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Das Problem des Geld- und Kapitalmarktes 
im neuen Deutschland*)

*) Aus „Die nationale Wirtschaft” Nr. 4 Jahrgang 3.

Von Dr. Franz Griiger, Berlin.
Der ungestórte Wirtschaftsablauf wird wesentlich 

bestimmt durch das richtige Verhaltnis von Kapital- 
bildung und Inanspruchnahme von Kapital zur Vor- 
nahme von Investionen. Ein wichtiger Teil unserer 
Wirtschaftsapparatur ist auf eine regelmaBige Her- 
stellung von Kapitalgiitem angewiesen, sowohl be- 
ziiglich der Anlagen als auch der personlichen 
Fahigkeiten, die nicht auf die Produktion von Ver- 
brauchsgiitern umgestellt werden kbnnen. Ganz 
abgesehen davon braucht ein Volk, welches sich nicht 
durch Stillstand- seiner wirtschaftlichen Entwicklung 
selbst aufgeben will, neue Kapitalanlagen, die eben 
auf lange Sicht nur durch eine ausreichende Kapital- 
bildung finanziert werden kónnen. SchlieBlich wiirde 
aber auch eine zur Not ausreichende Zurverfiigung- 
stellung von Kapital noch nicht einen Ausgleich 
der wirtschaftlichen Krafte, d. h. in diesem Zu- 
sammenhang eine angemessene Kapitalgiiterproduk- 
tion ermoglichen, wenn die volkswirtschaftlichen Er- 
sparnisse nicht zu einem ertraglichen ZinsfuB 
zur Verfiigung gestellt werden. Nur ein niedriger 
ZinsfuB laBt Neuinvestionen rentabel erscheinen und 
fiihrt zu ihrer tatsachlichen Ausfiihrung. Gewifi kann 
der Staat die mangelnde Privatinitiative zur Ueber- 
windung von Depressionserscheinungen auch durch 
eigene Investitionstatigkeit (Arbeitsbeschaffung) zum 
Teil ersetzen, aber wenn die Anlagen fiir.ihn infolge 
zu hohen ZinsfuBes nicht rentabel sind, dann muB 
letzten Endes die Allgemeinheit auf dem Wege uber 
zu hohe Steuem oder iiberhohte Tarife óffentlicher 
Untemehmungen fiir die Mehrkosten aufkommen. So 
ergibt sich die Niedrighaltung des ZinsfuBes als 
eine der wichtigsten wirtschaftspolitischen MaB
nahmen.

Auch in schwersten Krisenzeiten hort die Spar- 
tatigkeit nicht ganz auf; diese wird, wenn nur 
einigermaBen Vertrauen in die Entwicklung besteht, 
stets eine, wenn auch nur kleine Nachfrage nach fest- 
verzinslichen Wertpapieren hervorrufen. So muB 
schlieBlich, wenn kein neues Material angeboten 
wird, allmahlich eine Festigung des Kursniveaus 
eintreten. So ergibt sich als erste Forderung einer 
Pflege des Kapitalmarktes diejenige nach der Zu- 
riickhaltung bei Neuemissionen, solange 
nicht ein angemessener hoher Kurs, d. h. niedriges 
Zinsniveau erreicht worden ist. Tatsachlich ist auch 
die Emissionstatigkeit bis in die neueste Zeit sehr 
gering gewesen.

Die Zuriickhaltung gegeniiber Neuemissionen bei 
gleichzeitiger starker Investitionstatigkeit durch die 
ArbeitsbeschaffungsmaBnahmen war natiirlich nur 
moglich bei einer starken Inanspruchnahme kurz- 
fristiger Kredite, die durch kreditschópf erische 
MaBnahmen der Beichsbank eingeleitet wurde.

Diese MaBnahmen gehóren zwar nicht direkt zu 
einer Pflege des Kapitalmarktes, sind aber geradezu 
von entscheidender Bedeutung fiir die tatsachliche 
Entwicklung nicht nur auf dem Markt des Pro- 
duktionsfaktors Arbeit, sondern auch auf dem Markt 
des Produktionsfaktors Kapital gewesen. Dadurch, 

daB die Reichsbank Arbeitsbeschaff ungs- 
wechsel in ihr Portefeuille nahm, flossen der Wirt- 
schaft reichliche Mittel zu, die sie teils zu Ab- 
deckungen von Bankkrediten, teils zur Bildung neuer 
Guthaben bei den Kreditinstituten verwendete. Hier- 
durch wurde die Inanspruchnahme der Reichsbank 
auf dem Wege iiber die Diskontierung von Waren- 
wechseln geringer, so daB bei der Reichsbank durch 
die Arbeitsbeschaffungsfinanzierung viel weniger eine 
absolute Zunahme ihrer Inanspruchnahme als ein 
Austausch von Warenwechseln gegen Arbeitsbeschaf- 
fungswechsel stattfand.

Eines der wichtigsten Ereignisse auf dem Gebiet 
der Kapitalmarktpflege war die Einfiihrung der 
Offenen-Markt-Politik durch die Bankgesetz- 
novelle vom 27. Oktober 1933, die der Reichsbank 
gestattet, angekaufte Wertpapiere als sekundare 
Deckung neben den Handelswechseln zu verwenden. 
Am 15. Marz 1935 betrug der Bestand an deckungs- 
fahigen Wertpapieren 433,67 Millionen RM. gegen- 
iiber 444,78 Millionen RM. Ende 1934 und 259,38 
Millionen RM. Ende 1933. Diese Kaufe stellen in der 
Tat eine ins Gewicht fallende Einschaltung in den 
Kapitalmarkt dar und haben der Konversion, wenn 
auch zunachst nicht sehr in Erscheinung tretend, 
den Boden vorbereitet.

Ein weiterer Schritt mit der Tendenz zur Pflege 
des Rentenmarktes war das „Gesetz iiber die 
Bildung eines Anleihestocks bei Kapital- 
gesellschaften“ vom 29. Marz 1934, in dem Be- 
stimmungen iiber einen Anlagezwang, (Bildung einer 
gesperrten Sonderreserve) bei Dividendenerhohungen 
bestimmten AusmaBes getroffen wurden. Da viele 
Gesellschaften von den Ausnahmebestimmungen be- 
troffen wurden, war die Bedeutung des Gesetzes 
nicht allzu weitgehend. Bereits am 4. Dezember 1934 
kam ein zweites Kapitalstockgesetz heraus (Gesetz 
iiber die Gewinnverteilung bei Kapitalgesellschaften 
[Anleihestockgesetz]), nachdem grundsatzlich nicht 
mehr als 6 Prozent Dividend© ausgeschuttet werden 
diirfen, es sei denn, daB bisher schon bis 8 Prozent 
Dividend© verteilt worden sind. Gesellschaften, die 
ihr Kapital in den letzten zwei Jahren zusammen- 
gelegt haben, diirfen die Bardividende vom nicht 
zusammengelegten Kapital berechnen. Auf die wei- 
teren Einzelvorschriften braucht nicht eingegangen 
zu. werden. Wichtig ist, daB der Anspruch auf die 
nicht bar ausgezahlte Dividend© an den Aktien ver- 
bleibt. Der den Gesellschaften zustehende, aber nicht 
zur baren Ausschiittung gelahgende Teil des Rein- 
gewinns ist von der Gesellschaft unverziiglich nach 
der BeschluBfassung iiber die Gewinnausschiittung 
der Deutschen Golddiskontbank zu iiberweisen, die 
den iiberwiesenen Betrag in Reichsanleihen anzu- 
legen und diesen Anleihestock treuhanderisch fiir 
die Gesellschaften zu verwerten hat, wahrend nach 
dem ersten Gesetz der Supergewinn in der ■ Gesell
schaft verblieb. Das dem Anleihestock zufliefiende 
Geld wird auf 40 Millionen RM. geschatzt.

Ein weiterer Faktor in der Richtung einer In- 
gangbringung des Kapitalmarktes war die Anlage-
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politik der Spar kas sen. Nachdem die Spar
kassen im Jahre 1931 dem Ansturm der verangstig- 
ten Sparer ohne fremde Hilfe nicht mehr batten, 
standhalten kónnen, mufite es zunachst die Aufgabe 
der Sparkassen sein, sich durch Abdeckung der atif- 
genommenen kurzfristigen Verbindlichkeiten wieder 
einige Bewegungsfreiheit zu verschaffen. Die Li- 
quiditatsvorschriften warden verscharft.

Diese Politik wurde durch die Lander auch noch 
in der zweiten Halfte des Jahres 1933 fortgesetzt, 
wenn auch mit kapitalmarktpolitischen Einschlag. 
Man wollte die Aufnahme einer groBen Reichsanleihe 
vorbereiten. Die Sparkassen warden angehalten, 
keine Wertpapierkaufe vorzunehmen.

