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On bet neuorbnung bes Oftfeerautnes ift Danjig als Oftfeebafen 
bie fiiljtenbe Stellung $ugebad)t.

On bet „5afengeineinfd)aft Danjig^Gotenbafen" witb fid) ein 
lUittelpunkt bet HOirtfdiaft itn Often konjentrieren. Hlit bent 
Sufbau bes B3ittfd)aftslebens itn neugeorbneten Oft-- unb Siib, 
oftraum, mit bent fyftcmatifd)en Susbau bet HJeid)fel, tnit bet 
Betciligung bes Danjig-Gotenbafener fjafens an bet Sb= 
wicklung bes kolonialen Giiteruerkebrs im Bal)tnen bes 
fpateren beutfdjen Golonialteid)es tndcbft Danjig, bie altc 
iyanfeftabt bes beutfd)en Oftens, in eine Sufgabe b'ttein, wie 
fie biefet Stabt nod) nic geftellt war.
On bet fiibrenben 3eitung Danjigs, betu „Danyiget Dorpoften", 
werben biefe gtofjjiigigen problemc bebanbelt unb gefbtbert. 
Det .Danjiget Dotpoften" ift nid)t nur bas Sptad)tol)t flit 
ben neuen Beidjsgau Danjig.-iDeftpreufien, fonbern eine bet 
fiibrenben 3eitungen bes beutfeben Oftens uberbaupt. Gt 
befitjt bie l)bd)fte Suflage allet in Danjig--Weftpteu|ien 
erfd)einenben lagesjeitungen unb [ein Snjeigenteil bat fid) 
gegeniiber ben letjten Jaljten mebt als verbreifad)t.
Xleben (einet Bebeutung als politifdjes §ubrungsotgan ift er 
f eft bcm iHnfd)luf5 Danjigs an bas Beid)sgebiet bie gtofte fiber- 
ragenbe fjeimatjeitung geworben. Ct ift fetnet bie einjige 
wbd)entlid) 7mal etfdjeinenbe lagesjeitung itn Beid)sgau unb 
bas gtbfite Hlotgenblatt, Sb 1. §ebtuat 19+1 erfdjeint bet 
.Danjiget Dorpoften" iibrigens itn neuen Grofiformat.
(Es uerftebt fid) baljet non felbft, bafj bie tuafigebenbe beutfdje 
Witt[d)aft in tnuuet ftarketem niafte fid) biefes bebeutenben 
BOerbetragers bebient Slabete intereffante Ginjelbeiten bitten 
wit ber E)aus5Citfd)rift „Wirtfcbaft unb Srbeit" bes Gauoerlages 
.Det Danjiger Uorpoften", bie jebeni Ontereffenten koftenlos 
iibctlaffen with, ju cntncbnicn. BOenben Sie fid) an bie 
BOerbeabteilung bes

Hering „Dec Dnnjigcr Dorpoftcn" 0. m. b. 0.
Danjig, eiifabctl)kitd)engaf|e 11/12
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Danzigs Exportbedeuiung
und die fiir den Reichsgau Danzig-WestpreuCen 
wichtigen Fragen desKredits und des technischen 
Schulwesens stehen im Vordergrund der Be- 
trachtungen dieses Heftes. In der Rubrik „Ost- 
seehandel" werden wieder zusammengefaftt die 
wichtigsten Meldungen des Monats gebracht.
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Danzigs Exportbedeutung anerkannt
Danzig-WestpreuBens Kaufmannschaft vertieft Gesdiaftsverbindungen

In den ersten Marztagen haben sich einige fur Danzig-WestpreuBen be- 
deutende wirtschaftspolitische Ereignisse abgespielt, welche die unverminderte 
Kraft unter Beweis stellten, die heute bereits von den neuen Ostgebieten aus- 
strahlt. Es handelt sich einmal um die Reichsmesse Leipzig und die Wiener 
Friihjahrsmesse, zum andern um den Besuch des Leiters der Abteilung Wirt- 
schaft im Generalgouvernement, Ministerialdirigent Dr. Emmerich. Wahrend 
in Leipzig ausdriicklich von dem Prasidenten des Reichsmesseamtes, Pg. Fichte, 
festgestellt wurde, daB die Beteiligung des Danziger Hafens einer Fórderung der 
Exportkapazitat der Reichsmesse gleichkomme, betonte Ministerialdirigent Dr. 
Emmerich den groBen Wert, den man seitens des Generalgouvernements auf 
einen engen nachbarlichen Verkehr mit dem Reichsgau Danzig-WestpreuBen 
lege. Und anlafilich der Besichtigung der Hafengemeinschaft versicherte dieser 
fiihrende Mann des Generalgouvernements, daft man in Krakau immer ein ganz 
besonderes Verhaltnis fiir Danzig als die natiirliche Hafenstadt des General
gouvernements haben werde. Die Hafengemeinschaft gabe dem General
gouvernement die Gewahr, daB bier ein grofies Verkehrspotential fur das 
Generalgouvernement vorhanden sei.

Diese Feststellungen zweier reprasentativer Vertreter des groBdeutschen 
Wirtschaftsgedankens erganzen sich in einer Weise, die fiir Danzig-West- 
preuBen ein Ansporn zu erhóhter Leistung sein mufi. Dariiber hinaus gewinnt 
der Ausspruch des Leiters des Reichsmesseamtes eine um so gróBere Be- 
deutung, als das Forum der Reichsmesse, vor dem Fichte sprach, gerade jene 
Lander und Volker umfaBt, die als Hinterland bzw. Benutzer der Hafen
gemeinschaft Danzig-Gotenhafen zum ersten Male nach dem Kriegsausbruch 
von einer wichtigen Leitstelle des internationalen Giiterverkehrs, namlich von 
Leipzig, auf die Bedeutung des Danziger Hafens als Ausfalltor nach dem Siid- 
osten und Nordosten hingewiesen werden. Wenn daneben die Hafengemein
schaft ihr Interesse fiir den Siidosten noch durch eine Zusatzausstellung auf 
der Wiener Messe bekundete, so erkennen wir die Aktivitat, mit der sich die 
Hafengemeinschaft um den Wiederaufbau ihres Hafenhinterlandes bemiiht; wir 
erkennen aber auch gleichzeitig aus alien den vorhin erwahnten Tatsachen, in 
welchem MaBe Danzig bereits als Mittler des europaischen Warenaustausches 
im Dienste des GroBdeutschen Reiches anerkannt ist.

Aber nicht nur der Hafen allein, sondern auch der ganze Reichsgau Danzig- 
WestpreuBen, wie iiberhaupt die eingegliederten Ostgebiete sind bemiiht, sich 
in den Wirtschaftsrhythmus des Altreichs einzufiigen. Wenn diese Tatsache 
auch schon mehrfach erhartet worden ist, so gab doch die Leipziger Reichsmesse
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erneut Gelegenheit zu dieser Feststellung. Die vielen Einkaufer aus Danzig- 
Westpreufien und den anderen Ostgebieten brachten eine besondere Note in 
das Messebild, auf die der amtliche Messebericht ausdriicklich hinweist. Die 
Nachfrage des Ostens nach Fertigwaren aller Art ist sehr groB. Sie hatte 
angesichts des immerhin giinstigen Warenangebots durchaus befriedigt werden 
kónnen, went die Festsetzung der Kontingente in verschiedenen Branchen nicht 
hatte auf sich warten lassen. Das Bleibende an der Leipziger Beteiligung 
des Ostens diirfte aber die Ankniipfung mancher neuer Geschaftsbeziehungen 
sein. Hinzu kommt, dab die Zukunftsaufgaben der Leipziger Messe, nachdem 
sie Reichsmesse geworden ist, noch eindeutiger als bisher auf die Erhaltung 
der wertvollen Verbindungen zwischen Hersteller und Verbraucher aus der 
ganzen Welt ausgerichtet werden. Hiet gebiihrt den ausstellenden Firmen ein 
besonderes Lob, die zum Teil ungeachtet der oft erschwerten Lieferungs- 
moglicbkeiten ihren Platz in den Messehausern einnahmen, um sich — wenn 
sie manchmal auch nicht verkaufen konnten —- die personlichen Beziehungen 
im geschaftlichen Leben zu erhalten. Das gibt feste Garantien fur die Zukunft 
der Reichsmesse. Nebenbei und nur zur Orientierung unserer Leser diirfte die 
Tatsache Inter esse beanspruchen, dafi zum ersten Male ein von der gewerb- 
lichen Wirtschaft benannter Beirat gemaB den neuen Satzungen der Reichs
messe zusammengetreten ist. Zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates der 
Reichsmesse wurde Direktor Wilhelm Wohlfahrt, der Kammerprasident 
von Dresden ernannt. Die Leipziger Industrie- und Handelskammer dagegen 
ist aus dem Beirat der Wirtschaft auf der Reichsmesse ganz ausgeschieden. 
Dieser Umbau hat im wesentlichen interne Verwaltungsgriinde, bringt aber 
doch den Reichscharakter der Messe zum Ausdruck.

Zusammenfassend kann man sagen, daB die Reichsmesse Leipzig dem Osten 
manche neuen Anregungen gegeben hat und der Kaufmannschaft zu einem 
Gesamtiiberblick verhalf, der fiir langere Zeit die Arbeit unter den hiesigen 
schwierigen Umstanden befruchten wird. Der Besuch der Persónlichkeiten aus 
dem Generalgouvernement hat iiberdies auch das Verhaltnis Danzig-West- 
preufiens zu dem Nebenland des Reiches weiterhin geklart. Die ersten Marz- 
tage waren also nach alien Seiten fiir die Entwicklung der Wirtschafts- 
kapazitaten des Reichsgaues von wesentlicher Bedeutung. Hoffen wir, daB die 
einmal so angekniipften Beziehungen vertieft und 'ausgeweitet werden.

In Verbindung damit noch ein paar Worte zu den Exportbemuhungen selbst. 
Die Exporteure des Ostens haben sich bekanntlich in Leipzig bemuht, fruhere 
Beziehungen oder neue Verbindungen zu auslandischen Abnehmern im person
lichen Kcntakc wieder anzukniipfen. Dabei hat sich herausgestellt, daB in ver
schiedenen Branchen durchaus ein Warenaustausch in gewissen Grenzen 
móglich ist. Diese Initiative ist um so begriiBenswerter, als auf langere Sicht 
gesehen der Warenaustausch zwischen den Nationalwirtschaften eine an- 
steigende Entwicklung einnehmen wird. Die Hemmschuhe, die der Krieg heute 
noch dem Exportbemuhen entgegenzustellen scheint, sind mit der beginnenden 
Neuordnung Europas lange nicht mehr so fiihlbar geworden. Auch in den Grenzen 
der heutigeu Rohstoffzuteilung lassen sich noch manche Exportquoten bemessen. 
Allerdings gibt es heute ein anderes Problem, das in dem amtlichen Leipziger 
Messebericht wie folgt umschrieben wird: „Die Liefertermine sind heute starker 
von der Zahl der zur Verfiigung stehenden Arbeitskrafte als von der Rohstoff
zuteilung abhangig." Im Osten hat sich diese Frage angesichts der Beschaftigung 
fremdvolkischer Arbeitskrafte noch nicht in dem MaBe bemerkbar gemacht, 
wie im Altreich. Man kónnte also daraus gewisse SchluBfolgerungen fiir Export- 
móglichkeiten des Ostens ziehen. Jed er muB sich einen Startplatz sichern. Und 
es ist klar, daB auch der Reichsgau Danzig-WestpreuBen, wie der ganze iibrige 
Osten schon deshalb um diesen Startplatz des Exports besonders bemuht sein 
miissen, als Hire Leistungsmoglichkeiten im Auslande mehr oder weniger noch 
unbekamit sind. Angesichts der Aktivitat unserer Wirtąchaft besteht aber die 
begriindete Annahme, dafi der Zeitpunkt des richtigen Einschaltens in den 
kiinftigen internationalen Warenaustausch nicht versaumt werden wird.

’ E. S.
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Zeitfragen
Angelsdchsische 
Treuhanderschaft

hat besonders schlechte Seiten. Die Mitteilungen, die 
der nordamerikanische Schatzsekretar Morgenthau 
vor dem Parlament seines Landes uber gesperrte aus- 

landische Guthaben machte, hat in alien Landern des europaischen Kontinents 
zu lebhaften Kommentaren gefuhrt. Als Kern lassen sich folgende Ausfuhrungen 
herausschalen: Grofibritannien hat wahrend des Weltkrieges 1914/18 private 
Guthaben von Angehórigen solcher Lander beschlagnahmt und enteignet, mit 
denen sich GroBbritannien im Kriege befand. Die Folge davon war, daft die 
Sparer und Vermogensbesitzer vieler Lander schwerste Bedenken trugen, weiter- 
hin ihr Vermogen britischen Banken anzuvertrauen. Sie mufiten gewartigen, dafi 
diese Vermogen verloren gingen oder doch in eine Masse eingebracht wiirden, 
die keine oder nur eine geringe Zahlungsfahigkeit haben wiirde. Man hat in 
London Gelegenheit gehabt, die Preisgabe der Treuhanderschaft im Weltkriege 
bitter zu bereuen. Jedenfalls sind zahlreiche andere Geld- und Bórsenplatze, wie 
Amsterdam, Zurich, Basel und andere kontinentaleuropaische Stadte zu bevor- 
zugten Depotplatzen fur private Vermogenswerte geworden. In starkem Umfang 
sind auch private Guthaben nach der amerikanischen Union gelegt worden, von 
der man besonders nach den Erfahrungen des Weltkrieges gewifi zu sein glaubte, 
daB sie sich in europaische Auseinandersetzungen nicht mehr einmischen und es 
mit der Treuhanderschaft gegeniiber auslandischem Privatvermogen besonders 
ernst nehmen werde. Wie Staatssekretar Morgenthau mitteilte, datiert die 
Sperre von Guthaben kontinentaleuropaischer Lander im Gesamtbetrag von etwa 
4,4 Milliarden Dollar vom 17. Dezember 1940. Zwar halt die Regierung in 
Washington formal an der Neutralitat fest; die Haltung der Union im euro
paischen Krieg dagegen ist mit Neutralitjat nicht mehr in Einklang zu bringen. 
Diese Meinung wird iibrigens selbst in weiten Kreisen des nordamerikanischen 
Volkes geteilt. Die Sperre der niederlandischen, franzósischen, belgischen, dani- 
schen und norwegischen Guthaben hat natiirlich den Zweck, zu verhindern, dafi 
diese Betrage auch nur mittelbar Deutschland zugute kommen. Als „mittelbar 
zugute kommen" sieht man in Washingtoner Regierungskreisen of fenbar auch 
die Verwendung dieser Guthaben fur die Verbesserung der Versorgungslage in 
diesen Landern an. Es ist schwer, eine Rechnung dariiber aufzumachen, ob die 
amerikanische Union finanziell besser fahrt, wenn sie die Guthaben kontinental
europaischer Lander beschlagnahmt oder wenn sie diese Guthaben unangetastet 
liiBt und dafiir ihre eigenen erheblichen Anlagen in Europa vor der Sperrung 
und etwaigen Beschlagnahme bewahrt. Wie aber auch diese Rechnung ab- 
schlieBen sollte, das eine ist sicher: nach den Erfahrungen im Weltkrieg werden 
die Lander Kontinentaleuropas kiinftig schwere Bedenken tragen, ihr Ver
mogen nordamerikanischen Banken anzuvertrauen, weil sie bei entsprechenden 
politischen Konstellationen mit dem Verlust dieser Guthaben rechnen miissen. 
Zu den gesperrten Guthaben gehóren iibrigens auch 29 Millionen Dollar aus den 
Randstaaten, die vor einigen Monaten in den Verband der russischen Sowj et
union aufgenommen worden sind. Man wird in Moskau die Geste, welche die 
Washingtoner Regierung kiirzlich durch den Widerruf des grundsatzlichen Em- 
bargos gegeniiber Rufiland gemacht hat, noch formaler und bedeutungsloser 
einschatzen, als man es bisher schon getan hat, nachdem der amerikanische 
Schatzsekretar sich in aller Form óffentlich fiir die Aufrechterhaltung der 
Sperre gegen die Randstaatenguthaben erklart hat. Uber die deutschen Gut
haben in Amerika hat Herr Morgenthau nicht gesagt; er weifi genau, dafi die 
amerikanischen Guthaben in Deutschland das Vielfache dessen betragen, was 
die deutschen Guthaben in Amerika ausmachen.

