und natürlich kein 
geld und nichts, und die arbeitslose ging nur ein Jahr und dann wurden wir 
ausgesteuert und dann hatten wir, waren wir ganz abhängig von der mutter.“65

in dem Zitat sind zwei aussagen von bedeutung. Zum einen stimmt die 
erinnerung des Zeitzeugen hinsichtlich seines lohnes, den er als lehrling er-
hielt, mit kennzahlen aus dem Jahr 1928 überein,66 und damit verbunden ist 
die zweite besonderheit. es gab noch keine gesetzlich kollektiv vereinbarte 
lehrlingsentschädigung. Zwar konnten lehrherren bereits seit 1885 eine indi-
viduelle lehrlingsentschädigung oder eine abgabe von naturalien als gegen-
leistung für die geleistete arbeit vereinbaren, aber eine entschädigung war 
noch kein muss.67 als junge erwachsene konnten viele neue facharbeiterinnen 
nicht aus dem familiären Verband ausbrechen und von zu hause ausziehen. 

die statistischen Zahlen differenzieren allerdings diese sicht. so war die 
Wohnungssituation z. b. in graz sicherlich eine schlechte, aber sie wurde im 
laufe der Zwischenkriegszeit besser – nicht umgekehrt. so wurden rund 7.400 

 65 oha-Wisog al 62-6/84, 1–2.
 66 stat. handbuch Xi. 1930, 146f
 67 isabella kallab, die rechtliche stellung des lehrlings ab inkrafttreten der gewo 1859 bis 

zum ausbruch des 1. Weltkrieges. ungedr. diss. graz 1995, 177.

Abbildung 9: Personen pro Haushalt in Graz

Quelle: Volkszählungen der Jahre 1869, 1880, 1890, 1900, 1910, 1923 sowie 1934.68
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neue Wohneinheiten in diesem Zeitraum geschaffen. Von 1910 bis 1934 sinkt 
der anteil der Personen pro haushalt von 3,8 auf 3,3 bei einer insgesamt sogar 
leicht zunehmenden bevölkerung (abb. 9). 68

eine 1905 geborene grazer kauffrau sprach über ihr geschäft nach 1929: 
„das geschäft hat sehr gelitten und überhaupt haben wir keine Ware fast ge-
habt. […] Wenig Ware gehabt wie ich hergekommen bin. schnittware ganz 
wenig, kann ich mich erinnern. und dann natürlich die leute. […] geld war 
nichts, die leute waren alle arm da und haben nur das notdürftigste gekauft. 
ich kann mich noch gut erinnern, da ist eine bäuerin gewesen von felsau [?], 
die hat in der Woche nur 1/4 kg Zucker gebraucht, vor lauter. und sonst haben 
sie ganz wenig gekauft, kaffeemischung oder irgendwas. kaffeemischung das 
haben sie selbst gemacht vom getreide, und so haben die leute gelebt damals.“69 
nicht nur das geringe einkommen machte den menschen in österreich zu 
schaffen, viele Waren wurden aufgrund der krise zu teuer oder konnten erst 
gar nicht mehr bezogen werden. 

echter kaffee war äußerst selten, weshalb auf mischungen bzw. kaffee-
ersatzprodukte zurückgegriffen werden musste. eine 1902 geborene Volkschul-
lehrerin erinnerte sich in diesem Zusammenhang: „dann am ende, also 1929 
bis dann in die 30er hinein, da ist halt der große umschwung gekommen. da 
haben z. b. die russen das holz so billig nach österreich geliefert, dass es bil-
liger war, als was man hier gekauft hat. die müssen dort draufgezahlt haben. 
aber sie haben es herein geliefert. und viele holzhändler sind damals zu-
grunde gegangen. manche haben selbstmord begangen. Wir haben unser ge-
schäft auch dadurch verloren, nur hat niemanden einen schaden gehabt. das 
war doch verhältnismäßig klein, dass man noch alles hat machen können.“70 

die grüne steiermark, ein umschlagplatz für russisches holz? inwieweit 
dies mit der krise der 1930er Jahre in einen Zusammenhang zu bringen ist oder 