Im Oktober entschloB sich der PreuBische Minister 
fiir Wirtschaft und Arbeit auf Grund einer von der 
Reichsregierung gegebenen Ermachtigung, den Spar
kassen in gewissen vorsichtigen, durch die Liquiditat 
und ihren Vermogensstand gezogenen Grenzen auch 
die Ausleihung neuer Hypotheken zu gestatten. Es 
wurde auf di,e Wichtigkeit des Erwerbs von Wert- 
papieren in dem durch die friiheren Vorschriften 
gebotenen Umfang hingewiesen. Eine weitere Locke- 
rung der Liquiditatsvorschriften brachte einErlaB des 
Reichswirtschaftsministers an die Lander vom 5. Marz 
1934, der u. a. bestimmte, dab bis zu 25 Prozent des 
Ueberschusses der Einzahlung von Spareinlagen uber 
die Auszahlungen in Hypotheken auch von solchen 
Sparkassen wieder angelegt werden konnten, die 
mehr als 40 Prozent der Spareinlagen in Hypotheken 
angelegt haben. Welter wurden die obersten Landes- 
behórden zu weitergehenden Lockerungen ermachtigt, 
von denen auch die akzeptkreditverschulcleten Spar
kassen betroffen wurden. Besonders sollte von den 
obersten Landesbehorden bei dem Neugeschaft in 
Hypotheken der Hohe des Zinsfufies Aufmerksamkeit 
geschenkt werden. SchlieBlich bezeichnete Dr. 
Schacht in einer Rede in Stuttgart am 17. No
vember 1934 es als vornehmste Aufgabe der Spar
kassen, wieder wie vor dem Kriege die ihnen zu- 
fliefienden Spargelder in sicheren Werten des Ka- 
pitalmarkts anzulegen. Die Sparkassen als die gróBten 
Kapitalanleger batten ein dankbares Aufgabengebiet, 
da es sich darum handelte, wieder loszukommen von 
der leidigen Gewohnheit, aus Mangel an Vertrauen 
Gelder nach Móglichkeit schnell greifbar und kurz- 
fristig anzulegen. Dies kónnte in weit hóherem Mafie 
als friiher geschehen, da die Reichsbank in der Lage 
ist, in dem Mafie mitzuwirken, wie es ihr auf Grund 
der neuerlichen gesetzlichen Bestimmungen iiber 
Offen-Markt-Pofitik und Zulassung von Lombard
ford erungen zur Notendeckung moglich sei. Die prak- 
tische Konsequenz dieser AeuBerung finden wir in 

der Uebernahme der 4y2 prozentigen Reichsanleihe 
von 1935 durch die Sparkassen.

Das wichtigste kapitalmarktpolitische Ereignis 
war die Konversion der Pfandbriefe auf 
4x/2 Prozent, der die der óffentlichen Anleihen folgte. 
Diese MaBnahmen sind ein Zeichen groBen Mutes 
und starker EntschluBkraft: Sie wurden nach einem 
fortgesetzten Erhohen des Kursniveaus durchgefiihrt, 
aber noch ehe die Parigrenze der Papiere erreicht 
war. Der auf die Protestler ausgeiibte moralische 
Druck war derart geringfiigig, dafi man den frei- 
willigen Charakter der Konversion nicht bestreiten 
kann. Eine Barauszahlung im Faile der Ablehnung 
des Angebots wurde allerdings nicht gewahrt. Der 
Erfolg zeigte sich daran, daB nicht nur die Zahl der 
Protestler ganz minimal war, sondern daB auch die 
Kurse sich ohne Subventionen trotz des um ein 
Viertel gesenkten Zinses wieder etwa auf demselben 
Niveau einspielten, wodurch also praktisch die so 
lange erhoffte re,ale Zinssenkung in Erscheinung trat. 
Von der Konversion wurde ein Block von 8,187 Mil- 
liarden RM. Pfandbriefe und rund 2 MiUiarden 
óffentlichen Anleihen betroffen.

Entscheidend fiir die kiinftige Entwicklung 
ist naturlich, daB es nicht bei der papiernen Kor- 
rektur der Zinsen bleibt, sondern auch neue Emis- 
sionen zu den ermafiigten Zinsen moglich werden, 
um die private und óffentliche Investitionstatigkeit 
auf die Dauer finanzieren zu kónnen. Hierzu wird 
es weiterhin einer sorgsamen Pflege des Kapital- 
marktes bediirfen. Im einzelnen wird man hierbei 
dieselben Mittel anwenden miissen, die schon zu 
dem bisherigen Erfolg beigetragen haben: das Ver
trauen zu der Erhaltung der inneren Kaufkraft der 
Mark weiter festigen, weiterhin die offene Markt- 
politik zur Verfiigung stellen, und bis zu einem ge
wissen Grade werden auch weiterhin die Sparkassen 
berufen sein, dem Kapitalmarkt eine gewisse Stiitze 
zu geben.

Immer mufi man sich bei einer Betrachtung der 
Kapitalmarktlage der Tatsache bewufit sein, dafi die 
MaBnahmen der óffentlichen Hand von entsc'heiden- 
derer Wirkung sind als vor dem Kriege, obwohl auch 
damals dieser Einflufi bedeutend war. Diese Ver- 
haltnisse werden in Anbetracht der straffen, einheit- 
lichen, politischen Fiihrung die Kapitalmarkt- 
politik zu dem erwiinschten Ziel eines regelmafiigen 
langfristigen Kapitalstroms zu angemessenen Zins- 
satzen fiihren, mit Hilfe dessen wir den Staats- und 
Wirtschaftsapparat zu der Leistungsfahigkeit aus- 
bauen kónnen, die wir fiir die nationale Wirtschaft 
und den intemationalen Wettbewerb brauchen.

Die HandelsbeziehunOen zwischen Polen und Italien
Unter den Landem des Goldblocks gilt Italien als 

das wirtschaftlich schwachste. Auf der einen Seite 
mufi das Land lebenswichtige Rohstoffe wie Kohle, 
Eisen, Wolle, Baumwolle usw. aus dem Ausland be- 
ziehen, andererseits ist es genótigt, erhebliche Opfer 
fiir die Erhaltung der Paritat seiner Wahrung zu 
bringen.

Die Goldparitat der italienischen Wahrung ist 
von der Regierung trotz der Schwierigkeiten jedoch 
durchgehalten worden, ohne auf irgendwelche Hilfe 
des Auslandes zuriickzugreifen. Allerdings war die 
Bank von Italien zu wesentlichen Goldabgaben ge
nótigt; im Laufe des Jahres 1934 hat sie an Gold 
und Devisen rund 1,5 MiUiarden Lire eingebiifit. Ein 
Ausgleich der Zahlungsbilanz ist im Lauf des Jahres 

1934 nicht moglich gewesen, obwohl die italienische 
Handelspolitik sehr lebhaft eine Beschrankung der 
Einfuhr betrieb, derm die italienische Ausfuhr hat 
sich im Jahre 1934 erneut von rd. 6 MiUiarden auf 
5,2 MiUiarden Lire gesenkt, — eine Erscheinung, die 
den entsprechenden Vorgangen auch in den iibrigen 
Goldblocklandern entspricht.

Die ungiinstige Stellung Italiens gegeniiber den 
anderen Goldblocklandern wird ersichtlich gerade 
auch aus den Handelsbeziehungen zu Polen, 
insbesondere in den letzten drei Jahren.

Die nachstehende ziffemmaBige Uebersicht gibt 
einen Ueberblick des polnisch-italienischen Waren- 
austausches in dem zehnjahrigen Zeitraum von 1924 
bis 1934 (in 1000 Zloty):
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Einfuhr Ausfuhr Saldo
1924 74 582 6 679 — 67 903
1925 69352 10180 — 59172
1926 72802 44 837 — 27 965
1927 83993 52776 — 31217
1928 83046 48761 — 34735
1929 83974 40150 — 43824
1930 70 272 31390 — 38 882
1931 50 479 36 200 — 14279
1932 29005 33 353 + 4348
1933 38 255 24 909 — 13346
1934 33 689 37 304 4- 3345

Wie aus dieser Tabelle hervorgeht, nimmt die
Ausfuhr aus Polen nach Italien in dem Jahre 1926
gegeniiber 1924 und 1925 gewaltig zu, namlich von 
6 auf 44 Mili. Zł. Dieses Anschwellen des polnischen 
Exports findet seine Erklarung in der Tatsache, daB 
es der polnischen Kohle gelingt, infolge des engL 
lischen Kohlenstreiks in groBen Mengen auf dem ita
lienischen Markt einzudringen.

Vom Jahre 1928 bis 1932 nimmt die Ausfuhr 
Polens aber wieder in mehr oder minder groBem Uni- 
fange wertmaBig ab. Der Saldo der gegenseitigen 
Handelsbilanz entwickelt sich von 1924 bis 1931i 
stets zu Ungunsten Polens. Das Jahr 1932 zeigt 
erstmalig einen Aktivsaldo in Hóhe von 4,4 Mill. Zł., 
jedoch wird im Jahre 1933 diese fur Polen giinstige 
Entwicklung nochmals abgeschwacht. Die Gegeniiber- 
stellung der Ein- und Ausfuhr weist einen Passiv- 
saldo von 13,3 Mill. Zł. auf, urn in dem darauf fol- 
genden Jahre 1934 einem Aktivsaldo von 3,4 Mill. Zł. 
Platz zu machem Auch das Jahr 1935 beginnt noch 
mit einer fiir Polen positiven Entwicklung der Han
delsbilanz. In den beiden ersten Monaten des lau- 
fenden Jahres stand einer Ausfuhr nach Italien von 
5,5 Mill. Zł. eine Einfuhr von dort in Hóhe von 4,9 Mill. 
Złoty gegeniiber. Dann allerdings schrankte die ita- 
lienische Einfuhrreglementierung die polnische Aus
fuhr nach Italien so erheblich ein, daB sich fiir das 
erste Vierteljahr 1935 bereits fiir Polen ein 
Passivsaldo von rd. 0,4 Mill. Zł. ergibt.

In der polnischen Ausfuhr nimmt Kohle die 
erste Stelle ein, so wurden in den beiden ersten Mo
naten des Jahres bereits fiir 3 Mill. Zł. Kohle aus 
Polen nach Italien versandt. Doch ist dabei nicht zu 
iibersehen, daB es sich hier in sehr erheblichem Um- 
fange um erne Ausfuhr eigener Art (Kohlenliefe- 
rungen zur Bezahlung der in Italien im Ban befind- 
lichen polnischen Ozeandampfer) handelt. AuBer der 
Kohle umfaBt der polnische Export nach Italien 
vorzugsweise Nahrungsmittel, wie lebende Tiere 
(Rindvieh, Pferde), Gefliigel, Eier, Butter, Hiilsen- 
friichte, Kartoffelmehl und Kartoffelstarke, Fleisch- 
produkte, Pilze, gereinigten Spiritus. Ferner werden 
nach Italien Benzin, Zink, Blei, Lumpen, Pech, Fur- 
niere, Gias, Schmieróle, Gummischuhe, Stahl, Zink- 
blechartikel und einige Textilartikel ausgefuhrt.