Der Wettlauf ist eine ausgesprochene Kampfart zu alien Zeiten gewesen. 
Ein amerikanischer Sprecher hat im Londoner Rundfunk 

seine Uberzeugung dahin ausgesprochen, dafi Deutschland und Grofibritannien 
einen Zweikampf fiihren, der erst mit der Erledigung des einen aufhóren werde. 
In der Presse der angelsachsischen Lander wird dieser Zweikampf" als ein 
„Wettlauf11 bezeichnet, und zwar zwischen der Produktionskraft der Achsen- 
rnachte auf der einen Seite, Grofibritanniens, der amerikanischen Union und der 
britischen Weltreichsmitglieder auf der anderen Seite. Der englische Minister
president Churchill halt es taktisch fiir notwendig, die von den Vereinigten 
Staaten von Amerika zu leistende Hilfe auf das materielle Gebiet zu be- 
schranken, also jegliche Unterstiitzung durch Menschen als entbehrlich zu be- 
zeichnen. Der „Wettlauf" zwischen den beiden einander gegenuberstehenden 
Parteien soil sich also auf der Ebene des Wirtschaftspotentials im allgemeinen 
Und der Riistungsindustrie im besonderen vollziehen. War es schon vorher 
zweifelhaft, ob der Schauplatz des Wettlaufs auf die oben genannte Art richtig
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gekennzeichnet war, so haben die letzten beiden Februarwochen weitgehend 
Klarheit dartiber geschaffen, dab sich der Wettlauf nicht auf dem Gebiete der 
Produktion, sondern auf dem des Transports vollziehen wird. Selbst wenn die 
optimistischsten Schatzungen der nordamerikanischen Flugzeug-, Tank- und 
Kriegsschiffindustrie Wahrheit werden sollten, wird nur derjenige Teil des 
Rustungsmaterials in die Waagschale der Entscheidung geworfen werden kónnen, 
der sich in den Wochen und Monaten der Auseinandersetzung am Ort des 
Einsatzes befindet. Was als nicht abtransportierbar in den transatlantischen Pro- 
duktionsstiitten bereitsteht, oder was auf der Reise nach Osten im Meer ver- 
sunken sein wird, scheidet beim Wettlauf der beiden Kriegsparteien aus. An 
dieser Stelle ist es stets sorgfaltig vermieden worden, die Erfolge einer ver- 
haltnismafiig kurzeń Zeitspanne als symptomatisch zu bezeichnen und fur einen 
langeren Zeitraum als Durchschnittsergebnis anzusehen. Auf der anderen Seite 
gibt es doch zu denken, wenn eine neutrale Zeitung feststellt, dafi die Ver- 
senkungsziffer einer einzigen Woche die derzeitige Schiffskapazitat der ameri- 
kanischen Union in einem ganzen Jahr erreiche und sogar iibersteige. Die Be- 
amten der maritimen Kommission in Washington haben also unzweifelhaft 
recht, wenn sie erklaren, die Vereinigten Staaten seien nicht in der Lage, den 
Engliindern Handelsschiffe zu iiberlassen, da sie selbst fur den Eigenbedarf 
600 000 t zu wenig besafien. Die flehentliche Bitte der Londoner Regierung, die 
amerikanische Union móge dem Inselreich mit Handelstonnage helfen, wird 
durch die Washingtoner Feststellung in ein seltsames Licht geriickt. Wenn die 
gesamte amerikanische Aufienhandelsflotte nur 2x/2 Mill. BRT ausmacht, und 
wenn dieser Schiffsraum den Kiistenverkehr im eigenen Lande und auBerdem 
den Giitertransport im sudlichen Atlantik und im Pazifischen Ozean zu be- 
waltigen hat, so wiirde nicht einmal eine befristete Ausleihung dieser Tonnage 
an GroBbritannien zu rechtfertigen sein. Die Angriffe der deutschen U-Boote 
und Fernbomber richten sich genau so gut gegen die eigene britische Handels
tonnage wie gegen Leihfahrzeuge, die von anderen Landern bereitgestellt werden 
Wie ernst man in Grofibritannieri selbst die Aussichten dieses Wettlaufs auf 
dem Transportgebiet ansieht, zeigt eine Rede, die der ebenso niichterne wie 
offenherzige britische Grofiadmiral Lord Chatfield am 27. Februar gehalten hat. 
Der englische Fachmann, der bereits friiher einmal den Propagandisten seines 
Landes durch die ungeschminkte Darstellung der Lage eine peinliche Uber- 
raschung bereitet hat, ist der Meinung, daft GroBbritannien in nachster Zeit 
noch viel mehr Schiffe als in den vergangenen Wochen verlieren werde, ja, 
daC die Handelsschiffsverluste voriibergehend sogar „eine alarmierende Hohe“ 
erreichen kónnten. Die Bekennerfreudigkeit der Sachverstandigen geht nicht 
so weit, die Laien auf diesem Gebiet dariiber zu belehren, wieviel Schiffs- 
verluste sich Grofibritannien iiberhaupt leisten kann, ohne in seiner Kampf- 
fahigkeit unter das ertragliche Mail herabgedriickt zu werden. Der menschliche 
Kórper enthalt etwa 6 1 Blut. Der Tod tritt bekanntlich nicht erst dann ein, 
wenn der Mensch samtliche 6 1 verloren hat, sondern bereits dann, wenn er 
mehr als die Halfte eingebufit hat. Ahnlich liegen die Dinge bei GroBbritannien. 
Sinkt der eigene und der bei befreundeten Landern beschaffbare Schiffsraum 
unter eine gewisse Grenze, so werden entweder die leidlich ernahrten Menschen 
keine ausreichenden Kampfmittel haben oder aber die ungenugend ernahrtep 
Menschen die ausreichend vorhandenen Kampfmittel nicht mehr entsprechend 
ausniitzen kónnen.

125 g 'Butter, Margarine ober Scfjrocinefctjmatg, 150—175 g gutter, 2 Eier, 1/2—1 
Jlafd)d>en Dr. OetterBatt-Mromagitrone, 1 pactdjen Dr. OetterSoften- otter 'llpacfcfjen 
puOitingpuioer DaniUe-ffiefdjmacf, etroa Citer entraijmte 3rifd)ttiitd), 500 g IDeijen- 
tnef) (, 1 paddjen Dr. Oetter „Bactin“,125gKofinen unb fiorinlften ober 125 g entfteintes, 
in Dturfet gefdjnittenes, getroctnetes 2Hifcf)obft.

■
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2fus ben aufgefiitjrten 3utaten ftetlt man nacf) meinem Jnferat 
„Die ridjtige Xeig bereifun g“ ben Xeig fjer. Das Sofgen- ober $ubbing- 
pulnerroirb mif etroasJUild) angeruijrt unb nor bem 21lef)t-»Dactin“- 
©emifd) gugegeben. Ilian fiiilt ben Seig in eine gefettefe Fapf- 
tudjenform. Batfgeit eiroa 60 JRiuufen bei fcfjnjadjer Dliffeiijifje.

Dr. Oetker Baćkpu 1,Ver i

Die richtigeBackhitze undBack^eit 
finb fiir bas gate (Belingen eines ©ebatfes ebenfo roidjtig roie bie Xeig- 
bereitung. Sie ridjfen fief) nad) ber 2lrf bes ©ebdefes unb finb in jebem 
Oeffer-Regept angegeben. Jolgenbe uier Darffjifjen fallen einen Slnfjalt 
geben unb tonnen auf ©runb eigener (Erfatjrung abgemanbeit roerben:

£eicf)te $ifee . . (125-150°) Sdnuodie OTitteltiitje . .. (150-175°) 
©ute 9nittelt)iSe (175-200°) Starke ©ifce......................(200-225°)
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Die erweiterten KreditmaBnahmen
von Dr. Fritz Reuter, Berlin fur die eingegliederten Ostgebiete

Eine der vordringlichsten Aufgaben bei der wirtschaftlichen Eingliederung 
der neuen Ostgebiete war die Sicherstellung der allgemeinen Kreditversorgung, 
um die landwirtschaftlichen und gewerblichen Betriebe, die zum Teil durch 
kriegerische Einwirkungen unmittelbare Schadigungen erlitten batten, wiederum 
in Gang zu bringen. Fast durchweg fehlte es der Wirtschaft in den eingeglie- 
derten Ostgebieten vor allem an dem notwendigen Betriebskapital, um sicb 
reibungslos in die allgemeine Front der deutschen Kriegs- und Ernahrungswirt- 
schaft einreihen zu kbnnen. Wie Ministeralrat Dr. Zee-Heraeus vom Reichs- 
wirtschaftsministerium im „Bankarchiv" Nr. 3 vom 1- Februar 1941 ausgefiihrt 
hat, wurde noch in der ersten Septemberhalfte 1939 eine Kredithilfe des Reiches 
in den eingegliederten Ostgebieten eingeleitet, um der Wirtschaft die not
wendigen Betriebsmittel zur Inganghaltung und Wiederingangsetzung der Be
triebe zur Verfiigung zu stellen und eine rasche Beseitigung der eingetretenen 
Schadigungen zu ermóglichen. Diese kreditpolitische Sofortmafinahme erfolgte 
auf Grund einer Verordnung des Ministerrats fur die Reichsverteidigung vom 
14. 9. 1939, durch die der Reichsminister der Finanzen ermachtigt worden war, 
zur Sicherung der allgemeinen Kreditversorgung in den eingegliederten Ost
gebieten Biirgschaften des Reiches bis zu einem Hóchstbetrage von 200 Millionen 
Reichsmark zu ubernehmen.

Da zur Durchfiihrung dieser kreditpolitischen SofortmaBnahme ein aus- 
gebauter staatlicher Verwaltungsapparat und eine ausreichende kreditwirtschaft- 
liche Organisation des Bankgewerbes noch nicht zur Verfiigung stancfen, wurde 
ein besonders vereinfachtes Verfahren gewahlt, um die Betriebsmittelversorgung 
in Landwirtschaft und Gewerbe reibungslos abwickeln zu kónnen. Einigen reichs- 
deutschen Kreditinstituten, die in den eingegliederten Ostgebieten bereits Nieder- 
lassungen errichtet batten, wurden Globalbiirgschaften des Reiches in bestimmter 
Hohe zugewiesen, innerhalb derer sie die Gewahrung von Krediten fur drin- 
gende Anforderungen der Betriebe, insbesondere zu Lohnzahlungen und zu 
bestimmten wehr- und volkswirtschaftlichen Zwecken mit Biirgschaft des 
Reiches vornehmen konnten. Diese reichsverbiirgten Kredite waren nach Mafi- 
gabe des spater eingefuhrten ordentlichen Verfahrens fur die Ubernahme von 
Reichsbiirgschaften entsprechend den dort gegebenen Richtlinien fiber Laufzeit, 
Tilgung und Verzinsung usw. umzuwandeln, soweit sie nicht inzwischen ab- 
gedeckt worden waren. Wie Ministerialrat Dr. Zee-Heraeus hervorhebt, hat 
sich dieses Verfahren in der Praxis bewahrt und erfolgreich dazu beigetragen, 
daft die Versorgung der Wirtschaft in den eingegliederten Ostgebieten mit Be- 
triebsmittelkrediten all er Art gewahrleistet werden konnte. Vor allem gelang es 
auf Grund dieses vereinfachten Verfahrens, die Ingangbringung der Schwer- 
industrie in Ostoberschlesien ohne nennenswerte Produktionsunterbrechungen 
zu sichern.

Erst spater, nach dem Aufbau des.staatlichen Verwaltungsapparates wurde 
ein besonderes Verfahren zur Gewahrung reichsverbiirgter Kredite festgelegt, 
das einheitliche Richtlinien fiber Antragstellung, Sicherheitsleistung, Kredit- 
kosten und dergl. sowie fiber die Entscheidung der gestellten Kreditantrage durch 
die staatlichen Verwaltungsbehorden aufstellte. An Biirgschaftsmitteln wurde 
den eingegliederten Ostgebieten vorerst ein Gesamtbetrag von 105 Millionen 
Reichsmark bereitgestellt, von denen 50 Millionen auf den Regierungsbezirk 
Kattowitz, 30 Millionen auf den Reichsgau Wartheland, 20 Millionen auf 
Danzig-Westpreufien und 5 Millionen fur die in die Provinz OstpreuBen ein
gegliederten Gebietsteile entfielen.

Die Reidiswirtsdiaftshilfe
Nunmehr ist am 1. Februar eine neue und erweiterte Reichswirtschaftshilfe 

fur die eingegliederten Ostgebiete in Kraft getreten, durch welche die bisher 
bestehende Regelung, soweit sie sich auf die gewerbliche Wirtschaft erstreckte, 
ersetzt worden ist. Da der vordringlichste Kreditbedarf zur Wiederingangsetzung 
der Wirtschaft im groBen und ganzen als befriedigt angesehen werden kann, 
weist die neue Reichswirtschaftshilfe eine stark erweiterte Zielsetzung und einen 
entsprechend erhóhten Wirkungsbereich auf. Sie dient dem planmafiigen wirt
schaftlichen Aufbau in den Ostgebieten, wobei als letzte Zielsetzung die Festi- 
gung des deutschen Volkstums und die deutsche Besiedlung dieser Gebiete im 
Vordergrund stehen. Die neue Reichswirtschaftshilfe will der gewerblichen Wirt
schaft der eingegliederten Ostgebiete von der Kreditseite her die Móglichkeit 
einer innet en Kraftigung und eines planmaBigen Aufbaues geben und gleich- 
zeitig auch die Voraussetzung fur eine erhóhte Zuwanderung in die Ostgebiete,
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sowie fur den Erwerb, die Neuerrichtung und die Ubernahme von gewerblichen 
Betrieben schaffen. Nachdem vor allem durch die inzwischen ergangene Kriegs- 
sachschaden-Verordnung das Entschadigungsverfahren im einzelnen festgelegt 
worden ist, kann sich die Kredithilfe des Reiches im wesentlichen den lang- 
fristigen Zieleń des wirtschaftlichen Aufbaus der gewerblichen Wirtschaft in 
den eingegliederten Ostgebieten widmen. In den Richtlinien zur Durchfiihrung 
der neuen Reichswirtschaftshilfe heifit es daher, daft zum Wiederaufbau kriegs- 
beschadigter Betriebe reichsverbiirgte Kredite nur noch in Ausnahmefallen ge- 
wahrt werden sollen, insbesondere nur in den Fallen, in denen die Kriegs- 
schadenregelung nicht mit der Beschleunigung erfolgen kann, die im Interesse 
der Wiederherstellung des geschadigten Betriebes erforderlich ist.

Zwei Modalitaten
Die neue Reichswirtschaftshilfe besteht in einer sog. Reichskredithilfe, die 

durch Bereitstellung von Reichsbiirgschaften fiir Bankkredite der gewerblichen 
Wirtschaft eine zusatzliche Kreditquelle erschliefit und aus einer Reichshilfe, 
die auf der Gewahrung von Reichszuschiissen und Reichsdarlehen aus Haus- 
haltsmitteln basiert.

Die Kredithilfe des Reiches besteht darin, daft die von den Kreditinstituten 
gewahrten Investitions- und Betriebsmittelkredite eine Ausfallbiirgschaft des 
Reiches erhalten, die bis zu 100 °/o der Kreditsumme gehen kann. Der Sinn 
dieser neuen kreditpolitischen Fórderungsmafinahme ist es nicht, die normale 
bankmafiige Kreditgewahrung zu verdrangen, sie soli vielmehr als eine zusatz
liche Hilfsmabnahme hauptsachlich in denjenigen Fallen Platz greifen, in denen 
gerechtfertigte Kreditbediirfnisse der Wirtschaft von den hierfiir in Betracht 
kommenden Instituten nach bankmaBigen Gesichtspunkten nicht befriedigt 
werden kónnen. Hieraus ergibt sich andererseits, dafi man an die reichsver- 
biirgten Kredite bankmafiig ubliche und strenge Mafistabe nicht wird anlegen 
kónnen. Entscheidend fiir die Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen ein 
reichsverbiirgter Kredit zu gewahren ist, soil daher die Tatsache sein, dab die 
Kreditantrage mit den grundsatzlichen Zielsetzungen in volkstumsmafiiger und 
allgemein wirtschaftlicher Hinsicht iibereinstimmen, die sich die neue Reichs
wirtschaftshilfe fiir den gewerblichen Aufbau der eingegliederten Ostgebiete ge- 
setzt hat.