 68 bureau der k.k. statistischen central-commission (hg.), bevölkerung und Viehstand der im 
reichsrathe vertretenen königreiche und länder, dann der militärgrenze nach der Zählung vom 
31. dezember 1869, Wien 1871f.; bureau der k.k. statistischen central-commission (hg.), die 
ergebnisse der Volkszählung und der mit derselben verbundenen Zählung der häuslichen 
nutzthiere vom 31. dezember 1880 in den im reichsrathe vertretenen königreichen und län-
dern (= österreichische statistik, band 1f.), Wien 1882; bureau der k.k. statistischen central-
commission (hg.), österreichische statistik, bände XXXii–XXXiV, lXiii–lXV, nf 1–5 
Wien 1892, 1894, 1902, 1904, 1912–1919; bundesamt für statistik (hg.), Vorläufige ergebnisse 
der Volkszählung vom 7. märz 1923 (= beiträge zur statistik der republik österreich), Wien 
1923; bundesamt für statistik (hg.), die ergebnisse der österreichischen Volkszählung vom 
22. märz 1934. steiermark (= statistik des bundesstaates österreich, heft 7), Wien 1935. 

 69 oha-Wisog s 389-6/87, 1.
 70 oha-Wisog s 402-1/86, 16.
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ob es sich dabei schlicht um einen internationalisierungsprozess der marktwirt-
schaft gehandelt hat, ist unklar. 

den irrglauben, dass die hohe Zahl der selbstmorde zur Zeit der Weltwirt-
schaftskrise eine kollektive scheingeschichte sei, wie sie durch den medialen 
diskurs aus den usa nach europa transferiert wurde, widerlegt abbildung 10. 
die Verdrossenheit in der bevölkerung zeigt sich anhand der selbstmordrate. 
diese war zur Zeit der Wirtschaftskrise höher als während des ersten Welt-
krieges und direkt danach.71 

die arbeitssituation innerhalb der arbeiterschaft der 1930er Jahre spiegel-
te sich in der Wohnsituation wider. eine kapfenbergerin meinte in einem 
gespräch dazu: „Ja es war auch mit den Wohnungen sehr schwer, also es ist uns 
versprochen worden, ja also nur einmal eine notwohnung. diese notwohnung 

 71 karner, steiermark (wie anm. 21, 194.

Abbildung 10: Selbstmordrate auf 1.000 Einwohner in der Steiermark 

Quelle: bureau der k.k. statistischen central-commission (hg.), bewegung der bevölkerung  
der im reichsrathe vertretenen königreiche und länder. in: österreichische statistik, Wien  
1882–1916; mitteilungen des deutschösterreichischen staatsamtes für Volksgesundheit, Wien 
1918–1919; mitteilungen des Volksgesundheitsamtes im ministerium für soziale Verwaltung, 
Wien 1919–1938. (eigene berechnung und darstellung)

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5
18

75

18
80

18
85

18
90

18
95

19
00

19
05

19
10

19
15

19
20

19
25

19
30

19
35

19
40

19
45

19
50

19
55

19
60



291

hat dann doch von 1931 bis 1936 gedauert und da war auch das Wasser z. b. 
in der Wohnung nicht drinnen.“72 es handelte sich um eine firmenwohnung 
des unternehmens „böhler“. „hat natürlich fast nichts gekostet, das war da-
mals. und dann 1936 da haben wir dann schon eine schönere Wohnung ge-
kriegt, da war sogar schon bad dabei, aber noch heizofen. also heizherd in 
der küche. und erst dann die dritte Wohnung, da mussten wir dann von der 
schönen Wohnung wieder heraus, das war dann schon gleich nach dem krieg.“73 
im kontext der Zeit war eine arbeiterwohnung mit bad purer luxus.74 

in der geschichtswissenschaft herrscht zur großen thematik der arbeits-
losigkeit in Verbindung mit der wirtschaftlichen depression im europa der 
1930er Jahre einigkeit darüber, dass die massenarbeitslosigkeit dem national-
sozialismus einen verstärkten auftrieb in deutschland und ebenso in öster-
reich verschaffte. dieser glaube an einen starken mann mit seiner Partei, der 
die arbeitslosigkeit besiegt hatte, herrschte noch lange in der öffentlichen 
meinung in österreich nach 1945 vor. Zahlreiche interviews aus dem oral-
history-archiv graz belegen diesen irrglauben. schöpfer weist hierbei richti-
gerweise darauf hin, dass in den 1930er Jahren beschäftigungsmaßnahmen mit 
dem keynesianischen investitionsmultiplikator mit weit höheren beschäfti-
gungsmultiplikatoren versehen waren als im 21. Jahrhundert. mit spaten und 
schaufeln ließen sich viele menschen damals beschäftigen, heute sorgen teure 
baugeräte dafür.75 der mythos des autobahnbauers hitler und der Vollbe-
schäftigung stellte sich im nachhinein als ein schutzmechanismus gegen die 
Wahrheit heraus. arbeitslosigkeit und die Weltwirtschaftskrise bedeuteten für 
viele erinnerungsträgerinnen eine automatische koppelung an die damalige 
Politiklandschaft und den nationalsozialismus. das bild aus deutschland war 
aber faktisch falsch. manipulationen an der arbeitslosenversicherung, der 
reichsarbeitsdienst und die Wehrpflicht, um nur einige Punkte zu nennen, 
führten zu einer scheinvollbeschäftigung, die in österreich mitunter durch 
den damaligen medialen diskurs verstärkt wahrgenommen wurde.