In der italienischen Ausfuhr nach Polen 
stehen an erster Stelle Sudfriichte. Daneben liefert 
Italien fiir den polnischen Markt Gemiise, Starke, 

Fischkonserven, Kase, Wein und Oel. Von Roh- 
stoffen und Halbfabrikaten liefert Italien nach Polen 
Tabak, Seide, Eisenerze, chemische Mittel. Marmor, 
Alabaster, Rohleder, Blumen, Oelsamen; von Fertig- 
fabrikaten: Seidengespinste und Gewebe, Linoleum, 
Baumwoll- und Wollgewebe. Metallartikel: Schlosser, 
Gummiprodukte, Glasartikel, Schleifartikel. Stroh 
fiir Hiite, bearbeitetes Leder, Prazisionsapparate. Von 
ihrem Hóhepunkt im Jahre 1927 ist die italienische 
Einfuhr ununterbrochen abgesunken. Sie hat 1934 
gegeniiber 1927 60 o/o verloren, wahrend der Verlust 
der polnischen Ausfuhr nach Italien gegeniiber ihrem 
Hóchststande von 1927 nur 30 o/o erreichte.

Wie aus der obigen statistischen Uebersicht her- 
vorgeht, mangelt es dem polnisch-italieni- 
schen Warenaustausch an Stabilitat. Beide 
Staaten beabsichtigten daher bereits seit langem, 
durch den AbschluB eines neuen Handelsvertrages 
ihre Handelsbeziehungen neu zu regeln. Die vertrag- 
liche Basis fiir die Beziehungen beider Staaten bildet 
das Abkommen vom 12. 5. 1922, das seit dem 
30. 3. 1923 in Kraft ist. In friiheren Jahren standen 
dem AbschluB einer neuen Vereinbarung der Wah- 
rungsriickgang Polens und Italiens, sodann die wirt- 
schaftliche Stagnation und schlieBlich politische Ver- 
haltnisse im Wege; neuerdings sind die bereits vor 
langerer Zeit eingeleiteten Verhandlungen iiber den 
AbschluB eines neuen Handelsvertrages durch die 
nene Einfuhrreglementierung Italiens erschwert wor- 
den. Statt iiber einen neuen Handelsvertrag verhan- 
delt man jetzt nur noch iiber ein Kontingentab- 
kommen, das die polnische Ausfuhr nach Italien vor 
weiterem Riickgang bewahren soil. Gegeniiber dem 
italienischen Vorschlag eines polnisch- 
italienischen C lear ingabkom mens, das 
allerdings die Kohlenlieferungen aus dem bisherigen 
Kompensationsabkommen nicht umfassen soli, hat 
sich Polen bisher recht zuriickhaltend gezeigt, da 
jedes Clearing als Mittel zu einer betrachtlichen, 
Einschrankung der Warenumsatze anzusehen sei, was 
den Tendenzen Polens wie Italiens zur Steigerung 
des gegenseitigen Warenaustauschs widerspracne.

Infolge der Gegensatzlichkeit beider Anschau- 
ungen ist es bisher trotz der seit Monaten andauern- 
den Verhandlungen noch immer nicht zu dem bereits 
mehrfach angekiindigten provisorischen Kontingent- 
abkommen gekommen. Um fiir die Anfang des Mo- 
nats in Italien wieder aufgenommenen Verhandlungen 
eine neue Verhandlungsbasis zu gewinnen, hat Polen 
vielmehr in den letzten Tagen als GegenmaBnahme 
gegen die Nichtzuteilung von Devisen fiir die Ein
fuhr aus Polen samtliche Wareneinfuhrkon- 
tingente fiir Italien gesperrt und laBt Ein- 
fuhren aus Italien nur im Wege der Kompensation 
zu. Bei dieser Verscharfung der Verhandlungslage ist 
also der AbschluB des Kontingentabkommens noch 
nicht so bald zu erwarten; der AbschluB eines neuen 
umfassenden Handelsabkommens, der das alte, langst 
iiberholte Abkommen ersetzen wiirde, ist ganzli‘ 
ungewiB. n. n.

Danzig er ^igarren und fdj.garetten
Jede ddarke fiir sich ein Qualitatserzeugnis



S. 373 Nr. 25 dWz 21. Juni 1935

Nachwuchs im Einzelhandel
Von Paul Schafer, 

Leiter der Bezirksstellenvermittlung Norddeutschland im Amt fur Berufserziehung der Deutschen Arbeitsfront.
Der nachstehende Artikel ist, soweit er sich 

auf die Belebung des Binnenmarktes, die Arbeits- 
dienst- Oder Heeresdienstpflicht bezieht, auf die 
reichsdeutschen Verhaltnisse abgestellt. Daruber 
hinaus wird jedoch das Problem der Schaffung 
eines tuchtigen kaufmannischen Nachwuchses so 
klar beleuchtet, dafi eine Verbffentlichung in der 
„DWZ" erforderlich erscheint.

Der Mangel an wirklich tuchtigen. nach jeder 
Richtung hin ausgebildeten Verkaufern und Ver- 
kauferinnen ist erschreckend. Dieser Mangel tritt 
immer starker hervor, je mehr Verkaufskrafte durch 
die Belebung des Binnenmarktes angesetzt werden 
kónnen. Er wird noch groBer werden, je mehr jungę 
Menschen wahrend der Erfullung ihrer Arbeitsdienst- 
oder Heeresdienstpflicht dem Arbeitseinsatze vor- 
iibergehend entzogen sein miissen, von den bekannten 
Einwirkungen des Geburtenausfalles der Kriegs- und 
Nachkriegsjahre abgesehen.

Daruber sind sich alle einsichtigen und weit- 
schauenden selbstandigen Einzelhandler wie a uch 
ihre Vertreter in der Hauptgememschaft des deut
schen Einzelhandels langstjclar, dafi dies so nicht 
bleiben darf.

Vielerlei Ursachen gibt es fiir den Praktiker, fiir 
den Betriebsfuhrer und Lehrherm bei Lósung des 
Problems zu beachten. Die wichtigsten und bemer- 
kenswertesten, gesammelt aus taglicher praktischer 
Erfahrung wahrend der Berufsberatung, wahrend der 
Lehrstellen- und Gehilfenvermittlung in den vielen 
Dienststellen der Stellenverniittlung der Deutschen 
Arbeitsfront, sollen nachstehend behandelt werden.

Im Gegensatz zu den groBen Stadten fordem das 
platte Land, die kleinen und mittleren Stadte viel 
mehr jungę tiichtige Verkaufskrafte ais sie selbst 
fiir ihren Wirkungsbereich ausbilden. Es werden von 
dorther zu wenig gute Lehrstellen angeboten. Man 
scheut wohl vielfach Miihe und Verantwortung fiir 
die Heranbildung tuchtigen Nachwuchses. Es soli so- 
gar Einzelhandler geben, die bisher Lehrlinge mehr ais 
billige Arbeitskraft zu nutzen gewohnt waren, staff 
sie ais Lernende anzusehen und enfsprechend sorg- 
faltig auszubilden. Sie fiirchten jetzt die Folgen, daB 
ihre „Lehrlinge" die kommende Gehilfenpriifung 
nicht bestehen und sie zur Verantwortung gezogen 
werden. Deshalb stellen sie neue Lehrlinge nicht 
mehr ein und iiberlassen die Losung der Nachwuchs- 
frage anderen, verantwortungsbewuBteren Berufsge- 
nossen. Sie gehen jetzt dazu iiber, jungę ausgelemte 
Verkaufer ais „Volontare" anzufordem, um diesen 
angeblich iii ihrem Geschaft noch die Móglichkeit 
zu geben, praktisch diese oder jene einschlagigei 
Sparte kennen zu lernen.

Audererseits waren viele Lehrstellen auch durch 
gesunde Jugend aus den groBen Stadten zu besetzen, 
wenn sich die Lehrherren im Lande mehr und mehr 
dazu entschliefien kónnten, Lehrstellen bei zeitge- 
maB guter Unterkunft mit freier Station und kleinem 
Taschengeld zu gewahren. Die Einzelhandler, wel- 
che letzte Ostem schon Lehrlinge zu diesen Bedin- 
gungen annahmen und nun noch fiir tadellose Aus- 
bildung der jungen Stadter sorgen, verdienen vollste 
Anerkennung alter Berufsgenossen.

Einen weiteren erheblichen Grund fur die Jugend, 
dem Einzelhandel fernzubleiben, bilden die bekanntAn 
gebotenen niedrigen Gehalter und die Beobachtung, 
daB der Einzelhandel von der seif Jahrzehnten ein- 
gerissenen Gepflogenheit, mit jungen und jiingsten, 

schlecht bezahlten Kraften zu arbeiten, vielfach 
nicht abzugehen gewillt ist.

Der zielbewuBte, iiber die Lehrzeit und ersten Ge- 
hilfenjahre hinaus denkende junge Mensch sieht das 
alles, sieht dazu die Not der alteren Verkaufer, die 
notgedrungen in die groBe Stadt abwandern, aber 
auch in der groBen Stadt mangels auskommlicher 
Gehalter zum GroBhandel und zur Industrie hiniiber- 
wechseln mussen.

Hauptsachlich aus dieser Erkenntnis entsteht bei 
den Schulentlassenen die Unlust zum Einzelhandel 
und bei den Elfem die Entscheidung, ihren Jungen 
bei Eignung und Neigung das Kaufmannische nicht 
im Einzelhandel, sondem im Fabrikkontor oder GroB
handel erlernen zu lassen.