Nach den Richtlinien der Reichswirtschaftshilfe kónnen als Kreditnehmer 
die gesamte gewerbliche Wirtschaft einschl. des Bergbaus, ferner auch der Haus- 
und Grundbesitz, sowie die freien Berufe auftreten. Dagegen wird der Kredit- 
bedarf der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe von der neuen Reichswirt- 
schaftshilze nicht erfaCt; lediglich die sog. reichsnahrstandsangehórigen Betriebe, 
wie Brennereien, Brauereien, Zuckerfabriken und Miihlen und dergl. sind in den 
Kreis der Kreditnehmer einbezogen worden. Fiir die eigentlichen land- und forst
wirtschaftlichen Betriebe soil dagegen eine besondere Regelung zur Befriedigung 
des Kreditbedarfes ergehen, die vom Reichsminister fiir Ernahrung und Land- 
wirtschaft noch festgelegt werden wird. Wesentlich ist ferner, dafi auch 
kommissarisch verwaltete Betriebe der gewerblichen Wirtschaft, die in den ein
gegliederten Ostgebieten besonders stark vertreten sind, als Kreditnehmer fiir 
reichsverbiirgte Investitionskredite nach den Bestimmungen der neuen Reichs
wirtschaftshilfe zugelassen sind. Dagegen erfolgt die Befriedigung des Betriebs- 
kreditbedarfes der kommissarisch verwalteten Betriebe nach wie vor durch die 
Haupttreuhandstelle Ost.

Reichsverbiirgte Kredite kónnen nach Mafigabe der Richtlinien, sowohl als 
Investitionskredite, wie auch als Betriebsmittelkredite in Anspruch genommen 
werden. Die Investitionskredite sollen vor allem dem Zweck dienen, gewerbliche 
Betriebe in dem wirtschaftlich notwendigen Umfange wieder aufzubauen oder 
neu einzurichten, ihre ordnungsmafiige Fortfiihrung sicherzustellen, alle erforder- 
lichen RationalisierungsmaBnahmen durchzufiihren und geeignete Betriebs- und 
Wohnstatten zu schaffen, wahrend fiir Betriebsmittelkredite alle Arten der 
Verwendung in Frage kommen. Ebenso kónnen auch gemischte Kredite, die so
wohl als Investitions- und als Betriebsmittelkredite verwandt werden kónnen, 
beantragt werden. Eine Begrenzung der Hóhe des Wirtschaftsvolumens, fiir das 
die Ausfallgarantie des Reiches gewahrt wird, ist vorerst nicht vorgenommen 
worden. Die Laufzeit fiir reichsverbiirgte Investitionskredite ist auf maximal 
15 Jahre begrenzt worden, wahrend fiir Betriebsmittelkredite eine Dauer von 
hóchstens 5 Jahren vorgesehen ist. Bei gemischten Krediten kann die Laufzeit 
entsprechend verkiirzt werden.

Die Bereitstellung der Kredite
erfolgt durch die dem Kreditwerber bekannten Kreditinstitute (Banken. Spar- 
kassen, Genossenschaften), mit denen er eine laufende Geschaftsverbindung
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unterhalt, die andererseits aber vertrauenswiirdig und geeignet sein miissen, 
einen reichsverbiirgten Kredit zu verwalten. Grundsatzlich wird dabei die 
Reichskredithilfe nur in solchen Fallen Platz greifen, in denen der Hausbank des 
Kreditwerbers nach bankmafiigen Gesichtspunkten, insbesondere beziiglich der 
Laufzeit und Sicherheit des Kredits, nicht zugemutet werden kann, ihn o'hne 
Reichsbiirgschaft zu gewahren; bei langfristigen Investitionskrediten uber 
100000 RM hat der Kreditnehmer nachzuweisen, daB die Deutsche Industriebarik 
nicht bereit ist, den Kredit ohne Reichsbiirgschaft zu geben. Bei besonders um*- 
fangreichen Krediten kann die Bereitstellung auch durch ein Bankenkonsortium 
erfolgen, das unter Fiihrung der Reichskreditgesellschaft steht. Die Biirgschaft 
des Reiches, die bis zu 100 °/o des Ausfalls gehen kann, soil jedoćh bei Krediten 
uber 2000 RM grundsatzlich auf 85 °/o begrenzt werden, wobei 15 °/o des Aus
falls als Eigenrisiko von den Banken ubernommen werden sollen. Im iibrigen 
hat der Kreditnehmer eigene Sicherheiten nach bankmaBigen Grundsatzen zur 
Verfiigung zu stellen, soweit er hierzu in der Lage ist. Besteht diese Moglichkeit 
nicht, so darf — insbesondere bei Krediten an das Kleingewerbe — auch ein 
reiner Personalkredit gewahrt werden.

Vermeidbare Kosten sollen dem Kreditnehmer bei Inanspruchnahme der 
Reichswirtschaftshilfe nach Moglichkeit erspart bleiben. Die Gesamtkosten, 
einschlieBlich der Umsatzprovision diirfen nach Mafigabe der Richtlinien bei 
voller Auszahlung und voller Reichsbiirgschaft 1 % uber Reichsbankdiskont nicht 
iibersteigen. Hat die kreditgewahrende Bank ein Eigenrisiko von mindestens 1,5 °/o 
ubernommen, so kann ein Zuschlag auf die Kreditkosten bis in Hóhe von 1 °/o 
erhoben werden. Bei Konsortialkrediten kommt ferner ein jahrlicher Ver- 
waltungskostenbeitrag von 1/2%o hinzu. Nach § 17 der Ost-Steuerhilfe-Ver- 
ordnung vom 9. 12. 1940 werden Urkundensteuern nicht mehr erhoben. Das Ver- 
fahren der Antragstellung, der Bearbeitung der eingereichten Antrage sowie die 
Arbeitsweise der fiir die Entscheidung zustandigen Stellen sind in den Richt
linien im einzelnen festgelegt worden. Die Kreditantrage, die mit Unterstiitzunf 
der kreditgewahrenden Bank aufzustellen sind, sollen in zweifacher Aus- 
fertigung bei den zustandigen Landraten oder Oberbiirgermeistern eingereicht 
werden. Diese Stellen reichen nach gutachtlicher Anhórung der Berufsorgani- 
sation, welcher der Kreditwerber angehórt, die Antrage an die vorgesetzten 
Verwaltungsbehorden weiter, die daruber zu entscheiden haben. Uber Antrage 
bis zu 25000 RM entscheidet der Regierungsprasident nach Anhórung eines 
Bezirkskreditausschusses, der bei ihm gebildet wird und dessen Vorsitz er inne- 
hat. Daruber hinausgehende Antrage werden in den Reichsgauen Danzig-West- 
preufien und Wartheland den Reichsstatthaltern zur Entscheidung vorgelegt, 
wahrend der Oberprasident in OstpreuBen uber Kreditantrage aus den in diese 
Provinz eingegliederten Gebietsteilen entscheidet. Zur Unterstutzung und Be- 
ratung dieser zur Entscheidung berufenen Stellen werden Gaukreditausschiisse 
gebildet, dereń Zusammensetzung ebenso wie die der Bezirkskreditausschiisse in 
den Richtlinien naher geregelt ist. Dem beim Regierungsprasidenten in Kattowitz 
gebildeten Bezirkskreditausschufi sind die Befugnisse eines Gaukreditausschusses 
iibertragen worden. Die Organisation der gewerblichen Wirtschaft ist in beideri 
Kreditausschiissen im wesentlichen durch die Industrie- und Handelskammern 
und Handwerkskammern vertreten.

Reidiszusdiiisse und Reichsdarlehen
Die neue Reichswirtschaftshilfe bietet ferner auch die Moglichkeit zur Er- 

langung von Reichszuschiissen und Reichsdarlehen, die aus Haushaltsmitteln 
bereitgestellt werden. Eine solche unmittelbare Reichshilfe wird insbesondere fur 
diejenigen Faile vorbehalten bleiben, in denen die Gewahrung eines reichsver- 
biirgten Kredites als eine volkswirtschaftlich ausreichende Hilfsleistung nicht 
anzusehen ist oder in Betracht gezogen werden kann. Die Richtlinien schenin 
erster Linie die Zahlung von Zinszuschiissen zur Verbilligung der von dem 
Empfanger reichsverburgter Kredite zu leistenden Zinsen vor, wobei diese Hilfs- 
mafinahme auf solche Faile beschrankt werden kann, in denen die Hóhe der 
Zinszahlungen die wirtschaftliche Leistungsfahigkeit des Kreditnehmers iiber- 
steigt. Aufierdem kónnen Reichsdarlehen in Anspruch genommen werden, die in 
der Regel mit 1 ®/o fiber Reichsbankdiskont zu verzinsen sind, nótigenfalls aber 
auch durch Zinszuschiisse eine weitere Verbilligung erfahren kónnen. Auch ist 
die Moglichkeit vorgesehen, diese Dari ehen ganz oder zum Teil in Zuschusse 
umzuwandeln, falls sich dies im Interesse der Lebensfahigkeit des Betriebes er- 
forderlich erweisen sollte. Schliefilich kónnen in besonders gelagerten Fallen 
Kapitalzuschiisse gegeben werden, um die Lebensfahigkeit eines forderungS- 
wiirdigen Betriebes sicherzustellen, und auch um die Neuansiedlung vdn gewerb
lichen Betrieben durch Zuwanderung oder Betriebsverlegung zu erleichtern. Das 
Verfahren zur Durchfiihrung dieser MaBnahmen ist den Richtlinien fiir die Ge-
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wahrung von reichsverbiirgten Krediten in alien wichtigen Einzelvorschriften 
angepafit.

Die neuen kreditpolitischen MaCnahmen des Reiches zugunsten der ein- 
gegliederten. Ostgebiete sind ebenso wie die Ost-Steuerhilfe-Verordnung void 
9. 12. 1940 durch eingehende Untersuchungen vorbereitet worden, die die 
Organisation der gewerblichen Wirtschaft durchgefuhrt hat. Die Vorschlage, 
die der Grenzwirtschaftsausschufi der Reichswirtschaftskammer in Zusammen- 
arbeit mit den Industrie- und Handelskammern der eingegliederten Ostgebiete 
fur den wirtschaftlichen Aufbau im Osten gemacht hatte, sind durch diese grofi- 
zugigen Forderungsmafinahmen des Reiches verwirklicht worden.

Ingenieursdiulen des deutschen Ostens
Der Gau Danzig-WestpreuBen besitzt eine eigene staatlidie Anstalt dieser Art
Von Dr.-Ing. Ulrich Horst, Breslau

Fur das technische Schulwesen im deutschen Osten sind jetzt neueAufgaben 
von grobem Umfang erwachsen, die einer bevorzugten Lósung bedurfen. Wenn 
auch die neuen Reichsgaue im deutschen Osten auch ihren landwirtschaftlichen 
Charakter bewahren werden, so wird aus bevolkerungspolitischen und anderen 
Griinden doch eine starkere Industrialisierung notwendig sein. Auch wird die im 
Zuge des jetzigen Krieges im Osten aufgebaute oder erweiterte bzw. wieder be- 
lebte Industrie durch die zu erwartenden grofien Aufgaben des Friedensaufbaues 
des GroCdeutschen Reiches eine weitere Steigerung erfahren.

Der Ruf nach den Fachkraften
Diese Industrie lafit sich aber nur aufbauen oder fórdern, wenn die er- 

forderlichen technischen Fachkrafte vorhanden sind. Es besteht kein Zweifel, 
daft auch nach Beendigung des Krieges und der Riickkehr der bei der Wehr
macht befindlichen Krafte der notwendige Bedarf nicht gedeckt sein wird. Be- 
stand doch schon vor dem Kriege hier ein grofier Mangel, der nur zum Teil 
durch Umschulung und Heranziehung auch alterer Jahrgange behoben werden 
konnte. Auf dem an dieser Stelle zu behandelnden Sektor des Ingenieurnach- 
wuchses fehlten der deutschen Industrie bereits vor 3 bis 4 Jahren nach vor- 
sichtiger Schatzung rund 40 000 Ingenieure. Dieser Mangel ist aber inzwischen 
noch erheblich grófier geworden.

Die Tatsache aber, dab die von der Industrie, den Lehranstalten und vielen 
anderen Stellen zur Betatigung in der Technik aufgerufene deutsche Jugend 
freudig diesem Ruf gefolgt ist, stimmt jedoch wieder zuversichtlich. Von den 
Jahren 1938/39 ab waren bereits einige Fachschulen aus Mangel an Raumen nicht 
mehr in der Lage, alle Aufnahmesuchenden aufzunehmen. Der Herr Reichs- 
erziehungsminister hatte daher Schritte zur Erweiterung bzw. Neuerrichtung 
von Ingenieursdiulen bereits eingeleitet, die allerdings durch den Krieg zum 
Stillstand gekommen sind. Zur Zeit liegen bei den Ingenieursdiulen fur Kriegs- 
ende durchschnittlich etwa soviel Anmeldungen vor, dab 3 bis 4 Parallelklassen 
eróffnet werden kónnen.

Die Lage im Osten
Fiir die neuen Gebiete des deutschen Ostens hat sich aber die Entwicklung 

der Ingenieursdiulen recht giinstig gestaltet. So ist fiir Oberschlesien neben 
zwei kleineren technischen Lehranstalten in Kattowitz das von den Polen in 
gróberen Ausmafien erbaute Technikum im vergangenen Jahr fiir den Lehr- 
betrieb einer staatlichen Ingenieurschule tibernommen und dafiir die kleinere 
Gleiwitzer Schule geschlossen worden. Oberschlesien hat damit in der staatlichen 
Ingenieurschule Kattowitz die raumlich grobte Ingenieurschule des Deutschen 
Reiches erhalten. Sie kann fiir alle notwendigen Zweige der dortigen industriellen 
Wirtschaft Lehrgange aufbauen. Auch das Wartheland hat bereits seine In
genieurschule in Posen, fiir dereń Eróffnung der Verfasser im Spatsommer des 
vergangenen Jahres ebenfalls die Vorarbeiten zu leisten hatte. Hier konnte auf 
das Gebaude der vor dem Weltkrieg erbauten, von den Polen zu ahnlichen 
Zwecken benutzten und auch erweiterten friiheren Kóniglich Hóheren Ma- 
schinenbauschule zuriickgegriffen werden, deren Versuchseinrichtungen mit alien 
Maschinen und Geraten fast unversehrt iibernommen wurden. Mit diesen, den 
neuen Ostgebieten dienenden, und den im Altreich óstlich von Berlin vor- 
handenen Ingenieurschulen in Górlitz, Stettin, Gumbinnen stehen daher eine 
grofie Anzahl sehr gut eingerichteter und gefiihrter staatlicher Ingenieurschulen
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—■ private und stadtische sind im Osten nicht vorhanden — zur Heranbildung 
eines geeigneten, den verschiedenen Industriezweigen zuflieBenden technischen 
Nachwuchses zur Verfiigung. An alien Schulen 1st die Fachrichtung Maschinen- 
bau, in Breslau, Kattowitz, Posen und Stettin aufierdem die Fachrichtung Elektro
technik, in Stettin ferner noch eine Abteilung fur Leichtbau (Flugzeugbau, 
Automobilbau) und fiir Schiffsingenieure vorhanden. Kattowitz wird noch eine 
Abteilung fiir Hiittentechnik erhalten.

Erlordernisse fur Danzig-WestpreuBen
Es ist notwendig, dafi der Aufb.au der Ingenieurschule fiir den Reichsgau 

Danzig-Westpreufien im Rahmen des gesamten óstlichen Ingenieurschulwesens 
erfolgen muB, wobei jedoch die besonders gelagerten Verhaltnisse der gaueigenen 
industriellen Wirtschaft voranzustellen sind.

Die Industrie des Gaues Danzig-WestpreuBen erstreqkt sich von der ein- 
fachsten Landmaschine bis zum hochwertigen Motor und hiodernen Schiff, mit 
vielen Zwischenstufen neuzeitlicher Fertigung im Maschinenbau und verwandten 
Gebieten. Diese Industrie wird in Kleinstbetrieben, mittleren und Werken 
grófiten AusmaBes betrieben und bietet ohne Fragmein buntes Bild industrieller 
Produktion. Aus diesem Bild hebt sich jedoch die Werftindustrie mit dem viel- 
seitigen Schiffsmaschinen- und Schiffbau in iiberragender Grófie ab.

Aus verschiedenen, mit der spezifischen Position Elbings verbundenen Tat- 
sachen ergibt sich zwangslaufig Elbing als giinstiger Standort der neuen In
genieurschule fiir den Reichsgau Danzig-WestpreuBen. Uber ihre eigentliche 
Aufgabe hinaus kann die Ingenieurschule in Verbindung mit dem NSBDT 
(Nationalsozialistischer Bund deutscher Technik) und anderen Stellen in ihrer 
Weise fur Elbing und Umgebung der Mittelpunkt technisch-wissenschaftlicher 
Arbeit werden, fiir welche die Technische Hochschule in Danzig wegen ihrer 
Entfernung nicht immer herangezogen werden kann.