ein 1902 geborener steirischer maler erinnerte sich auf die frage, ob sich 
die bankenkrise in Zeitungen aus dem Jahr 1929 schon angekündigt habe: „es 
war dort, es war ja eine Zeit, es ist zuerst, nach dem ersten Weltkrieg, dort sind 
auch schlechte Zeiten gewesen und das hat sich nachher ,aussa‘ kristallisiert. 
dort haben ja zuerst die sozialisten die regierung gehabt. nachher haben die 

 72 oha-Wisog s 910-1/88, 5.
 73 ebd.
 74 dieser umstand zeigt deutlich, wie differenziert die unterschiedlichen erinnerungen im Ver-

gleich zur „krise“ des Jahres 2009 betrachtet werden müssen. 
 75 schöpfer, die öffentliche hand (wie anm. 11), 182.
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bis in die 20er-Jahren, 22er-, 23er-Jahr, haben die abgewirtschaftet gehabt. 
haben sie kein geld nicht mehr gehabt. dann haben sie zurückgelegt alles und 
haben gesagt zu den schwarzen praktisch, jetzt tut’s ihrs. dann war es nachher 
schon ganz schlecht, arbeitslose viele. und der seipel ist Pfarrer gewesen, der 
ist nachher bundeskanzler geworden […] der [Prälat seipel] hat nachher den 
karren wieder heraus und nachher ist die geschichte eigentlich bis zum 28er-
Jahr ganz gut gegangen. dann im 29er-Jahr war dann die Weltwirtschaftskrise. 
die ist von amerika ausgegangen. und dort ist dann natürlich bei uns nachher 
auch schief gegangen. da sind so viele arbeitslose gewesen, die keine arbeit 
mehr gehabt haben, die sind, 24 Wochen haben sie zusammenbringen müssen 
die arbeiter, dass sie eine unterstützung gekriegt haben. und nachher haben 
sie die auch nur eine gewisse Zeit gekriegt. nachher sind sie ausgesteuert wor-
den. da haben sie nichts mehr gekriegt, nachher sind sie ,fechten‘ [= betteln] 
gegangen. und nachher war das natürlich 1929/30 bis zum 1937/38 eine 
rechte arbeitslosigkeit gewesen.“76 die angaben über die wirtschaftliche ent-
wicklung der 1920er Jahre sind nicht mit dem biP pro kopf in einklang zu 
bringen (vgl. abb. 2). die berichtete Vorgeschichte zur krise kann daher nur 
als politisch motiviert interpretiert werden.

eine grazerin reagierte auf die frage, was sie an der Weltwirtschaftskrise zu 
spüren bekam, wie folgt: „na ja schon, schon, schon der nationalitätenkampf 
war immer sehr stark, sie waren dann neidig und so, haben aber gewirtschaftet 
und die deutschen haben das aufgekauft und es hat sich ausgebreitet. nicht 
wahr, wie die kolonisten, sind dann alles reiche bauern dann geworden und 
andere berufe auch, nicht wahr, waren sehr, es war die kornkammer [Vojvodi-
na] in mitteleuropa.“77 Von der krise zum nationalitätenkampf: dieser um-
kehrschwung in der aussage ist in dem Zusammenhang damit erklärbar, dass 
die frau im Jahr 1897 in ruma im ehemaligen Jugoslawien geboren wurde und 
erst später als deutsch sprechendes kindermädchen nach graz kam. die for-
mulierung „es hat sich ausgebreitet“ legt den schluss nahe, dass sie damit die 
rolle der dortigen deutschen minderheit und des nationalsozialistischen 
deutschland vor dem und im Zweiten Weltkrieg verband. 