Die Priifung der schriftlichen Arbeiten aus den 
Berufswettkampfen des laufenden mid des -vergange-. 
nen Jahres, die leider erst vereinzelt durchgefuhrten 
Kaufmannsgehilfen-Prufungen und vor allem die tag- 
liclie Durchsicht vieler Bewerbungspapiere lassen er- 
kennen, wie sehr in der Berufsausbildung des Nach
wuchses besonders im Einzelhandel noch gesiindigt 
wird. Sicher und mit vollem Recht wird auf Kmiden- 
dienst, Warenkunde und Warenpflege, auf tadellose 
gepflegte Erscheinung, gutes Benehmen des Ver- 
kaufers iiberall entscheidender Wert gelegt. Es gibt 
aber im Verhaltnis auffallend wenige Krafte, die gut 
und selbstandig zu dekorieren vermogen, saubere und 
geschmackvolle Plakate malen, Kleider stecken oder 
eine „kalte Platte“ ansprechend aufmachen konnen. 
Noch weniger gibt es solche, die vom Einkauf und 
von Kalkulation etwas Ordentliches verstehen und 
die Buchfuhrung einwandfrei beherrschen. Die Girte 
und Leserlichkeit der Handschrift kommt bei den 
Verkaufern •durchweg zu kurz und der Briefstil. laBt 
meist derart zu wunschen iibrig, wie es bei redege- 
wandten, im Dienste am Kunden erfahrenen Berufs- 
angehorigen uberhaupt nicht vorkommen diirfte. Hier 
muB von den Lehrherren viel, viel mehr getan 
werden wie bisher Berufsschule und die Teilnahme an 
Kursen, die von den Dienststellen des Amtes fiir Be
rufserziehung in der Deutschen Arbeitsfront als zu- 
satzliche Schulung vielfach geboten werden, konnen 
viel helfen. Die dauernde systematische Beobacn- 
tung, Belehrung und Priifung durch den Lehrherm 
selbst ist aber das Notwendigste und Beste, am not- 
wendigsten aber in alien den kleineren Orten, wo be- 
sondere zusatzliche Schulungsmoglichkeiten wegen 
ortlicher Verhaltnisse nicht oder noch nicht geboten 
werden konnen.

Bestiinde in der Oeffentlichkeit die gut begriin- 
dete Meinung, daB Lehrlinge im Einzelhandel, ganz 
gleich, ob in Koln oder Berlin, im schlesischen 
Marktflecken, in Bayern oder OstpreuBen oder in der 
norddeutschen Kleinstadt, von den Lehrherren liber
al! „wie eigene S6hne“ behandelt, geschult und aus- 
gebildet werden, da.B sie gediegene abgerundete kauf
mannische Kenntnisse erwerben konnen, daB sie ihre 
Gehilfenpriifung tadellos bestehen und auch eine gute 
Laiifbahn bis zum Selbstandigwerden vor sich sehen, 
dann diirfte die brennende Frage des Nachwuchses 
fiir den Einzelhandel keine Frage mehr sein. Dann 
diirfte auch die oft als „Flucht aus dem Einzel
handel" auftretende Landflucht der Angestellten 
mid erst recht die stark verbreitete Ansicht ver- 
schwinden, Arbeit im Ladengeschaft sei unterwertig, 
sie sei ja auch dementsprechend schlecht entlohnt.



S. 374 Nr. 25 dWz 21. Juni 1935

Die der Reihe nach letzten Warenverteiler zwischen 
Erzeuger und Verb rancher, die selbstandigen Einzel- 
handler in Stadt und Land liaben die groBe Ver- 
pflichtung vor Volk und Nation, alle im Einzelhandel 
tatigen Volksgenossen zu fleiBigen, umsichtigen, 
leistungsstarken ehrenhaften Mitarbeitern zu er- 

ziehen. Die Erfiillung die,ser groBen und schónen 
Aufgabe wird mit anderen mustergultigen Leistungen 
helfen, dem Einzelhandel in der Oeffentlichkeit 
wieder die Achtung und die Bewertung zu erwirken, 
die ihm innerhalb der groBen deutschen Volkswirt- 
schaft zukommt.

Berichtigung.
In dem in der Nr. 24 Seite 357 veroffentlichten 

Artikel „Die Auswirkungen der Verordnung fiber 
Versicherungsvertrage vom 5. Juni 1935“ ist dutch 
die falsche Anwendung des Wortes ,,nicht“ eine vom 
Verfasser nicht gewollte Umstellung erfolgt, die zu 
falschen Auslegungen Veranlassung geben konnte. 
Der letzte Absehnitt in dem Artikel auf Seite 358 
muB vom 4. Satz ab lauten:

„Dies wird nur dann erfolgen kbnnen, Wenn die 
Art des Risikos es mit sich bringt, dafi ein AbschluB 

bei im Inlande konzessionierten Gesell- 
schaften aus technischen Grfinden nicht vorge- 
nommen werden kann. Dutch die Abanderung 
der Strafvorschriften wird nunmehr nicht nur 
derjenige bestraft, der einen Versicherungsver- 
trag mit einer in Danzig nichtkonzessio- 
nierten Gesellschaft vermittelt, sondern auch 
derjenige, der als Versichernngsnehmer imWege 
der Korrespondenzversicherung Versicherungs
vertrage abschlieBt.“

Mitteilungen der Industrie- und Handelskammer
Umschlagsvergiitung

fur Nadelholz-Schnittmaterial.
Die auf Veranlassung des Senats der Freien Stadt 

Danzig dutch die Industrie- und Handelskammer 

bisher ausgezahlte Umschlagsvergutung fiir Nadel- 
holz-Schnittmaterial wire! mit dem 30. Juni d. Js. in 
Fortfall kommen. Es wird nur noch denjenigen An- 
tragen stattgegeben werden, die bis zum 30. Juni 
1935 einschlieBlich bei der Kammer eingereicht sind.

Danzig
Richtlinien

fur die Devisenbewirtschafiung
Vom 18. Juni 1935.

Die Devisenstelle gibt zur Verordnung fiber die 
Devisenbewirts ’chaftung vom 11. Juni 1935 folgende 
Richtlinien bekannt:

Z u A r t. I der Devisenv e r o r d n u n g.
1. Begriffsbestimmuugen.

Im Sinne dieser Richtlinien sind:
Devisen: auslandische Zahlungsmittel und For- 

derungen in auslandischer Wahrung (vgl. § 4 Aos. 1 
und 2 Dev. Vo.);

als auslandische Zahlungsmittel gelten auch 
Wechsel und Schecks, die im Inlande zahlbar sind 
und auf eine auslandische Wahrung lauten. auch 
wenn sie kerne Effektivklausel tragen;

als Wechsel gilt auch eine Schrift, die nicht a lie 
eigentlichen Erfordemisse eines Wechsels enthalt, 
wenn sie emem anderen mit der Ermachtigung iiber- 
geben wird, die fehlenden Erfordemisse zu erganzen 
(z. B. ein BJanko-Akzept). Eine solche Ermachtigung 
wird vermutet, wenn die Schrift als Wechsel be- 
zeichnet ist (vgl. § 2 des Wechselsteuergesetzes 
vom 15. Mai 1931 G. Bl. S. 375);

Deviseiiverordnung: die Verordnung fiber die De- 
visenbewirtschaftung vom 11. Juni 1935 <G. Bl. 
S. 703);

Devisenbanken: Kreditinstitute, die fiir Rech- 
nung der Bank von Danzig Devisen, Gold und 
andere Edelmetalle gegen Danziger Gulden an- und 
verkaufen diirfen (§ 9 Abs. 2 Dev.Vo.);

Devisen-Erwerbs-Genehmigungen: Genehmigungen 
der Devisenstelle, die zum Erwerb von Devisen gegen 

Danziger Gulden berechtigen. Danebeh kann zusatz- 
lich dutch ausdriicklichen Vermerk in der Genehmi
gung die Versendung oder Ueberbringung ins Aus
land genehmigt werden (§ 5 Abs. 1, § 7 Dev.Vo.). 
Unter Genehmigung ist nur eine schriftliche Ge- 
nehmigung der Devisenstelle zu verstehen;

Devisen-Verwendungs-Genelim igungen: Genehmi
gungen der Devisenstelle, die zur Verfiigung fiber 
dem Inhaber selbst angefallene Devisen berechtigen 
(§ 5 Abs. 2, § 7 Dev.Vo.). Hierbei ist zwischen Einzel- 
genehmigung und Allgemeiner Genehmigung zu 
unterscheiden. Daneben kann zusatzlich durch aus- 
drucklichen Vermerk in der Genehmigung die Ver
sendung oder Ueberbringung ins Ausland genehmigt 
werden (§ 5 Abs. 2, § 7 Dev.Vo.). Auch hier ist 
unter Genehmigung nur eine schriftliche Geneh
migung der Devisenstelle zu verstehen;

Devisen-Betriebsfonds: der in einer Allgemeinen 
Verwendungs-Genehmigung’ bestimmte Hochstbetrag, 
bis zu welchem anfallende Devisen oder Devisen aus 
bereits vorhandenen eigenen Bestanden zur Verwen- 
dung kommen diirfen;

Kassa-Usance-Geschafte: der direkte Handel in 
zwei Fremdwahrungen ohne Einschaltung des Dan
ziger Guldens;

Usance-Termin-Geschafte: der Terminhandel in 
zwei Fremdwahrungen ohne Einschaltung des Dan
ziger Guldens;

Wahrungs-Guthaben: Guthaben in auslandischer 
Wahrung ohne Riicksicht darauf, ob sie im Inland 
octet im Ausland unterhalten werden;

Inlander: natfirliche und juristische Personen, die 
im Inland ihren Wohnsitz oder gewohnlichen Auf- 
enthalt, Sitz oder Ort der Leitung haben;
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Auslander: natiirliche und juristische Personen, 
die im Inland ihren Wohnsitz oder gewóhnlichen 
Aufenthalt, Sitz oder Ort der Leitung haben;

Zweigniederlassungen einer auslandischen Firma 
im Inland und rechtlich nicht selhstandige Be- 
triebe eines Auslanders im Inland gelten ais im In
land ansassig; Zweigniederlassungen einer inlandi- 
schen Firma im Ausland und rechtlich nicht selb
standige auslandische Betriebe eines Inlanders gel
ten ebenfalls ais im Inland ansassig.
2. Zu 2 und 3

Die Erteilung der Genehmigung kann ohne An- 
gabe von Griinden versagt werden.