Fiir die Lehranstalt werden neuzeitliche, weiteren Entwicklungsmoglich- 
keiten Rechnung tragende Unterrichtsgebaude, Werkstatten und Laboratorien 
auf einem seitens der Stadt Elbing zur Verfiigung gestellten grofien Grundstiick 
errichtet werden. Bis zu seiner Fertigstellung werden die anlaufenden Semester 
in Raumeu der Stadt untergebracht. Die Geschaftsstelle der Staatl. Ingenieur
schule ist zunachst in der Stadt. Berufsschule Elbing untergebracht.

Welter erfordert die gaueigene Industrie, dafi die in der Lehranstalt zu be- 
treuenden Fachgebiete ihren Schwerpunkt im Maschinenbau haben, bei dem aber 
auch die grundlegenden Belange des Schiffmaschinenbaues zu beriicksich- 
tigen sind.

Das Sdiiffbau-Studium
Die im Osten vorhandene Schiffbauindustrie sieht einer guten Entwicklung 

entgegen. Auch diese mufi beriicksichtigt werden. Bei dem Bauprogramm der 
Kriegs- und Handelsmarine nach dem Kriege wird ein móglicherweise auf- 
tretender Mangel an Ingenieuren stets von unangenehmen Folgen sein, wenn ihm 
nicht rechtzeitig entgegengetreten wird. Das aber geschieht jetzt. Im ganzen 
deutschen Osten ist noch keine Ingenieurschule fiir Schiffbau vorhanden. Die 
bestehenden Schulen in Bremen, Hamburg und Kiel werden nicht ausreichen. 
Sie liegen auch von dem hiesigen Gebiet sehr weit entfernt, so daB aus wirt- 
sciiaftlichen Griinden vielfach von dem Schiffbaustudium abgesehen wird. Fiir 
den zu diesem Studium durchaus bereiten jungen Menschen aus der Werft
industrie und aus der iibrigen Bevolkerung des deutschen Ostens diirfte daher 
auch eine Abteilung fiir Schiffbau anzugliedern sein. Hierdurch erhalt die neue 
Schule auch ihr besonderes, in der Eigenart des Gaues begriindetes Geprage.

Elektrotechnik
Fiir die Fachrichtung Elektrotechnik sind im neuen deutschen Osten bereits 

zwei Ingenieurschulen (Posen und Kattowitz) hinzugekommen, so dafi in den 
vier Schulen des deutschen Ostens (Stettin, Breslau, Kattowitz und Posen) diese 
Fachrichtung betreut wird. Hier ist also den Belangen des deutschen Ostens be
reits in annahernd ausreichendem Mafie Rechnung getragen, wenn auch, geo- 
graphisch gesehen, eine Liicke im Nordosten des Reiches besteht. Im deutschen 
Osten herrscht der Reparatur- und Installationsbetrieb vor, der meistens hand- 
werklicher Art ist. Der Nachwuchs findet daher nur selten die notwendige, viel- 
seitige praktische Schulung. Der Andrang zum Studium der Elektrotechnik ist 
daher im deutschen Osten nicht sehr grofi, obgleich auch fiir diesen Zweig der 
Technik in der Jugend reges Interesse vorhanden ist. Es ist daher mit einer ge- 
ringeren Besucherzahl als im Maschinenbau zu rechnen. Die Durchfiihrung 
jahrlicher Lehrgange diirfte daher wohl das Zukunftsbild sein. Fiir die Ein-
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richtung von Lehrgangen anderer Art bietet der Gau zunachst nicht die er- 
forderlichen Voraussetzungen.

Auf Grund dieser Erwagungen wird die neue staatliche Ingenieurschule zu
nachst jedes Halbjahr beginnende Lehrgange fiir Maschinenbau, erstmalig am 
16. April d. Js. erbffnen. Die Angliederung wahrscheinlich jahrlicher Lehrgange 
fiir Elektrotechnik und Schiffbau wird spater erfolgen.

Audi fiir den begabten Facharbeiter
Die Lehranstalt selbst wird nach den Reichsgrundsatzen fiir das deutsche 

Fachschulwesen ausgerichtet. Die Lehrgange sind fiinfsemestrig und beginnen in 
Zukunft am 15. Marz und 1. Oktober jedes Jahres. Die Reife fiir das hóhere 
Semester wird durch Versetzung ausgesprochen. Den AbschluB der Lehrgange 
bildet die Staatliche Abschlufipriifung. Der Absolvent erhalt ein AbschluB- 
zeugnis und aufierdem das Ingenieurzeugnis.

Wichtig ist es, dafi den Absolventen der Staatlichen Ingenieurschule, die das 
Ingenieurzeugnis erworben und das vorgeschriebene Alter erreicht haben, der 
Weg zum Hochschulstudium und zur Ablegung der Diplom-Priifung offen steht. 
Wer die AbschluBpriifung mit „gut“ oder mit „Auszeichnung" bestanden hat, 
darf ohne Ablegung einer Priifung auf der Hochschule studieren. Die iibrigen 
Absolventen miissen die Sonderreifepriifung, (ohne Fremdsprachen) ablegen. Es 
kann also auch der begabte Facharbeiter iiber die Ingenieurschule ohne Besucb 
einer hóheren allgemeinbildenden Schule zum Diplom-Ingenieur aufsteigen. Da- 
mit ist auch der Technischen Hochschule in Danzig ein gewisser Zustrom 
technisch begabter Menschen gesichert.

Zur Aufnahme ist die Auslesepriifung abzulegen, der sich alle Aufnahme- 
suchenden zu unterziehen haben. In ihr sind die berufliche Eignung und das fiir 
ein erfolgreiches Studium notwendige Mafi schulischer Vorbildung (Reife fiir 
Klasse 6 einer Oberschule oder Abschlufi einer Mittelschule) nachzuweisen. Der 
Priifling mull das 17. Lebensjahr vollendet haben und eine mindestens zwei- 
jahrige, griindliche und vielseitige Werkpraxis nachweisen. Hieriiber soli noch 
in einem besonderen Aufsatz gesprochen werden.

Auf den Zustrom der technisch begabten Facharbeiter wird besonderer Werr 
gelegt. Die ihm fehlenden allgemeinen Schulkenntnisse erwirbt er sich zweck- 
mafiig in den Fórderlehrgangen der Berufsschulen, z. B. in Elbing oder in der 
zunachst an der Ingenieurschule gefiihrten Vorklasse von Halbjahresdauer, die 
erstmalig auch am 16. April 1941 beginnen soli. Fiir den Praktikanten werden 
besondere Unterweisungsmoglichkeiten eingerichtet. Das Schulgeld betragt 
80,— RM* je Halbjahr. Hinzu kommen halbjahrlich etwa 20,— RM fur Stu- 
dentenschafts-Beitrag, Krankenfiirsorge usw. Fiir die Unterstiitzung wiirdiger 
und einsatzbereiter Studierenden stehen in reichem Mafie Ausbildungsbeihilfen 
von Staat, Stadt, Reichsstudentenwerk, Reichsbahn, Reichspost, Reichsmarine 
u. a. zur Verfiigung.

So ist den begabten und einsatzbereiten jungen Menschen des Reichsgaues 
Danzig-Westpreufien die Móglichkeit einer umfassenden und griindlichen tech
nischen Ausbildung in der staatlichen Ingenieurschule Elbing gegeben, fiir deren 
Errichtung und Entwicklung der Reichsstatthalter sich ganz besonders eingesetzt 
hat und einsetzen wird. Das Gedeihen der Lehranstalt hangt aber auch in 
hohem Mafi von der verstandnisvollen Zusammenarbeit von Schule und indu- 
strieller Wirtschaft ab. Mógen diese Zeilen hierzu einen Beitrag geliefert haben.

BUI

alter neuzeitlichen Bauarten in jeder 
gewiinschten Abmessung, fiir Gas, 
Dampf, Kahle und kombinierte Be- 
heizung.

K0M.-GES.
GRAUDENZ
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Der tedmisdie Fortsdińtt ruht audi wahrend des Krieges nidit
Von Direktor Karl Lange, Bevollmachtigter fiir die MaschinenprodiMion

Die Grobe Technische Messe in Leipzig, die durch Beteiligung der Wirt- 
schaftsgruppe Maschinenbau zum gróbten Maschinenmarkt der Welt geworden 
ist, hat dieses Mai in der Reihe der Friiłrjahrsmessen gefehlt. Damit mubte der 
Maschineninteressent aus dem In- und Ausland auf die sich sonst in Leipzig bie- 
tende einzigartige Móglichkeit verzichten, sich an Hand geschlossener Maschinen- 
schauen der verschiedenen Fachzweige der Maschinenindustrie ein liickenloses 
Bild iiber den maschinentechnischen Fortschritt in Deutschland zu mach en. 
Fur die Verlegung der Technischen Messe in Leipzig auf elne bessere Zeit sind 
nur órtliche, aubertechnische Uberlegungen entscheidend. Die deutsche Ma
schinenindustrie kónnte, wie auch die anderen in Leipzig vertretenen technischen 
Industrien, die Leipziger Veranstaltung neben der Lósung ihrer Kriegsaufgaben 
ohne weiteres durchfiihren.

Nun ist die Grobe Technische Messe und Baumesse in Leipzig niemals aus- 
schlieblich Markt gewesen. Sie ist auch Ausstellung, und die deutschen Ma- 
schinenbauer benutzen den gróbten Maschinenmarkt der Welt seit zwei Jahr- 
zehnten, um hier von Jahr zu Jahr Neukonstruktionen und Verbesserungen vor- 
zufuhren. Es ist bei der Mehrzahl der Betriebe im deutschen Maschinenbau ge- 
brauchlich, die neue Maschine zum ersten Mai auf der Technischen Messe in 
Leipzig der Offentlichkeit zu zeigen. So wurde die Leipziger Veranstaltung ge- 
wissermaben Symbol der schbpferischen Kraft der deutschen Maschinenindustrie 
und ein auBerst wichtiges entwicklungstechnisches Kraftzentrum. Es kamen 
nicht nur die Maschinenkaufer nach Leipzig, sondern auch die Techniker, um 
fur eigere Arbeiten neue Anregungen zu empfangen, der Mann aus der Werk- 
statt, der sich mit der Arbeitsweise neuer Maschinen bekanntmachen will, und 
der Nachwuchs, fiir den es in Leipzig immer viel zu lernen gibt.

Das besondere Tempo
Wenn sich in der ersten Marzwoche 1941 in den riesigen Hallen am Volker- 

schlachtdenkmal nicht wie in den Vorjahren Maschinen und Menschen gedrangt 
haben, so bedeutet dies aber keineswegs, dali die deutsche Maschinenindustrie 
nichts Neues zu zeigen hatte. Im Gegenteil, die Entwicklungsarbeit in der 
deutschen Maschinenindustrie hat selbstverstandlich wahrend des Krieges nicht 
nur nicht geruht, sondern sie ist unter der Einwirkung des Krieges und seiner 
technischen Anforderungen in ganz besonderem Tempo vorwartsgetrieben 
worden. Trotzdem in den beiden letzten Jahren an Mensch und Maschine in den 
Betrieben des deutschen Maschinenbaues die allergróliten Anforderungen gestellt 
wurden und man mit dem letzten Mann und mit dem letzten Quadratmeter 
Fabrikraum rechnen mulite, um den erhóhten Bedarf des Inlandes und des 
Exports zu befriedigen, hat man die Entwicklungsabteilungen und Versuchs- 
werkstatten veroden lassen und ist uberall bereit und dabei, neue Aufgaben an- 
zufassen und fiir wichtigste Probleme neue Lósungen zu finden,

Schon die Neukonstruktionen und Verbesserungen, die die deutsche Ma
schinenindustrie seit der letzten Groben Technischen Messe und Baumesse in 
Leipzig auf den Markt brachte, beweisen eindeutig, dab die technische Ent
wicklung in Deutschland wahrend des Krieges noch schneller vorgetrieben wird 
als in den Vorkriegs jahren. Das erklart sich ohne weiteres aus der Tatsache, 
dab die Maschinenindustrie das Riickgrat und der Motor der gesamten Riistungs- 
industrie ist. Die auberordentlich zahlreichen Neuerungen in der Ausriistung 
unserer Truppen und in ihrer Bewaffnung auf Grund der Erfahrungen der sieg- 
reichen Schlachten der Jahre 1939 und 1940 verlangten zu ihrer Durchfiihrung 
die Lieferung vielfach neuartiger oder verbesserter Maschinen und stellten in 
ihrer Gesamtheit eine Fiille von hochinteressanten technischen Aufgaben dar, 
die gelóst zu haben der besondere Stolz der Maschinenindustrie ist, die sich wohl 
bewubt ist, dab ihre schópferische Begabung und Leistungsfahigkeit im Zeitalter 
des Materialkrieges und der Motorisierung fiir den Kriegserfolg von besonderer 
Bedeutung sind.

Sdiwerwerkzeugmasdiinen
Die Entwicklung der modernen Waffen, die Ausriistung des motorisierten 

Heeres, der Luftwaffe und der Marine haben insbesondere an den Schwerwerk- 
zeugmaschinenbau grobte Anforderungen gestellt. Hier sind Maschinen ent- 
wickelt worden, deren Leistungen und Abmessungen aubergewohnlich sind, 
deren erfolgreicher Einsatz aber fiir die schnelle Aufriistung von ganz beson
derer Bedeutung gewesen ist. Vieles, was der deutsche Maschinenbauer gerade 
in den letzten beiden Jahren neu geschaffen hat, ist aus naheliegenden Griinden
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noch geheim zu halten und mufi der Offentlichkeit daher furs erste vorent- 
halten werden, wird aber in den folgenden Jabren von besonderer Bedeutun.J 
fiir den Exporterfolg der deutschen Maschinenindustrie sein. Es ist ganz selbst- 
verstandlich und zeigt sich bereits in den erhóhten Anfragen der auslandischen 
Kundschaft, daft der eindeutige Beweis, den die deutschen Siege in den 
Schlachten im Osten und Westen nicht nur fur die Uberlegenheit der deutschen 
Fiihrung und des deutschen Soldaten, sondern auch fiir die iiberragende Lei- 
stungsfahigkeit der deutschen Technik und die Giite des verwendeten Materials 
gebracht haben, die auslandischen Regierungen ’ und Unternehmer mit Natur- 
notwendigkeit veranlaBt, sich noch mehr ais bisher dem Kauf deutscher tech- 
nischer Erzeugnisse zuzuwenden.

Im Gegensatz zu den Schwierigkeiten, vor denen England bei der indu- 
striellen Durchfiihrung seiner Kriegswirtschaft steht, hat zudem Deutschland 
gezeigt, dafi es auch in der Rationalisierung und Steigerung der Leistungs- 
fahigkeit seiner Betriebe an der Spitze der Welt marschiert; denn anders ware 
in der Zeit, in der Millionen deutscher Manner zu den Fahnen eilten, die Be- 
waltigung der sich immer steigernden Lieferanforderungen an die deutsche In
dustrie nicht denkbar gewesen.

Gestiegene Leistungen
So ist ein wesentlicher Teil der Neukonstruktionen und Verbesserungen, die 

der deutsche Maschinenbau in den letzten Jahren erzielen konnte, der Aufgabe 
gewidmet gewesen, durch aufierste Steigerung der Leistungen der Maschinen 
und Vereinfachung ihrer Bedienung den Betrieben die Erftillung der durch den 
Krieg verscharften Anforderungen zu ermóglichen. Wenn wir mit der Be- 
schaftigung von Frauen und der Einstellung nicht fachmannisch geschulter 
Krafte in deutschen Betrieben der verschiedensten Art gute Erfolge gehabt 
haben, so beruht dieses gute Ergebnis, das den Riickgriff auf bedeutende 
Arbeiterreserven ermóglichte, vorwiegend auf maschinentechnischen Fort- 
schritten, insbesondere hinsichtlich einer leićhteren Bedienbarkeit der Maschinen.

In der Mehrzahl stellen die hierher gehórenden Verbesserungen, jede fur 
sich betrachtet, nichts AuBergewóhnliches dar. In den Arbeitsprozefi einge- 
schaltet, ermóglichen sie jedoch die Bedienung selbst von komplizierten Ma
schinen wie Revolverdrehbanken durch Frauen. In der Offentlichkeit hórt man 
z. B. sehr wenig von dem deutschen Vorrichtungsbau. Aber gerade der deutsche 
Vorrichtungsbau hat in der letzten Zeit der Werkstatt und der Produktion 
unzahlige Mittel zur Verfiigung stellen kónnen, die es gestatten, bei zahlreichen 
Produktionsvorgangen an Stelle von Facharbeitern Angelernte und Frauen zu 
beschaftigen. Dieselbe Bedeutung hat die Spanntechnik. Die Hochleistungs- 
maschine kann bekanntlich nur unvollkommen ausgenutzt werden, wenn das Ein- 
spannen und Ausspannen des Werkstiicks zu viel Zeit erfordert und die Neben- 
zeiten in ungiinstigem Verhaltnis zur reinen Maschinenzeit und zur gesamten 
Fertigungszeit stehen. Durch Fortschritte in der deutschen Spanntechnik ist 
man dahin gekommen, dafi ein angelernter Arbeiter beispielsweise 5 bis 6 Halb- 
automaten oder ebensoviel doppelspindlige Frasmaschinen zu bedienen vermag. 
Fiir die Drehmaschinen hat man vielfach selbsttatige Zufiihrungseinrichtungen 
geschaffen, womit die urspriinglich halbautomatisch arbeitenden Maschinen zu 
Vpllautomaten werden.