eine eindeutige gedankliche Verknüpfung zwischen der arbeitslosigkeit und 
der politischen situation äußerte eine frau. der gesprächspartner fragte sie, ob 
es viele arbeitslose zur Zeit der Weltwirtschaftkrise gegeben habe. darauf kam 
die antwort: „nein, gar nichts. Wie der krieg gewesen ist, wir haben ja damals 
zu österreich gehört, ist drinnen weiter die grenze gegangen. Wir alle haben 

 76 oha-Wisog s 415-6/86, 4.
 77 oha-Wisog al 58-4/84, 8.
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müssen hinaus zum hitler gehen. deswegen haben sie ja alle müssen einrücken, 
die jungen buben.“78 innerhalb der schwer verständlichen aussage lässt sich die 
behauptung, es habe keine arbeitslosen gegeben, mit dem mythos der Vollbe-
schäftigung nach dem „anschluss“ im märz 1938 erklären. ein steirischer Poli-
tiker sprach zudem davon, dass „… im deutschen reich damals die gleiche 
entwicklung, immer in der Proportion auf die größenordnung des deutschen 
reiches übertragen, den gleichen Verlauf genommen hat. sie standen immerhin 
bei fast 7 mio. arbeitslosen. das war die grundlage für den erfolg hitlers. und 
nichts anderes. die sogenannten altparteien – wie das auch manche in unseren 
tagen sagen – haben versagt, sie hatten kein rezept, und die dynamik, die 
dieser nationalsozialistischen bewegung inne gewohnt hat, hat einfach alle mit-
gerissen. Vor allem die arbeitslosen, menschen, die keine hoffnung hatten, da 
stand einer auf, der ihnen überzeugend eine hoffnung vermitteln konnte. sein 
erfolg baut sich auf diese arbeitslosenarmee der 30er-Jahre auf.“79 

ein land- und forstwirt aus kapfenberg erinnerte sich: „in der Zeit nach 
meiner matura im Jahr 1929 hat ja bekanntlich gleichzeitig die Weltwirtschafts-
krise eingesetzt. es wurde mit dem absatz auch unserer Waren, also von käse, 
milch oder schweine, immer schwieriger, so dass wir zeitweise sehr schlecht an 
bargeld dagestanden sind. das war aber damals eine allgemeine erscheinung. aus 
dieser situation, die im Jahr 1930 etwa begonnen hat, ist es wohl auch zu erklären, 
dass sich eine größere anzahl von menschen politischen ideen zugewandt hat, 
die eben seit 1930 und 1933 in deutschland draußen gang und gäbe waren und 
die dort zu einem wirtschaftlichen aufschwung geführt haben. es ist nicht ver-
wunderlich, dass ich daher im Jahr 1931, nachdem ich schon 1929 beim steiri-
schen heimatschutz aktiv war, der nsdaP beigetreten bin, die damals noch 
legal war. im Jahr 1934 [recte 1933] wurde sie dann verboten, und da habe ich 
mich dann eben weiter illegal betätigt, indem ich als motorradfahrer kurier-
dienste zwischen den einzelnen kreisleitungen feldbach, deutschlandsberg usw. 
zu vollführen hatte.“80 im Juni 1933 wurde die nationalsozialistische Partei von 
der regierung dollfuß verboten. mit dem Juliabkommen 1936 wurde nicht nur 
die 1.000-mark-sperre aufgehoben, sondern auch die Partei wieder geduldet.81 
die Weltwirtschaftskrise war zu diesem Zeitpunkt in österreich noch nicht 
überwunden. sie endete erst, wenn man die wirtschaftlichen kennzahlen (Pro-
duktion, einkommen usw.) mit dem Jahr 1913 vergleicht, 1937.82 