Gegen die Entscheidungen der Devisenstelle sind 
Reehtsmittel nicht gegeben.
3. Zu § 4

Unter den in § 1 Abs. 5 der Devisenverordnung 
genannten Personen sind naturliche und juristische 
Personen zu verstehen.

Zu Art. II der Devisenverordnung.
1. Zu § 5 Abs. I

Zum Erwerb auslandischer Zahluugsmittel gegen 
Danziger Gulden warden Devisen-Erwerbs-Genehmi- 
gungen nur in der Form von Einzelgenehmigungen 
erteilt.

Bei Devi sen - Erwerbs - Genehmigungen 
wird die Geltungsdauer in der Weise befristet, daB 
die Genehmigung grundsatzlich ’ einen Monat nach 
Ausstellung unwirksam wird. Ferner wird eine De- 
visen-Erwerbs-Genehmigung auch vor Ablauf dieser 
Frist unwirksam in dem Zeitpunkt, in dem der Ver- 
wendungszweck nachtraglich wegfallt.

Bei der Ausnutzung einer Devisen-Erwerbs-Geneh- 
migung ist die Hohe des Betrages, mit dem die Ge
nehmigung ausgenutzt wird, von der Devisenbank auf 
dem Genehmigungsbescheid zu vermerken. Die aus- 
genutzten Genehmigungsbescheide sind einzubehalten 
und an die Devisenstelle zuriickzusenden.

Erlaubt die Genehmigung zusatzlich auch die Ver
sendung oder Ueberbringung der erworbenen aus
landischen Zahluugsmittel ins Ausland, so hat die 
Devisenbank, bei der die Zahlungsmittel erworben 
werden, den erworbenen Betrag ebenfalls in dem 
Genehmigungsbescheid zu vermerken; der Bescheid 
selbst ist aber dem Inhaber der Genehmigung zu be- 
lassen. In diesen Fallen hat bei Verbringung die 
Zollbehbrde, bei Versendung die Postbehórde die Ge
nehmigungsbescheide einzubehalten und an die De
visenstelle zuriickzusenden.

Als Erwerb im Sinne der Devisenverordnung gilt 
auch der Erwerb im Wege der Zwangsvollstreckung.

2. Zu § 5 Abs. 2
Zur Verfiigung iiber Devisen, die nicht auf Grund 

einer Devisen-Erwerbs-Genehmigung erworben worden 
sind, z. B. zur Verfiigung uber eingegangene Export- 
erlóse, uber vorhandene Guthaben oder Zahlungs
mittel kann die Devisenstelle Devisen -Verwen- 
dungs-Genehmigungen erteilen. Auch in diesen 
Genehmigungen kann zusatzlich durch ausdriick- 
lichen Vermerk die Versendung oder Ueberbringung 
ins Ausland gestattet werden.

Eine Genehmigung ist nicht erforderlich, wenn 
jernand Devisen gegen Danziger Gulden an die Bank 
von Danzig oder fiir deren Rechnung an eine De
visenbank verkauft.

Eine Genehmigung ist jedoch erforder
lich fiir die Umlegung von Wahrungs1- 
k on ten von einer Bank zu einer an deren 
Bank.

Werden Wertpapiere im Inland oder im Ausland 
gegen fremde Wahrung verkauft, so darf iiber den 
Erlos aus diesem Verkauf nur mit Genehmigung 
verfiigt werden, da es sich dann um eine Forderung 
in auslandischer Wahrung handelt.

Soli dagegen der Devisen-Erlos aus dem Verkauf 
von Wertpapieren alsbald wieder zum Ankauf von 
Wertpapieren gegen auslandische Wahrung verwandt 
werden, so soil dies ohne Genehmigung zulassig sein, 
wenn die Glattstellung innerhalb drei Tagen erfolgt.

Eine Genehmigung wird grundsatzlich nicht er
teilt zur Verfiigung iiber Devisen zwecks Ankauf von 
auslandischen Wertpapieren.

Eine Genehmigung ist erforderlich zur Ueber- 
nahme von Biirgschaften bei Krediten in auslandi
scher Wahrung. Sie wird jedoch grundsatzlich nur 
in Form einer Verwendungsgenehmigung erteilt. Soil 
der inlandische Biirge bei einer vor dem 12. Jmii 
1935 ubemommenen Biirgschaft dieser Art in An- 
spruch genommen werden, so hat er vor Erfiillung 
seiner Verpflichtung die Genehmigung der Devisen
stelle einzuholen.
3. Zu § 6

Hier gilt das zu § 5 Abs. 1 Gesagte.
4. Zu § 7:

Genehmigungsf reie Handlungen.
Eine Genehmigung nach § 7 Dev.-V. ist nicht 

erforderlich fiir die Ueberbringung von Zahlungs- 
mitteln bei der Ausreise durch einen Auslander, wenn 
dieser die Zahluugsmittel laut einer Grenzbescheinigung 
einer Grenzeingangsstelle bei der Einreise eingefiihrt 
hat oder wenn der Auslander in anderer Weise nach- 
weist oder glaubhaft macht, daB er die Zahlungs
mittel bei seiner Einreise aus dem Ausland mitge- 
bracht oder wahrend seines Aufenthaltes im Inland 
aus dem Ausland zugesandt erhalten hat.

Ein Auslander darf auslandische Zahlungsmittel 
im Inland bei einer Devisenbank in Danziger Gulden 
umwechseln. Hierbei kann er sich eine auf seinen 
Namen ausgestellte Umwechselungs-Bescheinigung 
aushandigen lassen, aus der der Tag der Umwechs- 
lung, die Hohe des umgewechselten Betrages und 
der Kurs der Umwechslung ersichtlich sind. Auf 
Grund einer solchen Umwechslungs-Bescheinigung 
darf er den im Inland nicht aufgebrauchten Gulden
betrag genehmigungsfrei ins Ausland verbringen. 1st 
er hierzu nicht gewillt, so darf er bei der Devisen
bank, bei welcher die Umwechslung vorgenommen 
wurde, ohne besondere Genehmigung gegen Vorlage 
der Umwechslungs-Bescheinigung den noch vorhan- 
denen Guldenbetrag (der natiirlich nicht hbher sein 
darf als der bei der Umwechslung erhaltene Gul- 
denbetrag) in auslandischer Wahrung umwechseln 
und die auf diese Weise erhaltenen Devisen iiber die 
Grenze verbringen. Die Riickwechslung ist auf der 
Umwechslungs-Bescheinigung zu vermerken. Diese ist 
ihm zu belassen und bei der Ausreise abzunehmen. 
Genehmigungsfreie Handlungen, soweit sie 

durch eine Devisenbank vorgenommen 
werde n.

Eine Genehmigung nach § 7 Dev.Vo. ist ferner 
nicht erforderlich:
a) fiir die Versendung von Incasso-Pajaieren und 

fiir die Rucksendung aus dem Ausland einge- 
gangener, nicht eingeloster oder vor Verfall zu- 
riickgerufener Incasso-Papiere, sofern die Ver
sendung durch eine Devisenbank vor
genommen wird. Erteilt der inlandischeKunde 
der Devisenbank, nachdem die Versenduii”' er-
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folgt ist, den Auftrag, die Papiere ohne Gegen- 
wert im Ausland auszuliefern, so darf die Devi
senbank den Auftrag nur ausfiiliren, wenn der in- 
landische Kunde eine entsprechende -Genehmi- 
gung der Devisenstelle vorweist. Erfolgt die 
Auslieferung gegen Empfang eines entsprechen- 
den Prolongationspapiers, so bedart' es hier zu 
einer Genehmigung der Devisenstelle nicht;

b) fiir die Versendung von Wechseln zur Akzeptein- 
holung oder zur Prolongation einer bestehenden 
eigenen Wechselverpflichtung sowie zur Nach- 
stempelung, sofern die Versendung dur ch 
eine Devisenbank vorgenommen wird;

c) Fiir die Riicksendung von Wechseln, die einem 
inlandischen Kreditmstitut eingereicht waren, 
wenn die Diskontierung abgelehnt odter der dis- 
kontierte Wechsel zurfickgerufen oder mangels 
Zahlung zuriickgesandt wird, sofern die Ver
sendung durch eine Devisenbank vor
genommen wird.

Zur Einholung einer Genehmigung ist der Inhaber 
eines Wechsels, der auf auslanclische Wahrung lautet, 
nicht verpflichtet, wenn der Wechsel hei einer Devi
senbank diskontiert und der Diskonterlós in auslan- 
discher Wahrung gutgeschrieben werden soil. Da- 
gegen ist zur Verfugung fiber den Diskonterlós i n 
jedem Faile eine Genehmigung erforderlich.
5. Zu § 8:

Die Freigrenze von 20,— G pro Kopf und 
Kalendermonat gilt nur fiir den Reisever- 
kehr. Die Devisenbanken sind bei der Abgabe von 
Devisen innerhalb der monatlichen Freigrenze ver
pflichtet, von dem Kunden die Glaubhaftmachung 
zu verlangen, dab die Devisen fiir Reisezwecke er- 
worben werden.

Die Inanspruchnahme der Freigrenze ist im Reise- 
pab oder in einem anderen Ausweispapier einzu- 

tragen. Die Eintragung erfolgt zweckmabigerweise 
durch Stempelaufdruck, der wie folgt lautet: „Die 
Freigrenze fiir den Monat  1935 durch Erwerb 
von im Gegenwert von Dg •. ausgenutzt.

Danzig, den  Name (Firmenstempel) der 
Devisenbank. Rechtsverbindliche Unterschriften."
Die Devisenbanken sind verpflichtet, die Abgabe 

der auslandischen Zahlungsmittel getrennt nach den 
einzelnen Sorten in einer taglich abzuschliebenden 
Aufstellung zu vermerken, die Namen und Anschrift 
des Erwerbers, Nummer des Passes oder Ausweises 
und den Betrag der abgegebenen Zahlungsmittel ent- 
halten. Diese Aufstellungen sind der Bank von Dan
zig zu iibersenden.