Vorrichtungen, Spanntechnik und Automatisierung sind sicherlich Mittel, 
die neuzeitliche Maschine leichter bedienbar zu machen. Das darf aber nicht zu 
der Auffassung fiihren, als ob diese iiberhaupt keine Anforderungen an ihren 
Bedienungsmann stellte. Das Gegenteil ist vielfach richtig. Durch die Aufteilung 
des Zentralantriebes ist die mehrmotorige Maschine immer mehr in den Vorder- 
grund geriickt. Statt des einen Motors wie friiher sind bei manchen Maschinen 
2 bis 3 Motoren, ja bis zu 6 und noch mehr Motoren zu bedienen. Die Dreh- 
zahlen und Vorschubbereiche sind grófier geworden. Man hat die Bereiche 
auch, sofern man sie nicht stufenlos regelt, feinfuhlig unterteilt. Vom Be
dienungsmann wird verlangt, dafi er mit Hilfe der grofien, feinfuhlig unter- 
stuften oder stufenlos regelbaren Drehzahlen- und Vorschubbereiche dieSchnitt- 
geschwindigkeit der Maschine genau der Natur des Werkstoffes anpafit, um die 
hóchste Leistung aus der Maschine herauszuholen. Schon damit werden Kónnen 
und Aufmerksamkeit des Bedienungsmannes weit mehr beansprucht als friiher. 
Es mussen von ihm Leistungen verlangt werden, die man normalerweise nur von 
besten Facharbeitern fordem kann. Damit aber auch nur Angelernte an solchen 
Maschinen zu arbeiten vermogen, wurde gerade in der letzten Zeit eine Fulle 
von Einrichtungen geschaffen. So hat man, vor allem durch Verwendung von 
fernbetatigten Schaltern, selbst an kleineren Maschinen sogenannte Bedienungs- 
stande durchgebildet, von denen aus der Arbeiter die Maschine bequem bedienen 
und standig iiberwachen kann, ohne seinen Platz zu verlassen. Die Bedienungs-
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griffe fafite man in wenigen Geraten, bei vielen Maschinen zur sogenannten 
Einhebelsteuerung zusammen. Fehlschaltungen werden vermieden, indem man 
das Schalten sinnfallig und zwangslaufig gemacht hat. Selbst im Augenblick der 
Gefahr kann der Bedienungsmann infolge dieser Zwangslaufigkeit und durch die 
Verriegelung der Bedienungsorgane untereinander nie falsch schalten, sodafi 
Maschine und Werkstiick keinen Schaden erleiden.

Neue Schneidwerkstoffe
Von besonderer Bedeutung fiir die Leistungssteigerung der Maschinen war 

der Einsatz ganz neuer Schneidwerkstoffe, der die Móglichkeit geschaffen hat, 
die Leistungen sowohl mengenmafiig als auch gutemafiig erheblich ;zu steigern. 
In erster Linie handelt es sich um die Anwendung des Hartmetalls, einer 
deutschen Erfindung, die der industriellen Ausriistung in Deutschland einen unbe- 
dingten Vorsprung vor alien anderen Landern sichert. Das Hartmetall ist aller- 
dings schon seit uber 10 Jahren bekannt. Erst in den allerletzten Jahren wurde es 
aber, indem man die Wirkungen der Wolframkarbide durch Karbide anderer 
Schwermetalle steigerte, in den verschiedensten Sorten fur die verschiedensten 
Maschinenarten und fiir die Verarbeitung der verschiedensten Materialien, von 
harten und weichen Metallen, von Gias, Stein, Holz, Prefistoffen usw. durch- 
gebildet. In iiberraschend kurzer Zeit hat es der deutsche Maschinenbau ver- 
mocht, die Arbeitsmaschine als Ganzes und in ihren Teilen auf die besonderen 
Anforderungen des Hartmetalls einzustellen. Mit dem Hartmetall hat die 
heutige Massenfertigung ihren eigentlichen Schneidwerkstoff erhalten. Anderer- 
seits kam man erst mit Hilfe des Hartmetalls zu jenen Hochstleistungen in der 
Feinbearbeitung, wie man sie z. B. fiir die Lagerung bei Hochleistungsmaschinen, 
fiir hochbeanspruchte Getriebe bzw. Rader benótigt. Mit dem Hartmetall ist ein 
neuer Typ von Maschinen entstanden, die man entsprechend der ganzen Ent
wicklung mit Recht auch vielfach kurz als Hartmetallmaschine bezeichnet. Auch 

.die Be- und Verarbeitung von Leichtmetallen, von besonderer Bedeutung fiir die 
Flugzeugindustrie, ist in der Form und mit den hohen Schnittgeschwindigkeiten, 
wie sie die Hochproduktion des Krieges erfordert, durch den Einsatz der Hart
metallmaschine ermoglicht worden. Sie hat u. a. durch Verlangerung der Werk- 
zeugstandzeiten um das Siebzigfache die Leistungen der fiir den Flugzeugbau 
wichtigen Sperrholzindustrie vervielfacht und, um ein Beispiel aus einem 
anderen Gebiet der Kriegswirtschaft zu geben, die Leistungen bei der Kohlen- 
gewinnung um das Zwanzig- bis Dreifiigfache erhóht.

Spezielle Kunststoffmasdiinen
Die Betrachtungen iiber Einzelheiten des maschinentechnischen Fortschritts 

wahrend des Krieges diirfen nicht an der grofien Leistung der Maschinen- 
industrie vorbeigehen, welche der Aufgabe gewidmet war, die von der chemi- 
schen Industrie entwickelten neuen Werkstoffe in der praktischen Wirtschaft 
zum Durchbruch zu bringen. Der deutsche Maschinenbau schlug hier eine einzig- 
artige Durchbruchsschlacht, die zu den glanzendsten Kapiteln in der Geschichte 
der Technik und der technischen Industrien gehórt. Die Werkstoffsynthese hat 
uns die verschiedensten neuen Werkstoffe zur Verfiigung gestellt, um hoch- 
devisenbelastete Materialien durch weniger belastete bzw. durch heimische Stoffe 
zu ersetzen. Vielfach erwiesen sich diese synthetischen Erzeugnisse als wesentlich 
besser als die Naturstoffe. Aber es war nicht damit getan, dafi die Chemie diese 
Stoffe erfand und sie in allergróBten Mengen zu erzeugen vermochte, sondern 
ihre Anwendbarkeit in der Praxis hing davon ab, ob es der Maschinenindustrie 
schnell genug gelang, die Maschinen zu entwickeln, die den ganz besonderen An
forderungen der Ver- und Bearbeitung dieser neuartigen Werkstoffe gerecht 
werden. Das Problem wurde g elost. Durch Verbesserung der iiblichen Ma
schinen und durch Neukonstruktionen entstanden in wenigen Jahren spezielle 
Kunststoffmaschinen, z. B. die Kunstharzschnellpresse und die Kunstharzspritz- 
maschine bzw. der Kunstharzspritzautomat, die Spitzenlei'stungen deutscher 
Maschinentechnik darstellen. Gerade bei diesen Maschinen vollzog sich die 
Entwicklung so schnell und in einem derartigen Umfang, dab die Meinung schon 
berechtigt war, sie sei fiirs erste abgeschlossen und Neuerungen kónnten nicht 
mehr erwartet werden. Die Annahme hat sich, wie die Neukonstruktionen in 
allerletzter Zeit zeigen, als vollig irrig erwiesen. Der deutsche Maschinen- 
ingenieur vermochte wahrend des Krieges durch Neukonstruktion neue, fiir die 
Riistungsindustrie hóchst wichtige Verfahren fiir die Verarbeitung von Kunst - 
stoffen zur Verfiigung zu stellen. Es sei hier nur an die Neuerungen auf dem 
Gebiet der Spritzautomaten und an die neuen Spritzpressen fiir aushartbare 
Harze erinnert, die die Verwendungsmoglichkeiten synthetischer Erzeugnisse 
weiter steigern.
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Der moderne Kunststoff wird weitgehend spanlos bearbeitet, in aus- 
gesprochener Massenfertigung, die an Form, Abmessungen und Oberflachengiite 
genau dieselben hohen Anforderungen stellt wie bei Bearbeitung der Stoffe auf 
spanabhebend arbeitenden Maschinen. Dafiir benótigt man gerade fiir die Riistungs- 
industrie genau gearbeiteteFormen, Gesenke usw. Man stellt diese mit Hilfe von 
Hochleistungsmaschinen her, die vielfach mit Kopiereinrichtung, z. T. auch vollig 
automatisch arbeiten, womit wertvolle Fachkrafte freigemacht werden. Die Ent
wicklung entsprechender Maschinen ist ein besonderer technischer Fortschritt 
wahrend der Kriegszeit. Diese Maschinen ermoglichen es, dem in der Riistungs- 
industrie auftauchenden Massenbedarf an Werkzeugen fiir die spanlose Ver- 
formung zu genugen.

Uberwundene Engpasse
Sie sind ein Beispiel fiir die Uberwindung von Engpassen, wie sie sich bei- 

spielsweise auch in dem seit Kriegsbeginn stark anwachsenden Bedarf an Ge- 
winden, Verzahnungen usw. herausbildeten, die man ebenfalls, eine glanzende 
Leistung der deutschen Maschinentechnik wahrend des Krieges, durch Ent
wicklung von Hochleistungsmaschinen, von halbautomatisch arbeitenden Ge- 
windeschneidmaschinen, V erzahnungsautomaten, Zahnf lankenschleif maschinen 
usw. in kiirzester Zeit zu beseitigen vermochte. Ein gutes Beispiel dafiir, dafi 
der Maschinenbau durch den Krieg starkste Anregungen erhalten hat, ist endlich 
die neueste Entwicklung bei den Priifmaschinen, besonders bei solchen Ma
schinen, die man zum Priifen synthetischer Arbeiten verwendet, da diese ja 
ebenso auf Herz und Nieren gepriift werden miissen wie die Metalle. Der 
deutsche Priifmaschinenbau konnte eine ganze Reihe von neuen Maschinen fiir 
die verschiedensten Priifungen von Zellwolle, Buna usw. entwickeln.

Die vorstehenden Ausfiihrungen erstrecken sich nur auf einen Ausschnitt 
aus dem Maschinenbau, und zwar im wesentlichen auf den Werkzeugmaschinen- 
bau, dem im Zusammenhang mit der Riistung eine ganz besondere Bedeutung . 
zukommt. Sie diirften zeigen, wie sehr es die deutsche Maschinenindustrie ver- 
standen hat und versteht, die aus den Kriegsnotwendigkeiten kommenden An
regungen konstruktiv in der kurzesten Zeit auszuwerten. Selbstverstandlich sind 
auch auf alien anderen Gebieten des Maschinenbaues technische Fortschritte auf 
breitester Front gerade in letzter Zeit erzielt worden. Es sei hier nur an das 
grofie Gebiet des chemischen Apparatebaues im Zusammenhang mit den Vier- 
jahresplan-Arbeiten, an Baumaschinen, die Motorenindustrie und die Kom- 
pressorenindustrie erinnert. Auf alien Gebieten haben gerade die Anforderungen 
des Krieges und der Riistungswirtschaft eine Faille von Aufgaben gestellt, die zu 
neuen Lósungen Veranlassung gaben.

So sichert der maschinentechnische Fortschritt in Deutschland wahrend des 
Krieges der deutschen Riistung auch weiterhin den Vorsprung, den sie, wie der 
siegreiche Verlauf des Krieges erwiesen hat, vor der Rustungsindustrie aller 
anderen Lander der Welt sich errungen hat. Er bildet aber auch fiir die grofien 
Aufgaben der Friedenswirtschaft und fiir den Export der deutschen Maschinen
industrie, der fiir unsere Rohstoff- und Devisenwirtschaft, wie soeben wieder 
der Wirtschaftsvertrag mit Rutland zeigt, von gróBter Bedeutung ist, eine 
sichere Basis.
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Ostseehandel
Danemarks Industrie

Baustoff-, Textil- und Verbrauchsgiiterindustrien
Zu den. typischen danischen Industrien, die ihre Grund- 

lage in der Verwertung heimischer Rohstoffe haben, gehórt 
die Zementindustrie. Sie findet in Danemark be- 
sonders gute Bedingungen, da die Rohmaterialien — Lehm 
und Kreide — in sehr feinen Qualitaten nahe der Ober- 
flache der Erde und dicht bei guten Hafen liegen, die nicht 
nur ais Verschiffungshafen fiir den fertigen Zement dienen, 
sondern zugleich einen billigen Seetransport der zur Pro- 
duktion notwendigen Kohlenmengen sichem. Die danischen 
Zementfabriken liegen am Limfjord und am Manager-Fjord 
in der Nahe der Stadte Aalborg und Mariager. Der Export 
der danischen Zementindustrie betrug in den letzten Jahren 
jahrlich etwa 300000 t, etwa die Halfte der Gesamtproduktion 
der danischen Zementindustrie. Die grófite und alteste der 
danischen Zementfabriken am Limfjord besitzt den grófiten 
Drehofen Europas.

Das klassische Baumaterial in Danemark fiir den Hauser - 
bau ist der Ziegelstein. In annahrend 300 danischen Zie- 
geleien werden jahrlich etwa 500 Mili. Steine hergestellt 
und neben zahlreichen anderen Ziegeleiprodukten mehr als 
50 Mili. Drainrohren. Hinzu kommt eine ansehnliche Zahl 
von Kalkwerken (etwa 60), die nicht nur die fur Bau- 
zwecke notwendigen Mórtel-Materialien verschiedener Art 
herstellen, sondern audi Grofiproduzenten von Diingekalk, 
Futterkalk, Kreide, Schlammkreide, technischer Kreide und 
vielen einschlagigen Erzeugnissen sind. Auch Baustein aus 
hartem Korallenkalk ist einer der grofien und vielgefragten 
Artikel der danischen Kalkwerke. An den Kiisten im nord- 
westlichen Teil des Limfjords findet sich ein sehr seltenes 
Material, das auf der Welt sonst nicht vorkommt und das 
die Grundlage einer bedeutenden danischen Exportindustrie 
bildet: „Moler", ‘dessen wesentlichste Bestandteile Kiesel- 
schalen aus mikroskopischen Kieselalgen sind. Durch blofies 
Brennen von Moler bei 800 bis 900 Grad C werden alle 
die feinen Kieselschalen so zusammengemauert, dafi sie 
einen sehr leichten porósen Stein bilden, der betrachtlidhe 
Starke mit hohem Isolationsvermogen vereinigt. Die dani
schen Molersteine werden daher fiir zahlreiche industrielle 
Isolationszwecke in der Welt verkauft. Die Hochofenwerke 
gehóren zum Beispiel zu den festen Abnehmern dieser Steine.

Auch von Kieselgur finden sich in Danemark Vor- 
kommen, die ausgenutzt werden. Auf Bornholm gibt es 
ferner eine Reihe von Granitbriichen, dereń Produkte 
mit denjenigen des Auslandes wetteifern kónnen. Hier finden 
sich neben einem Kaolinlager verschiedene spezielle 
Lehmvorkommen, die zur Herstellung feuerfester Steine 
besonders geeignet sind. Eine Reihe von Tonwarenfabriken, 
Schptterfabriken und Steinlagern, Torf- und Torfbrikett- 
Fabriken runden das Bild der Industrien der Steine und 
Erden ab. Eine wichtige Industrie ist die Kryolithindu- 
strie. Das eigentumliche Mineral Kryolith kommt in grd- 
fteren Mengen nur an einer einzigen Stelle der Erde vor, auf 
Grónland, der grofien Kolonie Danemarks. Das Rohkryolith 
wird in Kopenhagen gereinigt und bearbeitet und ist ein 
unentbehrlicher Hilfsstoff fiir die elektrometallurgische Ver- 
arbeitung von Bauxit zu Aluminium. Der Wert der danischen 
Ausfuhr von gereinigtem Kryolith hat in den letzten Jahren 
20 Mill. Kronen uberstiegen.