 78 oha-Wisog s 418-5/86, 4.
 79 oha-Wisog s 385-5/87, 2.
 80 oha-Wisog s 245-7/85, 4.
 81 Vocelka, geschichte österreichs (wie anm. 38), 296.
 82 hanisch, schatten (wie anm. 14). 296f.
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ein kampfmittel der arbeiterschaft bestand in den 1930er Jahren in streiks, 
wie sich ein mann aus liezen erinnerte: „das war im 1926 Jahr oder 1927 Jahr, 
war schon das ,Wickelwackelwerch‘, aber es ist dann in den 30er-Jahren erst mehr 
eingeschlagen, da war der deutsche, hat angefangen mit seiner Partei, dass er die 
deutsche da gewonnen hat durch das, nicht. da sind so kleine streiks entstan-
den und hat wohl auch geschaut, dass er die leute wieder gewinnt, dass der 
deutsche, dass er sich, wann war im 1934 Jahr, da ist der erste streik, mir scheint 
im deutschen bei hitler, ich weiß nicht genau, wann die angefangen haben dort, 
das ist dann weitergegangen dort.“83 Zu einer solchen arbeiterversammlung 
meinte ein anderer arbeiter: „da wie wir dorthin gekommen sind, da haben 
auch. Zuerst waren wir, haben wir die sozialisten die demokraten, nicht, zuerst 
bin ich, nicht, dann haben sich die sozialisten sammeln müssen, haben alles, ist 
auch gegangen und da sind sie gegangen zur ss.“84 

die damalige ahnungslosigkeit und notlage vieler österreicher machten 
sich die nationalsozialisten – neben österreichischen gruppierungen – ganz 
besonders zu nutze, wie folgende aussage zeigt: „Ja dass immer mehr arbeits-
lose waren. und damals war ja arbeitslos nicht so wie heute, nach sechs mona-
ten hat man die notstandsunterstützung bekommen und dann nach weiteren 
zwei oder drei monaten war man ausgesteuert. […] ich habe z. b. damals mit 
ein paar freunden eine straßensängergruppe gebildet mit mandoline, mando-
la und gitarre, sind wir dann in den höfen herumgezogen, haben gesungen 
und die leute haben uns dann ein paar groschen in Papier gewickelt in den 
hof geworfen. aber das war die einzige möglichkeit damals, dass wir geld 
verdienen konnten. und die folge davon war natürlich, dass die Parteien, die 
politischen Parteien, die den leuten irgendwelche Zukunftsaussichten ver-
sprachen, großen Zulauf hatten. und da war auch die nationalsozialistische 
Partei. ich kann mich genau erinnern, dass bei Wahlversammlungen oder Pro-
pagandaaufmärschen usw. die leute 5 schilling und eine knackwurst bekom-
men haben. natürlich sind dann alle gekommen und sind da mitmarschiert, 
obwohl sie vielleicht gar nicht wussten, warum, weshalb, was diese Partei will 
und was die Ziele dieser Partei sind.“85 

im Jahr 1930 errechnet sich die monatliche durchschnittliche unterstüt-
zung eines arbeitslosen auf ca. 77 schilling (stat. handbuch 1931). für fünf 
schilling erhielt man 1930 ein kilo rindfleisch oder zehn liter milch, acht 
kilo brot, fünf liter bier oder zwei liter Wein. somit bedeuteten fünf schil-

 83 oha-Wisog al 13-12/83, 7.
 84 ebd.
 85 oha-Wisog s 901-1/88, 2.
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ling einen vergleichbaren Wert von 50 euro (stand 2012). Wer würde bei ei-
nem solchen betrag nicht „zuhören“ wollen?

die arbeitslosigkeit wurde offensichtlich als das zentrale Problem und als 
hauptursache für den erfolg der nationalsozialisten verstanden. eine Verkäu-
ferin meinte unter einbeziehung der späteren erfahrung dazu: „dann hat es 
niemanden wundern können, also ich habe ja verabscheut den hitler, was der 
gemacht hat mit den armen Juden, weil das sind genauso menschen wie wir, und 
was er die vergasen hat lassen, schrecklich diese vielen menschen was da umge-
bracht und der krieg, der furchtbare krieg.“86 resümierend meinte ein weiterer 
Zeitzeuge: „… es ist zum ständestaat gekommen und der effekt war, dass wirt-
schaftlich noch immer schlecht war, die arbeitslosigkeit war das größte übel, 
und das ist nicht gelungen, die arbeitslosigkeit irgendwie einzudämmen.“87 

eine andere sichtweise zur Weltwirtschaftskrise zeigt das „neue“ krank-
heitsbild „mensch in not“, wie es beispielhaft ein Zeitzeuge beschrieb: „mein 
freund hat gesagt: Weißt was, da ist eh nichts für uns, gehen wir wieder, weißt 
was gehen wir ins spital. sage ich: mir fehlt ja nichts, ich kann ja nicht. Ja, sagt 
er, sagst halt so was weiß ich was, dass du in der nacht schwitzt und stechen in 
der brust und husten. Wirklich sind wir hin ins spital, ja er hat sein Verslein 
‚oba‘ gesagt und der war gleich tauglich. aber bei mir hat er gesagt: bleiben sie 
drei tage da, wo wir sie gründlich untersuchen. Wenn wir nichts finden, müs-
sen sie wieder gehen. Wirklich nach drei tagen habe ich wieder müssen gehen, 
war so eine gaudi. Wir waren junge burschen und so viele junge schwestern, 
immer eine hetz.“88 der trend lag jedoch, wie eingangs dargelegt, anders.89