Wird die Freigrenze durch Verbringung von Dan- 
ziger Gulden oder Devisen aus eigenen Bestanden 
ausgenutzt, so ist die Ausnutzung der Freigrenze 
durch die Zollbehorde entsprechend der obigenAn- 
leitung zu vermerken.

Hat eine Person die Freigrenze am letzten Tage 
eines Monats ausgenutzt, so darf sie am nachsten 
Tage schon die Freigrenze fiir den folgenden Monat 
in Anspruch nehmen; die Verbringung ist jedoch auf 
die Freigrenze in Hohe von 20,— G beschrankt.

Zu Artikel HI der Devisenverordnung.
1. Zu § 13:

Ohne Genehmigung kann eine Forderung von aus- 
landischer Wahrung, die einem Inlander gegen einen 
anderen Inlander zusteht, durch Vereinbarung zum 
amtlichen Kurs in Daaiziger Gulden umgewandelt 
und getilgt werden.

Schlubbestimmung.
Den Devisenbanken ist es nicht gestattet, fiir die 

Bearbeitung mid Weiterleitung von Antragen an die 
Devisenstelle Gebiihren zu berechnen.“

Danziger Getreidezututren auf dem tkhmge vom 1. bis 16. Juni 1935.
Datum

Weizen Roggcn Gerste Hafer Hiilsenfriichte Kleie u Olkach. Saaten

Waggons To Waggons To. Waggons To. Waggon To. Waggons To. Waggons To. Waggons To.

1./2. 6 35 — 40 607 16 240 8 120 — — 4 60 — —

3. 6. 35 2 30 17 257 4 60 4 60 2 30 1 15 — —

4 6. 35 — — 5 75 19 285 3 45 — — 1 15 — —

5. 6. 35 — — 8 121 6 90 2 30 — — 1 15 -- —

6. 6. 35 — — 6 90 8 120 3 45 — — 1 10 — —

7. 6. 35 — — 9 136 11 165 — — — — — — — —

8./10. 6. 35 1 15 15 229 24 360 5 75 2 20 7 105 — -

11. 6. 35 1 15 87 1337 15 225 2 30 1 15 2 30 — —

12 6. 35 — — 15 228 10 150 1 15 — — 1 15 r- —

13. 6. 35 1 15 — — 4 60 -r- — — — — — — —

14. 6. 35 — — — — 2 30 1 15 — — 1 15 — —

15./16. 6. 35 — — 5 75 8 120 1 15 — 2 30 — —

Gesamt 5 75 207 3155 127 1905 30 450 5 65 21 310 — —

Erstklassige Oherseiilesische Kohlen fiir Haushrand, Industrie, Export, Bunkerung
DANZIG, Sladlgratoen Z 
Tolhgraniine: Giesche Fernspr.: 215 51
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Eingang von Ausfuhrgiitern aut dem Bahnwege
Berichtsdekade votn 1. bis 10. Juni 1935

*) In der Zeit vom 11.5. bis 20 5.35 sind ferner eingegangen; Olivaer Tor: Kohlen 107, 1855; Holz 14, 212; Naphta 22, 325.

Bezeich- 
nung 
des 

Guhes

Danzig

Leege Tor Olivaer Tor
Neufahi

Freibezirk
'wasser

Zoll ini and
Weichsel- 
bahnhof Strohdeich

Wagg.j To.

Kaiserhafer, Holm

Wagg.j To

Troyl

Wagg. To Wavg To. Wagg To. W agg. To. Wagg. To. Wagg. To Wagg. To.

Kohlen 135 2280 135 2470 216 5739 18 410 262 5105 _ _ 592 11580 _ _ 650 14960
Holz . . 7 105 15 244 23 345 39 622 11 . 168 219 3761 405 6715 344 5828 92 1620
Getreide . 
Saaten . j 133 1980 — — — — 24 366 — — — — 52 787 26 392 — —

Zucker
Naphtha . 10 130 2 28 — — — — 104 1584 — — — • — — — 14 210
Riibenschn.
Melasse . 1 15
Kartoffel- 

mehl .
Saiz . . 10 150 _ — — — — — — — — — — — - — — —
Spiritus . — — _ _ _ — •— — — — _ — — — — —
Haute . . — — — — — — 4 28 — — — — — — — — — —
Bier . . . 4 20 _ — — — — — — _ _ _ _ — — — —
Zement . 3 45 3 45 — — — —- — — _ _ _ _ — — — —
Eisen, Ma- 
schinen . 10 174 12 162

Versch.
Guter . 284 1784 127 1638 24 284 157 2471 7 102 30 468 19 284 4 65

Cellulose. — — — — — — — — 2 33 — — — — — — — —
Vieh, Pferde 40 Wag. — — . — — — 25 Stck. — - — — - — — — —

Kohlenausfuhr iiber den Hafen von Danzig 
im Monat April 1935.

(Ohne Bunkerkohle.)
nach: Schiffe mit t Ladung

Frankreich . . . . . . 26 62 373
Schweden . . . . . . 25 39 292
Italien .... . . . . 3 23 573
Danemark . . . . . . 8 6 535
Norwegen . . . . . . 2 4 905
Griechenland . . . . . 1 4 064
Finnland . . . . . . . 1 3 740
Holland . . . . . . . 1 3 250
Gesamtausfuhr im Mo-

nat April 1935 . . 67 147 732
im Monat Marz 1935 . . 71 162 554
im Monat April 1934 . 105 194 934

Monatliche Wirtschaftszahlen
aus Danzig und Polen.

I. Seewartiger Warenverkehr im Danziger Hafen.
Haf eneingang:

To. G
April 1934 33 922,8 Wert: 6 773 473
April 1935 34 504,8 Wert: 5 602 218
Marz 1935 36 379,6 

Hafenausgang:
Wert: 5 892 909

To. G
April 1934 505 053,6 Wert: 17 948 937
April 1935 323 717,3 Wert: 14 227 902
Marz 1935 290 637,4 Wert: 11560 699

II. Seeschiffsverkehr im Danziger Hafen.

April 1934
Eingang:

389 Schiffe 250 409 Netto-Rgt.
April 1935 332 Schiffe 208 237 Netto-Rgt.
Marz 1935 352 Schiffe 243 232 Netto-Rgt.

April 1934
April 1935
Marz 1935

Ausgang:
387 Schiffe 
353 Schiffe 
339 Schiffe

239 501 Netto-Rgt.
222 367 Netto-Rgt.
233 415 Netto-Rgt.

III. Ein- und Ausfuhr Polens.
W areneingang:

April 1934 208 242 To. Wert: 66 020 000 Złoty
April 1935 248 677 To. Wert: 73 926 000 Złoty
Marz 1935 198 381 To. Wert: 69 694 000 Złoty

April 1934
April 1935
Marz 1935

Warenausgang:
1 070 021 To. Wert: 76 224 000 Złoty 
1065 324 To Wert: 73 695 000 Złoty 
1064 184 To. Wert: 74 974 000 Złoty

IV. Grofihandels-(Goldindex)ziffer:
1913/14 = 100

Januar 1934 Januar 1935 Dezember 1934
88,9 87,9 88,0

V. Erwerbslosenziffer im Freistaat.
April 1934 April 1935 Marz 1935

20 332 18 410 18 611

Kabelfabrik
Mechanische
Draht- und Hanfseilerei
Danzig Langgarten 109 

Orahłseile / fHanfseile 
ffiindfaden / ^indegarne 
ffischnetze / LDdscheleinen
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VI. Antrage auf Konkurseróffnung im Amtsgericlits-

April 1934
3

bezirk Danzig: 
April 1935

1
Marz 1935

2

a) Bank von Danzig:
VII. Zinssiitze.

April 1934 April 1935 Marz 1935
Diskont 3% 4% 4%
Lombard 4% 5% 5%
b) Bank Polski:

Diskont 5% 5% 5%
Lombard 6% 6% 6%

VIII. Danziger Devisenkurse.
a) Telegr. Auszalilung London:

3. 4. 34 1. 4. 35 1. 3. 35
Geld: 15,80 14,65 14,69
Brief: 15,84 14,69 14,73

16. 4. 34 15. 4. 35 15. 3. 35
Geld: 15,77 14,81V, 14,58
Brief: 15,81 14,85V2 14,62

b) 100 Zloty loco Noten :
3. 4. 34 1. 4. 35 1. 3. 35

Geld: 57,85 57,69 57,78
Brief: 57,97 57,81 57,89

16.4. 34 15. 4. 35 15. 3. 35
Geld: 57,89 57,71 57,70
Brief: 58,01 57,83 57,82

c) Telegr. Auszahlung Berlin:
3. 4. 34 1. 4. 35 1. 3 35

Geld: 121,78 122,83 122,78
Brief: 122,02 123,07 123,02

16. 4. 34 15. 4. 35 15. 3. 35
Geld: 121,03 123,— 123,—
Brief: 121,27 123,24 123,24

Eisenbahntarife
Rumanische Oelkuchen - Ausfuhr 

iiber Danzig-Gdingen.
E. D. Die am polnisch-rumanischen Eisenbahnver- 

band fiir den Seehafenverkehr mit Danzig und 
Gdingen beteiligten Eisenbahnverwaltungen haben 
mit Wirkung vom 1. 6. 35 den Tarif Nr. 53 fiir Oel
kuchen (PrCsseriickstande) in Flatten, Stricken Oder 
zerkleinert (Oelkuchenmehl, Oelkuchenschrot), Rizi- 
nus-, Lein-, Raps-, Soja- und Sonnenblumenkuchen 
durch Aufnahme der Versiandstationen Bazargic, 
Braila, Cobalnia, Constanta; Cotmani, Dej, Larga, 
Lipcani, Lipnic, Lugij, Secureni, Taegu Mures, Vasile 
Stroescu und Vascauti mit Frachtsatzen fiir 5-, 10- 
und 15-t-Ladungen erweitert. Diese MaBnahme be- 
deutet eine betrachtliche FrachtermaBigung fiir die 
rumanische Oelkuchenausfuhr.