Danisches Porzellan ist in der ganzen Welt be- 
riihmt. Kunst- und Gebrauchsporzellan sowie das noch 
billigere Fayenceservice werden nach vielen Landem aus- 
gefiihrt. Auch technisdhe Artikel werden in dieser Industrie 
hergestellt, Schamottsteinfliesen fiir Wandbekleidungen, 
Klinker fiir Fufiboden usw. Die Produktion an danischem 
clektrotechnischen Porzellan stellt einen ansehnlichen Beitrag 
zur Ausfuhr. Der Wert der gesamten keramischen Produktion 
Danemarks (einschliefilich der Ziegeleien) betragt jahrlidh 
40 — 50 Mili. Kr.

Die Glasindustrie umfafit sechs Betriebe mit 1400 
bis 1500 Arbeitern. In auficrst modemen automatischen An- 
lagen werden jahrlich 8 — 9 Mili. Milchflaschen hergestellt, 
30 bis 40 Mili- Flaschen aus griinem Glas — wesentlich 
Bierflaschen — sowie 10 Mili, andere Flaschen; hinzukommen 
etwa 20 Mili. Arznei-, Parfiim- und Emballageglascr, 
3 — 4 Mili. Einmacheglaser, etwa 4 Mili. Trinkglaser, sowie 
zahlreiche Haushaltsartikel. Die danische Produktion an 
Fensterglas betragt jahrlich 10000 t, bei weiten den 
grófiten Teil des inlandischen Verbrauchs dieser Ware.

Die Textilindustrie, die 16000 Arbeiter beschaftigt, 
umfafit 5 Baumwollspinnereien, 60 Baumwoll- und Leinen- 

webereien sowie Seidenwebereien, 46 Wollspinnereien und 
Stoff-Fabriken, einschliefilich Teppichfabriken, und 145 Tri- 
kotagefabriken. Auch die Konfektionsindustrie ist 
wichtig, sie beschaftigt 18500 Arbeiter und Heimarbeiter und 
stellt fur mehr als 160 Mill. Kr. Waren her. Die Schuh- 
industrie stellt jahrlich 5 — 6 Mill. Paar Schuhe im Werte 
von 40 — 50 Mill. Kr. her und deckt 95 °/o des inlandischen 
Verbrauchs. Zahlreiche kleinere Industrien liefern Seilerwaren, 
Fischnetze, Treibriemen, Watte, Hiite, Filz, Sacke, Segel- 
tuchwaren, Kapok und Fedem usw. Die Feder fabri- 
kation ist weltbekannt. Der Erzeugungswert dieser kleinen 
Industrien betragt zusammen jahrlich 50 Mill. Kr.

Die Holzindustrie beschaftigt in 500 Betrieben mehr 
als 7 000 Arbeiter. Hauptzweige dieser Industrie sind Sage- 
werke, Dauben- und Sperrholzfabriken, Holzschuh-, Pack- 
kisten-, Stuhl- und Mobelfabriken. Das Rohmaterial ist im 
wesentlichen danisches Holz, von dem jahrlich 700000 cbm 
'geschnitten und weiterverarbeitet werden. In der Kork- 
w are n ind us t r i e verarbeiten zwanzig Untemehmen jahr
lich etwa 8 000 t Kork und Korkabfall zu verschiedenen 
Korkwaren, insbesondere Kronenkork und Isolationsmaterial, 
mit einem Gesamtwert von etwa 8 Mill. Kr. Die Papier- 
i nd us trie stellt jahrlich etwa 65 Mill, kg im Werte von 
mehr als 30 Mill. Kr. her. Auch die Papierwaren- und 
Pappwarenfabrikation ist stark ausgebaut. Die wichtigsten 
Posten sind Schachtelamballage und Papiersacke, beides 
Warengruppen, in denen ein Export stattfindet. Der gesamte 
Produktionswert betragt fiber 40 Mill. Kr.

Die Gummiindustrie stellt jahrlich mehr als 2,5Mill. 
Paar Gummischuhe her und deckt dariiber hinaus den 
Landesverbrauch an Gummiwaren, mit Ausnahme jedoch von 
Automobilreifen. An Fahrradreifen und Fahrradschlauchen 
dagegen werden jahrlich etwa 1,2 Mill. Stuck hergestellt. 
Der Produktionswert betragt jahrlich 25 Mill. Kr., die Zahl 
der Arbeiter 2 000 — 3 000. Andere bedeutende Zweige der 
technisch-chemischen Industrie sind die Seifen-, Farben- 
und Lackindustrie, die im wesentlichen den Landesver
brauch decken.

Charakteristisch fiir die danische Industrie ist ihre 
Vielseitigkeit. Was in der verflossenen Zeit der da
nischen Industrieproduktion einen besonders hervortretenden 
Platz im Wirtschaftsleben des Landes verschafft hat, war 
ihre grofie Fahigkeit, innerhalb der Grenzen des Landes 
Arbeitsmoglichkeiten fiir die wachsende Bevolkerung zu 
finden. Diese beschaftigungsmafiige Aufgabe der danischen 
Industrie ist derart gelost worden, dafi sie heute zusammen 
mit dem Handwerk einem ebenso grofien Teil der Bevolkerung 
Unterhalt gibt wie die Landwirtschaft.

Das erste danisdieReedereiergebnis fiir 1940
Als erste danische Reederei legt die Dampfschiffs- 

gesellschaft „Norden" ihre Abrechnung fiir das Jahr 1940 
vor. Angesichts der schwierigen Zeit fiir die Schiffahrt ist 
das Ergebnis noch nicht einmal besonders ungiinstig zu 
nennen. Aus einem Betriebsiiberschufi von 2156083 Kronen 
(2969430 Kronen in 1939) werden 7-’/s°;o Dividende an die 
Aktionare verteilt, wahrend etwa 1,7 Mill. Kronen auf neue 
Rechnung iibernommen werden. In den drei voraufgegangenen 
Jahren kamen jedesmal 10 °/o zur Verteilung, nur das Jahr 
1936 blieb mit 7 °/o Dividende hinter dem iiblichen Ergebnis 
zuriick. Zu Beginn des Rechnungsjahres besafi die Gesell
schaft 9 Schiffe mit insgesamt 73 500 Tonnen Ladefahigkeit. 
Im Laufe des Jahres kam noch das Motorschiff „Nordkyn" 
hinzu; ferner wurde ein Schwesterschiff in Auftrag gegeben, 
welches noch im laufenden Jahre geliefert werden soil.

Finnlands AuBenhandel im Jahre 1940
Die finnische Oberzollbehórde hat nunmehr die vor- 

laufigen Zahlen fiir den finnischen Aufienhandel wahrend 
des ganzen Jahres 1940 bekanntgegeben. Gegen das Jahr 1939 
weisen sie eine Starke Wertminderung des Aufierihandels 
auf, was natiirlich in erster Linie auf das weitgehende Aus- 
setzen des Aufienhandels im ersten Viertel des Jahres sowie 
auf die Nachkriegsschwierigkeiten zuriickzufiihren ist. In- 
zwischen ist die Umstellung Finnlands in seinen Aufien- 
handelsbeziehungen soweit fortgeschritten, dafi man damit 
rechnen kann, dafi die Entwicklung im laufenden Jahr be- 
reits sehr viel giinstiger aussehen wird. Nachdem das Jahr 
1939 noch gerade eben einen Ausfuhriiberschufi von 
137 Mill. Fmk. erbracht hatte, weist die Statistik fiir 1940 
einen Einfuhruberschufi, also, eine Passivitat der Handels- 
bilanz, in Hóhe von 2199,3 Mill. Fmk.(!) auf. Es ist der 
hochste EinfuhriiberschuC, den Finnland seit anderthalb 
Jahrzehnten gehabt hat und selbst im Jahre 1938, dem ein
zigen der letzten funf Jahre, das eine Passivitat aufwies,
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was auf die groflen Vorratseinfuhren zuriickzufiihren war, 
betrug der Einfuhriiberschufi doch nur 182 Mill. Fmk. Er- 
freulicherweise haben aber bereits die letzten Monate von 
1940 die oben angedeutete Besserungstendenz gezeigt. Die 
Ausfuhr stieg im Dezember 1940 (in Klammern die Ziffern 
fiir November 1940) auf 460 (413) Mill. Fmk. und die 
Einfuhr auf 680 (691) Mill. Fmk. Bei alien hier genannten 
Zahlen fiir 1940 ist zu beriicksichtigen, dafi die Statistik 
nur den „zivilen" Aufienhandel erfafit, also die staatliche 
Wehrbereitschafts- und Waffen-Einfuhr und andere, unter 
den Begriff „zivil" nicht aufnehmbare Handelsvorgange un- 
berucksichtigt lafit. Diese Unterteilung wurde mit Riick- 
sicht auf den Krieg eingefuhrt.

Die Gesamteinfuhr des vorigen Jahres (zivil) belief sich 
auf 5179,6 Mill. Fmk. Die gesamte zivile Ausfuhr erreichte 
einen Wert von nur 2980,3 Mill. Fmk. Bei der Einfuhr 
stand die Gruppe Rohstoffe absolut fuhrend an erster 
Stelle mit 2,6 Milliarden (1939: 2,96 Mrd.). In dieser Gruppe 
sind vor allem Kohlen, Koks, Textilrohstoffe, Metalle usw. 
enthalten. An zweiter Stelle steht die Gruppe Lebens- und 
Genufimittel mit 1,2 Mrd. Fmk. Fuhrend in ihr sind Ge- 
treide mit 0,3 und Zucker und Siifiwaren mit 0,25 Mrd. Fmk. 
Maschinen und Industrieerzeugnisse erreichten 0,8 bzw. 0,6 
Mrd. Fmk. Bei der Ausfuhr fallt vor allem der enorme 
Riickgang in der Gruppe tierische Lebensmittel auf, denn 
er betragt beinahe 90 »/o indem soldhe Erzeugnisse (Butter, 
Kase, Eier, Schweinefleisch und lebende Schweine) fiir nur 
0,07 Mrd. gegen 1939 fiir 0,6 Mrd. Fmk. ausgefiihrt werden 
konnten. In diesem Riickgang spiegeln sich deutlich die Aus- 
wirkungen des russischen Krieges sowie der englischen 
Blockade mit der daraus entstandenen, durch die deutsdien 
Gegenmafinahmen nótig gewordenen Sperrung der meisten 
iiberseeischen Schiffahrtsverbindungen des Nordens und end- 
lich die durch Finnlands Devisenmangel verursachten 
Schwierigkeiten, eine Futtermitteleinfuhr von geniigenden 
Umfang zu bezahlen. Die finnische Viehwirtschaft war be- 
kanntlich sehr stark auf eingefuhrten Kraftfutterstoffen auf- 
gebaut. Die Ausfuhr der anderen Haupterzeugnisse war 
ebenfalls geringer als 1939, aber doch nicht in diesem 
Mafie. Sie betrug fiir Holzwaren und Arbeiten daraus 1,2 
(1939: 2,8) Mrd. Fmk., fiir Erzeugnisse der Papier- 
industrie 1,0 (1939: 3,4) Mrd. Fmk. und fiir alle anderen 
Giiter zusammen 0,7 (1939: 0,9) Mrd. Fmk. Bei dem Vergleich 
dieser Zahlen mufi ferner aber noch beriicksichtigt werden, 
dafi die starken Preissteigerungen, besonders bei vielen wich- 
tigen Einfuhrgiitern, zu einem Schrumpfen des Waren- 
volumens gefiihrt haben, das aus den Zahlen, wenn man sie 
mit den Worten fiir 1939 und 1938 vergleicht, nicht ohne 
weiteres ersichtlich ist. Einzelheiten iiber das Volumen 
einzelner Einfuhr- und Ausfuhrgiiter, sowie iiber die Ver- 
teilung des Aufienhandels nach Landem werden z. Zt. nicht 
veroffentlicht.

Finnische Sdiiffahrtsaktivitat
Die finnischen Reedereien zeigen eine bemerkenswerte 

Aktivitat in der Ausweitung ihrer Schiffahrtsdienste. So hat 
jetzt die Finnland-Siidamerika-Linie einen norwegischen 
Dampfer erworben, der einen neuen Dienst von Petsamo 
nach Japan durchfiihren soil. Dadurdh wird eine unmittel- 
bare Schiffsverbindung zwischen Finnland und dem Fernen 
Osten in die Wege geleitet. Sie hat fiir die holzverarbeitende 
finnische Industrie besondere Bedeutung, da fiir deren Er
zeugnisse in Ostasien zur Zeit gute Absatzmoglichkeiten be- 
stehen.

Finnland verkauft Nickel an Sowjet-RuBland
Nach bereits im Dezember stattgehabten Vorbespre- 

chungen reiste dieser Tage eine finnische Handelsdelegation 
nach Moskau, um dort iiber den Verkauf von Nickel aus 
den Nickelgruben von Petsamo mit den sowjet-russischen 
Stellen zu verhandeln.

Schwedische Warenankaufsplane 
im Ausland

Die bereits friiher erwahnten schwedischen Plane, einen 
Teil der Devisenbestande und Auslandsguthaben durch grofie 
Warenlagerungen zu sichern und gleichzeitig mit einem Ent- 
wertungsschutz auf diese Weise jetzt billige Vorrate einzu- 
kaufen, die nach dem Kriege und bei Wiedereróffnung der 
Schiffahrt zur Verfiigung stehen wiirden, fangen an, mehr 
und mehr Gestalt anzunehmen. Wie verlautet, beschaftigt 
sich jetzt bereits die schwedische Reichsbank mit dem Ge- 
danken und unterzieht ihn einer eingehenden Priifung. Man 
macht sich iiber den Goldwert nach Kriegsende Gedanken 
und rechnet wohl auch mit einem starken Anschwellen der 

Warenpreise auf den Weltmarkten, sowie nach Kriegsende 
eine grbfiere europaische Nachfrage wieder einsetzt. AuBer- 
dem will man sich gegen den nach dem Krieg erwarteten 
katastrophalen Tonnagemangel schiitzen, indem man die jetzt 
anzukaufenden Waren in den in Frage kommenden Hafen 
verschiffungsfertig lagern will, um sofort, wenn sich die 
Gelegenheit bietet, dieselben mit eigener Tonnage heriiber- 
zuholen. Ein endgiiltiger Entscheid in dieser intenessanten 
Angelegenheit ist bisher nicht gefallt worden. Bei der staat- 
licherseits in Schweden geiibten Geheimhaltung ist auch 
kaum damjit zu rechnen, daB wahrend des Krieges im Faile 
einer Durchfiihrung des Planes weitere Einzelheiten von 
Belang bekanntgegeben werden.

Norwegischer Schiffbau fiir Schweden
In Anbetracht der hochentwickelten schwedischen 

Schiffbauindustrie werden normalerweise norwegische Schiffe 
auf schwedischen Werften erbaut und auch die schwedischen 
Reedereien vergeben ihre Neubauauftrage durchweg an die 
Werften im eigenen Lande. In diesem Faile handelt es sich 
aber um ein Spezialschiff vom sogenannten Frederikstad- 
Typ mit Kesseln an Deck, und zwar um ein Frachtschiff von 
3 300 Tonnen, welches den Namen ,,Lah“ fiihrt und in diesen 
Tagen von der Reederei ,,Disa“ in Stockholm ubemommen 
wurde.

Aus dem Generalgouvernement
Metallversorgung im Generalgouvernement
Die bis etwa Mitte des Jahres durchgefuhrten Ab- 

transporte von Beute- und Kaufmetallen aus dem ehemals 
polnischen Gebiete haben insgesamt eine • Menge von etwa 
55 000 Tonnen ergeben. Aufierdem sind dem Reich aus Mafi- 
nahmen der Metallmobilisation bisher etwa 800 Tonnen zur 
Verfiigung gestellt worden. Seit Errichtung der Bewirt- 
schaftungsstelle fiir Metalle 1st bereits beim Abtransport von 
Metallen der kriegswichtige Bedarf des Generalgouvernements 
beriicksichtigt worden. Das Generalgouvernement konnte sich 
noch bis etwa Oktober 1940 aus eigenen Vorraten erhalten, 
wahrend Halbzeug aus Metallen zum Teil heute noch in 
groBeren Mengen vorratig ist. Mit dem Schwinden der 
eigenen Vorrate ist eine zunehmende Versorgung aus Be- 
standen des Reiches Hand in Hand gegangen, die sich 
zunachst fast ausschliefilich auf Austauschwerkstoffe aus 
Metallen bezog und bisher ohne jede Schwierigkeit vor sich 
ging.