die Wurzeln von hitlers erfolg lagen in den massen von arbeitslosen men-
schen und im politischen sowie wirtschaftlichen scheitern des österreichischen 
ständestaates. die Weltwirtschaftskrise verstärkte dabei die politischen und die 
damit einhergehenden gesellschaftlichen auswirkungen um ein Vielfaches.

Zusammenfassung

Ziel des vorliegenden aufsatzes war es, die statistischen kennziffern und die 
subjektiven Wahrnehmungen zur Zeit der Weltwirtschaftskrise der 1930er 
Jahre genauer zu betrachten und miteinander hinsichtlich ihres „Wahrheits-
gehaltes“ zu vergleichen. die arbeitslosigkeit stellte sich dabei in den erinne-

 86 oha-Wisog al 73-6/84, 4–5.
 87 oha-Wisog al 2-12/83, 4.
 88 oha-Wisog s 1070-3/89, 5.
 89 Vgl. dazu abb. 6.
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rungen als das wichtigste thema der damaligen Zeit dar. statistisch ist diese 
nur schwer greifbar zu machen, da schwarzarbeit und die so genannte „stille 
arbeitslosigkeit“ nicht messbar sind. erkennbar sind im unterschied dazu ein 
rückgang der krankenstandstage, welche die angespannte arbeitsmarktlage 
jedoch sehr wohl deutlich aufzeigen. ebenso steht die geburtenrate im ein-
klang mit den Wahrnehmungen der 1930er Jahre. interessanterweise stimmten 
auch die aussagen (vgl. anm. 70), dass die selbstmorde anstiegen, mit der 
statistik in der steiermark überein. desgleichen passt die aussage, dass in den 
1930er Jahren die kriminalitätsrate geringer war, mit der offiziellen statistik 
dazu überein (vgl. anm. 49). als zutreffende erinnerungen ist die aussage zu 
werten, dass es in der stadt graz und in seinem umland vermehrt zu einer 
Zuwanderung kam (vgl. abb. 8). es kam jedoch nicht zu einer weiteren an-
spannung am Wohnungsmarkt. ganz im gegenteil, der Wohnbau wurde ge-
steigert, wodurch eine leichte entspannung feststellbar ist (vgl. abb. 9). die 
Wirtschaftskrise von 1930 bis 1937 in der steiermark präsentierte sich in den 
erinnerungen unterschiedlich. es konnte kein unterschied festgestellt werden, 
ob die Zeit in graz oder am land erlebt wurde. die aussagen lassen aber den 
schluss zu, dass menschen am land durch selbstversorgung leichter ihre er-
nährung sicherstellen konnten als städter, speziell in graz. dass neben den 
arbeitnehmern auch die unternehmer starke einbußen zu verzeichnen hatten, 
ist in abb. 4 ersichtlich. die aussage bezüglich der fünf schilling (vgl. anm. 
85) halten wir allerdings für zu hoch „erinnert“, da der damalige gegenwert 
überhöht erscheint. ebenso können die milliarden an kronen zur Zeit der 
hyperinflation vor der Weltwirtschaftkrise statistisch nicht nachgewiesen wer-
den. nichtsdestotrotz stellte die hyperinflation ein gravierendes Problem für 
die alltagsbewältigung dar. die demographische entwicklung in der Zwischen-
kriegszeit zeigt einen rückgang in der fertilität, der sich in der geburtenrate 
widerspiegelt. die Wirtschaftskrise an sich ist nicht in den demographischen 
Verlaufskurven, weder geburten, hochzeiten noch sterbefälle, erkennbar.

als fazit konnte dargelegt werden, dass es in der forschung noch zahlreiche 
defizite und offene fragen hinsichtlich der wahrgenommenen und der statis-
tisch erfassbaren Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre in der steiermark und 
im gesamten österreichischen raum gibt und die grundlagenforschung auf 
diesem gebiet noch zu wünschen übrig lässt. 