F. Ludecke Danzig
Aktiengesellschaft

lainggasse 40 Fernspreclier 279 81/83

Papier-Grofthandlung
Lieferung nur an Buchd ruckereien 

und Wiederverkaufer

Berlin Bremen Breslau

Polen
Die Handelsvertragsverhaiidlungen 

in it Oesterreich.
E.D. Am 17. 6. 35 haben in Warschau die Ver- 

handlungen mit Oesterreich, die seit langer 
als einem Ja.hr immer wieder unterbrochen warden 
waren, wieder begonhen; die bevorstehenden Ver- 
handlungen sollen einen weitgehenden Umbau des 
ganzen Vertragswerkes mit sich bringen. Die 
osterreichischen Beziehungen zu Polen haben 
sich, nachdem zuerst auf den neuen Vertrag aus deni 
Jahr 1934, der nach der Einfiihrung des neuen pol- 
nischen Zolltarifs zustande kam, groBe Hoffnungen 
gesetzt worden waren, fiir Oesterreich immer 
ungiins tiger gestaltet. Der osterreichische Ein
i' uhriiberschuB, der 1933 bei einer Einfuhr von 
78 und einer Ausfuhr von 52 Mill. S 26 Mill. S be- 
tragen hatte, ist fiir 1934 bei einer Einfuhr von 72 
und einer Ausfuhr von 31 Mill. S auf 41 Mill. S an- 
ge wach s en. Wahrend die Einfuhr nur wenig ab- 
genommen hat, ist die Ausfuhr, die durch den 
neuen Vertrag gehoben werden sollte, auf riind 60 o/o 
des Vorjahres zuriickgegangen. Der Grund war, 
daB sich die polnische Industrie gegen das Ein
dringen ósterręichiscber Fertigwaren stark zur Wehr 
gesetzt hat und von den amtlichen Stellen darin 
durch scharfe Handhabung aller Einfuhrerschwe- 
rungen unterstuzt wurde. Die osterreichische Regie
rung hat mit auffallender Zahigkeit an dem Polen- 
vertrag festgehalten, aber sie kann sich den Pro- 
testen, die in steigendem MaBe aus Industrie und be- 
sonders Landwirts chaff gegen den Vertrag erhoben 
werden, nicht langer verschlieBen. Die Beendigung 
des polnisch-deutschen Zollkrieges, dessen 
NutznieBer Oesterreich gewesen war, hat die oster
reichische Wettbewerbsfahigkeit weiter geschwacht. 
Am deutlichsten driickt sich dies in den statistischen 
Ziffern fiir das erste Vierteljahr 1935 aus, in dem 
einer Einfuhr aus Polen von 18,6 Mill. S eine Aus
fuhr von nur 7,3 Mill. S gegenubersteht. Trotz der 
ungeniigenden Ausnutzung der Schweinekontingente 
und des Ruckganges der Kohlenbeziige bleibt die 
Einfuhr aus Polen reichlich auf der bisherigen, alter - 
dings saisonmaBig bedingten Hóhe, wahrend die 
osterreichische Ausfuhr weiter abnimmt. Die deutsch- 
osterreichischen Kompensationsabkommen, die sich 
immer mehr entwickeln, verlangen das Freiwerden 
groBer Kohlenmengen, dereń Lief erung an das 
Deutsche Reich gegeben werden soil; ebenso macht 
die Entwicklung der osterreichischen Schweine- 
zucht diese Einfuhr mehr und mehr unnótig, zumal 
Oesterreich von anderen Staaten, sogar Litauen und 
Danemark, mit Angeboten von Schweinen geradezu 
bedrangt wird und darauf aus Griinden der eigenen 
Ausfuhrforderung Riicksicht nehmen muB. Der Aus- 
weg muB dahin fiihren, daB die polnischen Liefe- 
rungen eine maBige Kiirzung erfahren, besonders 
auf dem Gebiet der mineralischen Brennstoffe, und 
daB Polen von seiner abwehrenden Haltung gegen- 
iiber Osterreichischen Fertigwaren abgeht; dann 
lieBe sich ein Warenaustausch herstellen, der fiir 
Oesterreich ertraglich ist und ihm die Kohlenmengen 
freigibt, deren es bedarf, um die dringend notwen- 
digen Kompensationsgeschafte mit dem Deutschen 
Reich durchfiihren zu konnen. Oesterreich kann alles, 
was es aus Polen bezieht, ebensogut und zur Freude 
drifter Lander aus diesen beziehen; es konnte sich 
gegenuber Polen leicht auf den Standpunkt eines 
Warenaustauschs im Verhaltnis 1 zu 1 stellen und
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wiirde letzten Elides nichts dabei verlieren. Es ist zu 
erwarten, daB die osterreichischen Unterliandler auf 
einem ausgiebigen Abbau des untragbar gewordenen 
Einfuhriiberschusses bestehen werden, mid daB auch 
Polen darauf bedacht sein wird, dwell Steigerung 
seiner. Einfuhr aus Oesterreich sich einen moglichst 
groBen Teil des osterreichischen Marktes fiir seine 
Ausfuhruberschiisse zu erhalten.

Deutsches Reich

Gunstige Entwicklung d<s Arbeitseiusatzes 
fiir Kanfmannsgehilfen ini Monat Mai 1935.

Der Tatigkeitsbericht ddr Stellenvermittlung der 
Deutschen Arbeitsfront weist fiir den Monat Mai eine 
weitere Steigerung der Vermittlungserfolge aus. Das 
an sich schon gute April-Ergebnis ist noch iiber- 
troffen worden. Die gesamte Lage des Arbeitsein- 
satzes kann als durchaus zuverSichtlich betrachtet 
werden.

Der Bewerberbestand ist gesunken. Der Zugang ist 
gering. Lediglich der Zugang von Bewerbern in un- 
gekiindigten Stellungen steigt weiter an. Der Zu
gang an gekiindigten Bewerbern ist trotz des im Mai 
liegenden Kundigungstermines sehr gering. Ein deut- 
licher Beweis des wirtschaftlichen Aufstiegs ist dar- 
in zu erblicken, daB die in den letzten Monaten ver- 
mittelten Aushilfsstellungen sich zum gróBten Teil 
in teste Stellungen umgewandelt haben. Ein weiterer 
Beweis der zuversichtlichen Stimmung in der Wirt- 
schaft ist der, daB eine groBe Anzahl Betriebe be- 
reits jetzt Auftrage fiir Urlaubsvertretungen er- 
teilt hat.

Die Industrie ist iiberwiegend gut beschaftigt. 
Besonders zu nennen sind: Eisen- und Metali- 
industrie, Fahrzeugindustrie, Apparate- 
und Maschinenbau, Papier- und Papier- 
warenindustrie, Bauindustrie, chemische 
Industrie.

Der GroB handel ist uneinheitlich, im ganzen 
aber gut beschaftigt.

Die stetig steigende Kaufkraft der Bevolkerung 
zeigt einen deutlichen Niederschlag ini gesamten 
Einzelhandel. Hinzu kommt, daB auch das 
Pfingstgeschaft gut eingesetzt hat.. Hier sind es be
sonders der Lebensmittel- und der Da men- 
und Herrenkonf ektionseinzelhandel, die 
sehr gut beschaftigt sind. Das Ver sich e rungs ge- 
werbe war im Berichtsmoniat gut aufnahmefahig. 
Auch in der Spedition war es lebhafter als bisher.

Der Mangel an guten Kurzschriftlern und 
Maschinensćhreibern, sowie an guten Ver- 
kaufern und D ek o rat e ur en wird immer starker. 
Die Besetzung der gemeldeten freien Stellen kann 
oft nur dutch den Reichsausgleich erfolgen. Ver- 

kaufer ohne Kenntnisse in Dekoration sowie Lack- 
und Plakat schrift sind schwer unterzubringen.

AuBer Kurzschriftlern und Verkaufem ist die 
Nachfrage groB nach guten K out or i sten, Buch- 
haltern, Korrespondenten, Lageristen und 
Expedienten. Auch Re is encl e mit guten Fach- 
kenntnissen und guten Verbindungen wtirden starker 
angefordert. Leider ist das Angebot von Provisions- 
vertretungen noch sehr groB.

Die Erfolge der Lehrstellenvermittlung 
sind, trotzdem der allgemeine Einstellungstermin vor- 
bei ist, noch sehr gut.

Die Vermittlung von Arbeitsmannern mit Arbeits- 
paB ist gut. Es ist auch in diesem Monat gehmgen, 
eine groBe Anzahl dieser Berufskameraden wieder 
in Stellung zu vennitteln.

Kraft-und Brennstoff-Tagungin Hamburg.
Die Brennkrafttechnische Gesellschaft 

E. V. und die Deutsche Gesellschaft fiir 
Mineral ólf or schung veranstalten am 1. Juli 1935 
eine Tagung in Hamburg, die der Unterrichtung und 
Erorterung fiber einige besonders wichtig erschei- 
nende Gegenstande und zur Besichtigung der neue- 
sten Schopfung deutscher Schiffbaukunst gewid- 
met ist.

Uebriges Ausland
Die Wirtschaftslage in Estland.

Der bekannte amerikanische Journalist Knicker
bocker, der sich zu Beginn dieses Jahres einige 
Page in Estland aufhielt, veroffentlicht soeben hi 
einer Anzahl amerikanischer Zeitungen eine Artikel- 
serie uber Estland, die mit der Feststellung beginnt, 
daB man in einem erstklassigen Restaurant in Reval 
fiir 30 amerikanische cents ein Friihstuck aus ca. 40 
verschiedenen kalten und 8 warmen Gangen erhalten 
konne. — Diese Feststellung ist nicht iibertrieben 
und jeder Auslander, welcher Estland besucht, 
auBert zunachst immer sein Erstaunen uber die 
ungewbhnlich niedrigeren Kosten der Lebens- 
haltung. Estland diirfte heute das billigste Land 
in Europa sein und die Erklarung dafiir liegt in dem 
Umstand, daB das Niveau der Preise bei einer Ab- 
wertung des Goldwerts der Wahrung .urn 42 o/o nicht 
nur nicht gestiegen, son dem fortgesetzt gesunken ist.