Hemmung von Verjahrungsfristen des Wechsel- 
und Scheckrechts

Nach einer Verordnung des Generalgouverneurs vom 
1. September 1940 gait bei Wechseln, die vor dem 1. Ok
tober 1939 ausgestellt worden sind, die Verjahrung der An- 
spriiche des Wechselinhabers gegen die Indossanten und 
den Aussteller und die Verjahrung der Riickgriffsanspruche 
der Indossanten unter sich und gegen den Aussteller mit 
Wirkung vom 1. September 1939 bis zum 28. Februar 1941 
als gehemmt. Entsprechendes gait fiir die. Verjahrung der 
Riickgriffsanspriiche des Scheckinhabers gegen die Indossan- 
•ten, den Aussteller und die anderen Scheckverpflichteten und 
fur die Verjahrung der Riickgriffsanspruche der Scheckver
pflichteten untereinander.

Nach einer Verordnung vom 20. Februar 1941 gilt die 
Verjahrung der bezeichneten Anspriiche iiber den 28. Fe
bruar 1941 hinaus bis zum 31. Dezember 1941 als gehemmt.

Geschaftsreisen in das Generalgouvernement
Das Generalgouvernement hat mit fast alien Landern 

Europas die normalen Handelsbeziehungen wieder aufgenom- 
men und trotz der noch herrschenden Kriegsverhaltnisse den 
Im- und Export in den letzten Monaten wesentlich ge- 
steigert. Im Zusammenhang mit dieser guten Entwicklurfg 
sind auch im Reiseverkehr, die durch die Kriegsfolge be- 
dingten einengenden Bestimmungen im Rahmen des Notwen- 
digen und Moglichen gelockert worden. Es besteht daher 
unter den entsprechenden Voraussetzungen auch fiir den aus- 
landischen Kaufmann und Industriellen durchaus die Moglich- 
keit, notwendige personliche Verhandlungen mit seinen im 
Generalgouvernement ansassigen Abnehmern oder auch Lie- 
teranten an Ort und Stelle zu fiihren, sowie heue Ver- 
bindungen anzukniipfen. Dies wird um so wiinschenswerter 
sein, als die veranderten Wirtschaftsverhaltnisse und zum 
Teil eingetretener • Besitzwechsel eine solche Fiihlungnahme 
notwendig machen.
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Einreisen aus dem Ausland
Um die Einreise wirtschaftlicher Art in jedem Falle zu 

erleichtern und zeitraubenden Briefwechsel zu vermeiden, hat 
die Regierung folgende Regelung getroffen:

a) Bei Einreisen zur Anbahnung neuer geschaftlicher Ver- 
bindungen ist ein entsprechend begriindetes Gesuch an 
die Regierung des Generalgouvernements (Amt fiir 
AuBenhandel) zu richten und darin mitzuteilen, fiir 
welche Dauer eine Einreise in das Generalgouvernement 
erfolgen und welchen Firmen der Besuch gelten soil. 
Nach Uberpriifung leitet das Amt fiir AuCenhandel 
das Gesuch an die Abteilung Innere Verwaltung— Pafi- 
stelle — der Regierung des Generalgouvernements zur 
Entscheidung weiter, von wo aus in Fallen, wo eine 
Einreise erfolgen kann, der Passierschein fiber den 
Beauftragten des Auswartigen Amtes dem Antrag- 
steller zugestellt wird. Im ablehnenden Fall wird eben- 
falls ein schriftlicher Bescheid erteilt.

b) Bei Einreisen zur Aufrechterhaltung und Erweiterung 
bereits bestehender Verbindungen kann grundsatzlich 
der gleiche Weg gewahlt werden. Es empfiehlt si ch 
jedoch, daB in solchen Fallen der Antrag von der zu 
besuchenden Firma im Generalgouvernemet, unter ge- 
nauer Darlegung der Griinde, fiber die Abteilung Wirt- 
schaft des fiir den Sitz der Firma zustandigen Distrikt- 
chefs an die Industrie- und Handelskammer in Krakau 
gestellt wird. Bei diesem verkiirzten Verfahren leitet 
die Industrie- und Handelskammer das Gesuch der 
Regierung des Generalgouvenements, Amt fiir AuCen
handel zu, das es mit seiner Stellungnahme der Ab
teilung Innere Verwaltung — PaCstelle — bei der 
Regierung des Generalgouvernements zur Entscheidung 
vorlegt; damit werden unnotige und zeitraubende Riick- 
fragen vermieden. In jedem Faile wird ein schriftlicher 
Bescheid erteilt und bei genehmigter Einreise der 
Passierschein iiber den Beauftragten des Auswartigen 
Amtes dem auslandischen Besucher zugeleitet.

c) Bei Einreisen zum Ausgleich entstandener Differenzen 
ist dem begriindeten Antrag eifte Dringlichkeitsbe- 
scheinigung der zustandigen Industrie- und Handels
kammer beizufiigen, aus der hervorgeht, daC- eine 
schriftliche Erledigung nicht mogli ch ist. Im iibrigen 
ist die Erledigung die gleiche, wie unter a) und b).

Es wird noch darauf hingewiesen, daC trotz der Auf- 
lockerung der Einreisebestimmungen nur wirklich begriindete 
Antrage Aussicht auf Genehmigung haben.

Einreisen aus dem Reichsgebiet
Bei Einreisen aus dem Reichsgebiet stellen die deutschen 

Firmen einen begriindeten Antrag an die zustandige Industrie- 
und Handelskammer. Diese leitet denselben an den Bevoll- 
machtigten des Generalgouverneurs in Berlin W 35, Stan- 
dartenstraCe 14. Der Antragsteller erhalt dann von dort 
bereits den Entscheid, ob eine Einreise móglich ist ader 
nicht. Dieser vereinfachte Weg hat dem Wunsdhe der 
deutschen Wirtschaftskreise in vollern Umfange Rechnung 
getragen, so daC jetzt die Erledigung eines Antrages in kiir- 
zester Frist tioglich ist. Auf die Beibringung der Be- 
scheinigung der Industrie- und Handelskammer kann jedoch 
im Interesse der deutschen Wirtschaft selbst nicht ver- 
zichtet werden.

Berufsschule fiir Weichselschiffer
In der GroCwirtschaft des kommenden neuen Europas 

werden fur die riesigen Transportstrecken, die der Giiter- 
austausch der einzelnen Wirtschaftsgebiete mit sich. bringt, 
die Wasserwege eine auCerordentliche Bedeutung gewinnen. 
Vorausschauend muC hierfiir heute schon ein ausreichender 
Stamm an ausgebildetem Schiffspersonal herangezogen 
werden. Der Binnenverkehr auf den óstlichen WasserstraCen 
wird dabei in gewissem Umfang auf den Einsatz polnischer 
Arbeitskrafte zuriickgreifen miissen. Es 1st daher geplant, 
in Warschau Lehrkurse fiir Schiffsfiihrer, Steuerleute und 
Maschinenpersonal zu errichten. Die vorbereitenden. Arbeiten 
fiir die Griindung einer Berufsschule fiir Schiffahrtsbeflissene 
sind bereits aufgenommen worden.

Lederzentrale Radom
Radom ist im Vergleich zu den drei anderen Distrikten 

des Generalgouvernements sehr hautearm. Vor dem Krieg 
befand sich hier das Zentrum der polnischen Lederindustrie, 

die jedoch vorwiegend Haute aus der Tschechoslowakei und 
aus Ubersec verarbeitete. Seit Anfang 1940 besteht in Radom 
eine Haute- und Pelzerfassungsstelle, die alle anfallenden 
Mengen nach einem bestimmten Verteilungsschliissel den 
zugelassenen Gerbereien zuleitet. Den Einkauf im Distrikt 
nehmen zehn Kreishandler wahr, die ihrerseits wieder iiber 
3 — 4 Bezirkshandler verfiigen. Als letzte Verzweigung sind 
in den Dórfern und Gemeinden die ortlichen Aufkaufer tatig. 
Vor dem Kriege war die Hauteerfassung eine1 rein jiidische 
Domane. Heute sind die Kreis- und Bezirkshandler durch- 
weg arisch. Man ist bestrebt, auch unter den ortlichen Auf- 
kaufern die Juden auszuschalten und dieses Rohstoffgebiet 
dutch Festsetzung vón Richtpreisen neu zu ordnen.

Der Anfall von Rohhauten steigert sich bereits jetzt von 
Monat zu Monat. Wahrend noch im ersten Monat der Be- 
wirtschaftung etwa 70000 kg Haute erfaBt werden konnten, 
waren es im Januar d. J. bereits 125000 kg. Die Haute- 
erfassungsstelle ist auf vollige Ausnutzung der Haute und 
ihrer Abfalle bedacht. Die vor dem Kriege in Polen iiblichen 
Schlachtungsmethoden waren riickstandig und unrationell. 
Jetzt wird in den Schlachthausern darauf geachtet, daC die 
Tiere fachgemaC enthautet werden. AuCerdem werden die 
Haute im Gęgensatz zu friiher den Gerbereien ohne 
Schwanzknochen, Hornem und Schadelknochen geliefert. 
Diese Abfalle, die zur polnischen Zeit verloren gingen, 
werden ebenfalls der Verwertung zugefiihrt. Von den Ger- 
bereiabfallen werden monatlich etwa 60000 kg Leimleder 
den Leimfabriken im Generalgouvernement zugefiihrt, oder 
sie werden, sofern es besonders die hochwertigen Leimleder- 
sorten betrifft, ins Reich exportiert, Chromfalzspane (durch- 
schnittlich etwa 30000 kg im Monat), die man friiher 
hauptsachlich als Wandfiillungsprodukt fiir Bauzwecke ver- 
wendete, werden gleichfalls zur Herstellung von Werkstoffen 
ins Reich ausgefiihrt.

Edelpelze wie Kiirschnerkanin, Iltis.se, f Steinmarder, 
Fiichse, Pelzfohlen und Pelzkalbfelle werden der zentralen 
Pelzsammelstelle in Krakau zugeleitet. Die bisher erfaCten1 
Mengen sind gering, da wahrend des Krieges der Wildbestand 
stark gelitten hat. AuBerdem tritt gerade auf diesem 
Gebiet der Hang der einheimischen Bevolkerung zum 
Schwarz- und Schleichhandel zutage.

Die von der Zentralstelle Krakau zugewiesenen Rohhaute 
werden in den 24 Gerbereien des Distrikts verarbeitet. Zu 
Beginn der Bewirtschaftung gab es im Distrikt etwa 300 Be- 
triebe, die sich mit wenigen Ausnahmen in jiidischer Hand 
befanden. Es handelte sich meistens um Mittel- und Klein- 
betriebe, die technisch zuriickblieben und nicht leistungsfahig 
waren. Darunter befanden sich schwer zu kontrollierende, 
typische Schwarzgerbereien, ip denen die grofien Gerbtrom- 
meln noch mit der Hand gedreht wurden. Heute sind vor 
allem die jiidischen Schmutzbetriebe restlos geschlossen.

So wurde die Produktion in einer Stammzahl von Be- 
trieben, die einigermafien modernen Anspriichen geniigten, 
zentralisiert. Hier setzte der Aufgabenkreis des Leder- 
kontors ein, das eine Vertrauensfirma bzw. AuBenstelle der 
Bcwirtschaftungsstelle fur Leder und Pelze in Krakau 
darstellt. Das Lederkontor erfafit die aus den festen Roh- 
hautkontingenten hergestellten Bestande Von Fertigleder und 
fiihrt sie nach festgelegten Richtlinien dem Verbrauch zu. 
Bei der Art der Uberwachung ist es heute unmóglich, dafi 
Leder in den Schwarzhandel gerat. Um jede Móglichkeit 
illegaler Hauteverwertung auszuschliefien, werden auBerdem 
die stillgelegten Betriebe standig kontrolliert.

Uber 75 v. H. der gesamten Kalkproduktion des General
gouvernements wird aus dem Distrikt Radom geliefert. Es 
handelt sich um hochwertigen Kalk, der hauptsachlich aus 
Marmorstein gewonnen wird. Der gebrannte Kalk enthalt bis 
99 v. H. CaO. Die Ergiebigkeit ist sehr hoch; aus einer Tonne 
gebrannten Stiickkalk erhalt man durchschnittlich drei 
Kubikmeter gelóschten Kalk. Kalkproduktion und Kalk- 
handel befanden sich vor dem Kriege fast ausschliefilidh in 
jiidischer Hand. Der groBte Teil der Kalkwerke war he- 
runtergewirtschaftet. Die meist veralteten Anlagen be- 
dingten hohe Betriebskosten. Deshalb sind die Preise im 
Vergleich zum Reich verhaltnismafiig hoch, was den Export 
ins Reich trotz der verkehrsgiinstigen Lage der Kalkwerke 
naturgemafi hemmt. Der Kalk wurde vor dem Kriege in 
Warschau abgesetzt, das auch heute noch Hauptabnehmer 
ist. Durch die Griindung eines Verbandes der Kalkprodu- 
zenten, der im Oktober 1940 ins Leben gerufen wurde, konnte 
dem Schleichhandel ein Riegel vorgeschoben werden. In 
Warschau wurde von der deutschen Verwaltung eine Anzahl 
GroBhandler zugelassen, die allein beliefert werden diirfen. 
Im Distrikt Radom bestehen 23 Kalkwerke mit einer Ka- 
pazitat von 30000 Tonnen monatlich, die jedoch bis auf 
40000 Tonnen steigerungsfahig ist.
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Bilanz zum 31. Dezember 1940
RM RMRM 17.

756 129,08
9 078 508,11

96 937 472,03
RM RiM

96 937 472,03

b)

c)
1 547 807 041,49

5.

107612207,97

6.

16 858 448,77
2.

540 700 400.96
238 140 612,28 3.

335 651 914.05

307 700 —
129 943 139.73

Grundkapital 25 000 000,—328 119 426,85
4.

9. 11 ono ooo,—
8 740 224,44 2 836 969,765. Riickstellungen 10.

6.
137 344,80259 170 605,31

7.

4 738 585,48

8 Eigene Ziehungen im Umlauf . .

11 398 764,28

111 474,12
16 458 333,9913.

6 065 547,10 10

RM*

RM
c)

938 657,45938 657,45RM
5 500 000,—

1 795 136818,49Summo der Passiva5 500 001,-

RM11.

30183 049,05
b)

1 751 423 918,45
c)

1 621 480778,72

Summę der Aktiva 40 000 000,—

11.
12.

219 225,80
1 654 458,71

11 565 548,10

7.
8.

26 204 349,96
2 221 212,98'
4 453 016,30

b)
c)
d)

c)
d)

Posten, die der Rechnungsabgrenzung 
dienen  ......................

bei anderen
4 939 832,—
9 016 685.83
4 939 078,50
7 890 217,23

Kreditinstitute
73 673 737.23

552 772.84
4 185 812,li 1

7 800 000,—
3 200 000, -

233954 410,52
3050 816.11

754 972,85
380 412,80

In
a)

68 463 943,38
61 479 196,35

Forderungen an Konzernunternehmen . . . . 
Ausweispllichtige Forderungen an Mitglieder 
des Vorstands, an Gesch&ftsfuhrer und an an- 
dere Personen und Unternebmen gemUB gesetz- 
lichem Formblatt vom 18. Oktober 1939 . . . 
Anlagen nach § 17 Abs. I KWG  
Ani. nacb §17 Abs. 2 KWG (Aktiva 13 u. 14)

aus weiterbegebenen 
Bankakzepten . . 
aus eigenen Woch- 
seln der Kunden an 
die Order der Bank 
aus sonstigen Redis- 
kontierungen . . .

Rucklagen nach § 11 KWG
a) ^esetzliche Riicklage . . . . .
b) sonstige Rilcklagen nach §11 KWG

629 002,63
18 394.34

610 608,29

1621 480 778.12.1 621 480 778,72

Reingewinn
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr . . 
Gewinn 1940 

154 202,87

1 795 136 818,49

Verbindlichkeilen aus Biirgschaften, 
Wechsel- und Scheckbiirgschaften 
sowie aus Gewahrleistungsvertragen 
(§ 131 Abs 7 des Aktiengesetzes) . .