Aus dieser Tatsache wiirde unter gewohnlichen 
Umstanden der SchluB gezogen werden, daB die 
Konjunktwentwicklung ebenfalls eine rficklaufige ist. 
In Estland trifft dieses indessen nicht zu, — im 
Gegenteil, die allgemeine wirtschaftliche Konjunktur 
kann heute als durchaus befriedigend bezeichnet 
werden. Das Sin ken der Preise bezieht sich in 
erster Linie auf die landwirtschaftlichen Erzeug- 
nisse, an denen dank der guten Ernte des Jahres 1934
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ein gewisser Ueberflufi herrscht. Die Lage des Bauera, 
hat sich durch die guten landwirtschaftlichen Er- 
trage und die seitens der Regierung durchgefiihrten 
grofiziigigen Entschuldungsmafinahmen verbessert 
und auf der anderen Seite durch die Sicherstellung’ 
der Preise fiir Roggen, Weizen, Butter und Eier auch 
konsolidiert, so dafi ein starker Drang nach Neu- 
kultivierungen zu spiiren ist, der seitens der Regie- 
rung durch verschiedene Mafinahmen kraftig ge- 
fórdert wird. Im Zusammenhang damit ist auch der 
Bedarf nach kunstlichen Diingemitteln gestiegen, die 
in diesem Friihjahr in recht bedeutendem Mafie ein- 
gefiihrt worden sind. Durch die Not der Krisenzeit 
hat der Bauer es gelernt, seine personlichen Bediirf- 
nisse einzuschranken und das Interes.se wieder im 
verstarkten Mafie seinem Hof und den Móglichkeiten 
einer Intensivierung der Betriebsfiihrung zuzuwenden. 
Die Starkung der Kaufkraft des Bauern hat 
belebend auf die Geschaftslage in den Stadten ge- 
wirkt und zwar sowohl in der Richtung einer Er- 
hohung der Umsatze, ais auch in bezug auf die Soli- 
clitat des Geschafts, das sich in erheblichem Mafie 
auf dem Wege von Barumsatzen vollzieht. Der pri
vate landwirtschaftliche Kredit ist durch die ver- 
schiedenen Mafinahmen der Regierung zum Schutze 
der verschuldeten Landwirte stark in Mitleidenschaft 
gezogen worden, so dafi der Bauer kaum einen an
deren Weg hat, Geld aufzunehmen, ais den iiber die 
staatliche Agrarbank.

Die Ausschaltung des privaten Agrarkredits in 
Verbindung mit der Steigerung des Bargbldverkehrs 
im Handel hat zu einer sehr liquiden Gestaltung der 
allgemeinen Lagę auf dem Geldmarkt gefiihrt, 
die durch sinkende Zinssatze und durch das schwache 
Kreditgeschaft in den Banken charakterisiert wird. 
Obwohl seit dem 1. Januar d. Js. der hochstzulassige 
Zinsfufi wieder auf 8 o/o p. a. erhoht worden ist, 
finden sich fiir prima Hauserhypotheken keine Dar- 
lehnsnehmer bei einem Zinsfufi von 7 o/o und die Ren- 
dite der staatlichen 5—6 o/o Pfandbriefe betragt nach 
dem heutigenKursstandetwa5,5o/o—6,5«/o. Das Kredit- 
volumen der Banken zeigt in den letzten Monaten ein 
leichtes Ansteigen, doćh wird angenommen, dafi es 
vorwiegend auf saisonmafiige Griinde zuriickzufiihren 
ist. Der Zustrom der Einlagen dauert weiter an, so 
dafi die Banken in der Lage sind. ohne den Rediskont- 
kredit der Esti Bank auszukommen und dariiber hin- 
aus auch ihr Oblige in der Zentralbank zu verringern. 
Da auch die Lage der Staatskasse eine durchaus be- 
friedigende ist, so konnte sie im Laufe dieses' Jahres 
(1. 1. bis 30. 4.) ihr Guthaben bei der Esti Bank um 
2,3 auf rund 10 Mili. Kr. erhóhen und gleichzeitig 
ihren Kredit bis auf 0,8 Mili. Kr. abdecken. Die Po
sition der Esti Bank ist durchaus stark und der 
Status sehr liquid. Die Gold- und Devisenreserven 
sind dank der lebhaften Exporttatigkeit seit Jahres- 
beginn bis zum 30. 4. um 1,8 auf 34,0 Mili. Kr. ge
stiegen, wahrend der Notenumlauf um 2 Mili. Kr. 
auf 38,6 Mili. Kr. zugenommen hat.

Die gunstige Gestaltung der Devisenbilanz ist, wie 
gesagt, die Folgę einer Belebung der Ausfuhr, 
die in den ersten 4 Monaten 1935 den Wert von 
21,6 Mill. Kr. erreichte gegen 15.1 Mili. Kr. in der- 
selben Zeit des Vorjahres. Im Zusammenhang mit der 
allgemeinen Belebung der Konjunktur weist auch die 
Einfuhr eine Zunahme von 15,9 auf 20,0 Mili. Kr. 
auf. Die Butterausfuhr ist dank der Festsetzung eines 
verhaltnismafiig hohen Preises fiir die Erzeuger 
(Kr. 1,40 pro kg bis zum 15. Mai, — von dann ab 
Kr. 1,20) gestiegen und die Absatzmóglichkeiten 
waren besonders in Deutschland gunstig. Infolge der 

Baisse auf dem Londoner Buttermarkt betrugen die 
Zuzahlungen des Staates indessen ca. Kr. 0,40 bis 
0,50 pro kg. Besonders stark ist die Ausfuhr von 
Holzwaren, Zellstoff und Flachs gestiegen, wahrend der 
Export von industriellen Fertigfabrikaten, mit Aus- 
nahme von Baumwollgarn, welches in zunehmendem 
Mafie im Deutschen Reich abgesetzt werden konnte, 
sich auf annahemd derselben Hóhe gehalten hat. Ais 
Folgę der guten Ernte des Vorjahres ist die Einfuhr 
von Lebensmitteln betrachtlich zuriickgegangen. Da- 
gegen ist eine bedeutende Zunahme der Einfuhr von 
Rohstoffen, Halbfabrikaten und Produktionsmitteln 
(Maschinen) festzustellen, die von der Entwicklung 
der industriellen Tatigkeit Zeugnis ablegt.

Die Anzahl der in der Industrie beschaftigten 
Arbeiter ist heute um etwa 12 o/o hbher ais im Mai 
1934 und an Stelle der hohen Anzahl der Arbeits- 
losen vor einem Jahr ist jetzt in manchen Branchen 
sogar ein Mangel an Arbeitskraften zu verspiiren. Die 
autarkischen Bestrebungen der Regierung treten in 
der industriellen Entwicklung insofern deutlich zu 
Tage, ais namentlich in der stark geschatzten Textil- 
industrie zahlreiche lieuc, kleinere Unteraehmungen 
gegriindet werden. Auch in anderen Branchen ist die 
Grundertatigkeit eine recht lebhafte,, wobei auch 
Parallelgrundungen auf neuen Tatigkeitsgebieten an 
der Tagesordnung sind. Diese Entwjcklung, dereń 
Abschlufi erfahrungsgemafi in einer Produktionskrise 
zu liegen pflegt, hat die Regierung veranlafit, ein 
nenes I n d u s t r i e g e s e t z auszuarbeiten, wonach 
ihr das Recht zustehen wird, iiber manche Gebiete 
eine Griindungssperre zu verhangen.

Die grofien Industrieunternehmen der Holz-, 
Papier-, Textil- und Metallbranche kónnen mit Be- 
friedigung auf das abgelaufene Geschaftsjahr zuriick- 
blicken, wenn es auch, namentlich auf dem Gebiet 
der Zahlungen fiir exportierte Waren (nach Lett- 
land) Schwierigkeiten genug gegeben hat. Die Brenn- 
schieferindustrie ist gegenwartig voll in Betrieb und 
die grofien Oelvorrate, die noch vor einem Jahr fiir 
die Unternehmen eine schwere Belastung darstellten, 
sind restlos verkauft. Da die Beschaffung von Roh
stoffen aus dem In- und Auslande fiir die Industrie 
sichergestellt zu sein scheint und auch fiir Absatz- 
móglichkeiten durch den Abschlufi von Handelsab- 
kommen mit einer Reihe auswartiger Staaten vor- 
gesorgt worden ist, so kann angenommen werden, 
dafi die Lage der Industrie sich im Laufe dieses 
Jahres nicht verschechtern wird.

Weniger gunstig sind indessen die Aussichten fiir 
die Landwirtschaft, da die diesjahrige Ernte 
wahrscheinlich weit hinter den Ertragen der letzten 
Jahre zuriickstehen wird. Die Enquete iiber den Stand 
der Wintersaaten zum 15. Mai d. Js. ergab fiir den 
Roggen einen Stand von 15 o/o und fiir den Weizen 
von 20 o/o unter Mittel. Bis Ende Mai haben sich die 
Wachstumsbedingungen nicht verbessert und iiber- 
dies hat die andauernde Kalte und Trockenheit das 
Wachstum der Wiesen und der Sommerkornfelder 
schwer behindert. Schon jetzt wird daher in manchen 
Teilen des Landes die Frage der Einschrankung des 
Viehbestandes erwogen. Die Hóhe des Volksein- 
kominens in Estland hangt direkt und indirekt in 
starkem Mafie, von den jeweiligen landwirtschaft
lichen Ertragen ab, dereń erhebliche Verminderung 
sehr wohl einen Riickschlag in der allgemeinen Ent
wicklung mit sich bringen kann. Auf der anderen 
Seite verfiigt indessen der Staat neuerdings wieder 
iiber einige Reserven, mit dereń Hilfe solche, aller- 
dings nicht allzu grofie Liicken geschlossen werden 
kónnten.

Druck von A. Schroth, Danzig.