2246743,86
256923 861,45

Kilndigung RM 893 210 763,78 
Von bb) werden durch Kiindigung 
oder sind fal lig
1. innerh.7Tag RM 

dariib hinaus 
bis 7.U 3 Mon RM 
dariib. hinaus
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Im In und Ausland aufgenommene 
Gelder und Kredite  
Einlagen deutscher

RM

2. Spareinlagen
a) mit gesctzlieher Kiindigungsfrist
b) mit bes vereinb Kiindigungsfrist

In den Aktiven und in den Passiven 8, 9 und 10 
sind enthalten:
a)
b)

AKTIVA
Barreserve
a) Kassenbestand. (deutsche und aus- 

landische Zahlungsmittel) . . .
b) Guthaben auf Reichsbankgiro- und 

Postscheckkonto
Fallige Zins- und Dividendenscheine . 
Schecks  
Wechsel
a) Weehsel (mit AusschluB von Buch-

staben b und c).................................
b) eigene Ziehungen
c) eigene Wechsel der Kunden an die 

Order der Bank  
In der Gesamtsumme 4 sind ent
halten: Wechsel, die dem § 13 Abs. 1 
Nr. 1 des Gcsetzes fiber die Deut
sche Reichsbank entsprechen (Han- 
delswechsel nach § 16 Abs. 2 KWG)

RM 94 476 239,35 
Schatzwechsel und unverzinsliche 
Schatzanweisungen des Reichs und 
der Lander  
In 5 sind enthalten: Schatzwechsel und 
Schatzanweisungen, die die Reichs
bank beleihen darf RM 847 895 882,31 
Eigene Wertpapiere 
a).

Eigene Indossamentsverbindlichkeiten 
a)

PASSIVA
1. Glaubiger

a)

den Passiven sind enthalten:
Verbindlichkeiton gegenUber Konzernunter
nehmen (einschlieBlich der Verbindlicbkeiten 
unter Passiva 8, 9 und 10)
Gesarntverpflichtungen nach §11 Abs.i 1 KWG 
(Passiva 1, 2 und 8).................................................
Gesarntverpflichtungen nach § 16 KWG (Passiva 

1 und 8)

Gesamtes haltendes Eigenkapital nach §11 Abs. 2 
KWG  ..................................................

Anleihe.n und verzinsliche Schatz 
anweisungen des Reichs und der 
Lander . 
sonstige verzinsliche Wertpapiere 
bbrsengangige Dividendenwerte . 
sonstige Wertpapiere < . . .
In der Gesamtsumme 6 sind ent 
halten: Wertpapiere, die die Reichs 
bank beleihen darf

RM 235 476 257,40 
Konsortialbeteiligungen . . 
Kurzfallige Forderungen unzweifel- 
hafter Bonitat und Liquiditat gegen 
Kreditinstitute  
Dayon sind taglich fftllig (Nostro- 
guthaben) . . . RM 27.869 426,85 
Kurzfristige Kredite gegen Verplan- 
dung bestimmt bezeichneter markt- 
gangiger Waren  
Schuldner
a) Kreditinstitute
b) sonstige Schuldner  

In der Gesamtsumme 10 sind ent
halten:
aa) gedeckt durch bbrsengangige 

Wertpapiere RM 9 508 684,14 
bb) gedeckt durch sonstige Sicher- 

heiten . RM 181 022 279,93 
Hypotheken und Grundschulden . . 
Langfristige Ausleihungen gegen Kom- 
munaldeckung . 
Beteiligungen (§ 131 Abs. 1 A II Nr. 6 
des Aktiengesetzes) . . 
Davon sind Beteiligungen 
Kreditinstituten . . RM

Standami. 1.1940 RM 
Zugang .... RM 
Abgang . . . .RM 
Abschreibung . . RM

14. Grundstiicke ‘ und Gebaude . . . .
a) dem eigenen Geschaftsbetrieb die-

nende . .
b) sonstige  

Stand am 1.1. 1940 RM 3 300 005,— 
Zugang . . . . RM 5 170 265,85 
Abgang . . . .RM —,— 
Abschreibung . . RM 2 970 269,85

15. Betriebs- und Geschaftsausstattung .
Stand am 1.1.1940 RM 
Zugang .... RM 
Abgang .... RM 
Abschreibung . . RM

16. Posten, die der Rechnungsabgrenzung
dienen -__ ■

2.
3.
4.

sonstige
Glilubiger . . RM
Von der Summę Buchst. b und c 
ent,fallen auf
aa) jederzeit. fal

ligę Gelder RM 728 270 014,94
bb) fe.ste Gelder

(Fortsetzung nachste Seite)



BANK DER DEUTSCHEN ARBEIT a
Gewinn- und Verlusirechnung zum 31. Dezeznber 1940

BANK DER DEUTSCHEN ARBEIT A.G.
DER VORSTAND:

Rosenhauer Lencer Christoffel Reitbauer

AUFWENDUNGEN RM RM ERTRAGE RM
Personalaufwendungen sowie Ausgaben fiir 

soziale Zwecke und Wohlfahrtseinrich- 
tungen ................................................

Zuweisung an die Pensionskasse der Bank 
der Deutschen Arbeit V. V. a. G. . . .

6 154 567,40

404 146,60 6 558 714,—

Vortrag aus 1039........................................................
Zinsen und Diskont...................................................
Ertrage aus Provisionen, Sorten, Devisen und Effekten
Dividenden auf Beteiligungen.................................
Sonstige Ertrage........................................................

552 772,84
18 702 135,73
4 113 169,79

381 821,
1 123 218,21

Sonstige Handlungsunkosten........................
Steuern........................................................

158 907,10

2 489 125,33
4 346 024,31

Umbaukosten auf fremden Grundstiicken . 13 393 863,64
Abschreibungen:

Grundstiicke und Gebiiude RM 2 970 269,85
Betriebs- und Geschafts-
ausstattung .... RM 610 608,29 3 580 878,14

Zuweisung an die Wertberichtigungen . . 3 000 883,21 6 740 668,45
Gewinn:

Vortrag aus 1939......................................
Reingewinn 1940 ......................................

552 772,84
4 185 812,64 4 738 585,48

24 873 117,57 24 873 117,57

Nach dem abschlieBenden Ergebnis unserer pflichtmaBigen Priifung auf Grund der Bucher und der Schriften der Gesellschaft sowie der 
vom Vorstand erteilten Aufklarungen und Nachweise entsprechen die Buchfiihrung, der JahresabschluB und der Geschaftsbericht, soweit er 
den JahresabschluB erlautert, den gesetzlichen Vorschriften.

Deutsche Wirtschaftspriifungs-
Berlin, den 15. Februar 1941. und Treuhandgesellschaft mit beschrankter Haftung

Walter II a e n s c h , ppa. W e i B ,
Wirtschaftspriifer Wirtschaftsprilfer

Der Aufsichtsrat besteht zur Zeit aus folgenden Herren: Heinrich Simon, Stabsleiter des Reichsorganisationsleiters der NSDAP, Leiter der 
Zentralstelle fiir die Finanzwirtschaft der DAF, Berlin, Vorsitzcr; Hans Strauch, Amtsleiter der DAF, Berlin, stellv. Vorsitzer; Dr. Gustav 
Bahren, Rechtsanwalt und Notar, Berlin; Alexander Halder, Arntsleiter der DAF, Berlin; Adolf Muller, Verlagsdirektor, Miinchen; Bruno 
Raueiser, Amtsleiter der DAF, Berlin.

Auf Wunsch iibersenden wir unseren Bericht uber das Geschdftsjahr 1940

ERNST SIEG
(vorm. Sieg & Co. G. m. b. H.)

DANZIG, Langer Markt 20 
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Preisbildung und Preisiiberwachung
Preisauszeichnung leidit gemadit — Verscharfte Kontrollen vermeiden

Von Alfred L ii k e
Warum iiberhaupt Preisauszeichnung? Die Griinde der 

Verbraucherschaft, die jedem Kaufmann einleuchten, brauchen 
hier nicht erórtert zu werden. Die Preisauszeichnung bringt 
dem Kaufmann nicht nur Nachteile, sondern auch Vorteile. 
Das zeitraubende Fragen der Kundschaft hórt auf. W^nn die 
Ware mit dem genauen Preis versehen ist, kann auch der 
jiingste Lehrling und die neueste Aushilfskraft mit dem Ver- 
kauf betraut werden. Die Preisgestaltung der Konkurrenz, die 
immer schon wichtige Riickschliisse bot, lafit sich schneller 
beobachten. Genaue Preisauszeichnung erzieht zur Preisdis- 
ziplin. Zahlreiche Preisanordnungen werden heute gewissen- 
hafter durchgesehen. Auch das einfache Preisschild tragt mit 
dazu bei, eigenniitzige Kalkulationsgrundsatze auf die Erfor- 
dernisse der kriegsverpflichteten Wirtschaft auszurichten.

Wer muf! auszeichnen? Dank der Aufklarung durch 
Presse und Fachgruppen ist der Personenkreis, der von der 
neuen Preisauszeichnungsverordnung erfafit ist, hinreichend 
bekannt.

Was mufi ausgezeichnet werden? In den ehemals be- 
setzten Gebieten des Reichsgaues: a 11 e s I Die alte Preis
auszeichnungsverordnung' vom 24. 11. 1939 ist iiberholt.

Fiir das Gebiet der bisherigen Freien Stadt Danzig und 
die ehemals ostpreufiischen Kreise des Reichsgaues ist der 
Kreis der Waren, die mit Preisen ausgezeichnet werden 
miissen, zwar enger. Wer im Zweifel ist, sehe sich die aus- 
fiihrlichen Erlauterungen im Runderlafi des Reichspreiskom- 
missars Nr. 3/41 vom 30. 12. 40 (Mittl.-Bl. des RfPr. 1941 
Teil I S. 25) an oder frage seine zustandige Fachgruppe. 
Lieber einmal zuviel, ais einmal zu wenig auszeichnen.

1st eine Ware preiSauszeichnungspflichtig, was jeder 
Kaufmann fiir seinen Betrieb selbst festzustellen hat, dann 
bezieht sich diese Pflicht auf alle diese Waren, wobei es 
gleichgiiltig isf, ob sie in einfacher, kiinstlerischer etc. Aus- 
fiihrung hergestellt worden ist. Lediglich Originalgemalde mit 
besonderem kunstlerischen Wert (Alte Meister) sind ausge- 
nommen. Also miissen z. B. auch alle Teppiche, Mobel, Be- 
leuchtungskórper, Schalen, Vasen und sonstigerZimmer- 
schmuck mit Preisen ausgezeichnet sein. Auch gebrauchte 
Mobel, Radioapparate, Nahmaschinen etc., die im Kleinhandel 
veraufiert werden, miissen mit Preisen versehen sein.

Schaupackungen (Attrappen und leere Umhiillungen) sind 
nur dann von der Preisauszeichnung befreit, wenn die Ab- 
weichungen in der Grófie oder Art der Umhiillungen derart 
erheblich sind, dafi jeder Kaufer ohne weiteres merkt, dafi es 
sich nur um reine Werbemittel handelt (Riesenschachtel Ra- 
sierklingen oder iibergrofie Malzkaffeepackungen usw.). Auch 
cine im Schaufenster ausgestellte leere Zigarrenkiste mufi, wie 
die kiinstliche Wurst (Nachbildung), die der Fleischer in 
der warmen Jahreszeit an. Stelle der echten Wurst ausstellt, 
mit einem Preisschild versehen sein.

Anders liegt der Fall dagegen, wenn z. B. ein Fleischer - 
meister sein Schaufenster mit Blumen ausschmiickt. Da diese 
Blumen hier. nicht zum Verkauf ausgestellt sind, ist keine 
Preisauszeichnung notwendig, es sei denn, dafi sich an den 
Blumen etc. ein Hinweis befindet, durch den fiir ein oder 
mehrere bestimmte Geschafte geworben werden soli.
Die Frage der verknappten Waren

Wie verhalt sich der Kaufmann bei Waren, die in der 
heutigen Kriegszeit nicht mehr zu haben sind? Nach an- 
fiinglich unklaren Presseerlauterungen ' ist jetzt wiederholt 
unmifiverstandlich zum Ausdruck gebracht worden, dafi der 
Kaufmann trotz aller Schwierigkeiten sein Schaufenster so zu 
dekorieren hat, dafi es mit dem tatsachlichen Warenangebot 
in Einklang steht. Diesem Grundsatz widerspricht es, wie 
auch die von der Wirtschaftsgruppe Einzelhandel heraus- 
gegebenen Richtlinien fiir die Schaufensterwerbung im Kriege 
betonen, wenn Waren im Schaufenster ausgelegt werden, die 
es im Laden nicht mehr gibt. Das bezieht sich auch auf 
Weine und Spirituosen. Dem Verkaufer bleibt also bei alien 
Waren- und Schaupackungen, dereń Ausżeichnung ihm nicht 
mehr zumutbar erscheint, nichts anderes iibrig, ais auf die 
sichtbare Ausstellung dieser Waren und Schaupackungen bei 
der Ausgestaltung seines Schaufensters oder Verkaufsraumes 
zu verzichten.

Die hier in Rede stehenden sichtbar ausgestellten Waren 
und Schaupackungen miissen ausnahmslos mit Preisschildern 
versehen sein. Diese zwingende Vorschrift kann auch nicht 
etwa dadurch umgangen werden, dafi die Ware ais „unver- 
kauflich“ oder „verkauft" oder ais „Dekorationsstiick" etc. 

bezeichnet wird, wobei ich hier unerórtert lasse, wie weit sich 
der Verkaufer durch eine solche Ausstellung des unlauteren 
Wcttbewerbes schuldig macht. Die Preisbehórden sind ange- 
wiesen, in der jetzigen Kriegszeit gerade gegen diese und 
ahnliche Umgehungen scharf vorzugehen. Auch an ais „ver
kauft" bezeichneten, sichtbar ausgestellten preisauszeichnungs- 
pflichtigen Waren mufi also ein Preisschild angebracht sein. 
Hiergegen wird insbesondere bei Móbeln, Stoffen, Teppichen, 
Kinderwagen und dergl. immer wieder verstofien. Im iibrigen 
sollte in diesem Fali der Kaufmann mit der nachsten Deko- 
ration nicht monatelang warten, denn es widerspricht einer 
ordentlichen Geschaftspraxis, Gegenstande langer ais unnótig 
im Schaufenster ais „verkauft" ausgestellt zu lassen.

Wie mufi ausgezeichnet werden? Wann Preisschild, wann 
Prcisverzeichnis, wann Preis unmittelbar auf der Ware oder 
Verpackung? Das sind Fragen, iiber die in Wirtschafts- 
kreisen noch grofie Unklarheit herrscht. Verwirrung hat auf 
diesem Gebiet insbesondere der Umstand hervorgerufen, dafi 
es trotz der zahlreichen Aufsatze in der Fach- und Tages- 
presse nicht gelungen ist, alle Kaufleute dahin zu bringen, 
die Begriffe „sichtbar ausgestellte Ware" einerseits und „zum 
alsbaldigen Verkauf bereitgehaltene Ware" anderseits scharf 
auseinanderzuhalten. Nach der Preisauszeichnungsverordnung 
schliefien sich diese Begriffe gegenseitig aus. Die Unterschei- 
dung pragt sich leichter ein, wenn man von dem Grundsatz 
ausgeht: Je naher die Ware am Kunden, desto Strenger die 
Preisauszeichnungsvorschriften. Ich meine folgendes:

Erste Stufe. 1st die Ware noch verhaltnismafiig weit vom 
Kunden entfernt, namlich auf dem Lager des Kaufmanns, z. B. 
im Keller, Boden, Schuppen oder im besonderen Lagerraum 
neben dem Verkaufsraum, dann braucht sie iiberhaupt nicht 
mit Preisen ausgezeichnet zu sein.

Zweite Stufe. 1st dje Ware schon naher an den Kunden 
herangebracht worden, namlich bereits im Verkaufsraum, wird 
sie dort aber noch so aufbewahrt und zum alsbaldigen Ver
kauf bereitgehalten, dafi sie der Kunde nicht sehen kann, 
dann mufi sie schon mit Preisen ausgezeichnet sein. Fiir die 
Art der Ausżeichnung stehen dem Kaufmann in diesen Fallen 
4 Móglichkeiten zur Verfiigung:

Entweder schreibt er den Preis auf die Ware selbst oder 
ihre Umhiillung oder ihr Behaltnis (Regal); oder er befestigt 
an der Ware ein kleines Preisschild (Etikett o. a.); oder er 
nimmt den Preis der Ware in ein gut sichtbares Preis- 
verzeichnis auf; oder er legt dem Kunden besondere Preis- 
listen vor; 2 von den 4 Móglichkeiten sind in der Praxis nur 
in sehr beschranktem Umfange anwendbar.

Preis'.isten sind namlich nach der Anweisung des Reichs- 
preiskommissars nur dort am Platze, wo ihre Auflegung 
handelsiiblich oder durch besondere Umstande geboten ist 
(Weine, Konserven, Bestecke, Nagel usw.). Diese Preislisten 
sind in erster Linie fiir den Kunden da. Also mufi sie der, 
Kaufmann an einer fiir die Kundschaft ohne weiteres zu- 
ganglichen Stelle auslegen; er darf sie nicht erst auf beson
dere Aufforderung aushandigen oder gar erst vorzeigen, wenn 
die Preiskontrolle kommt.

Die friiher weit verbreiteten Preisverzeichnisse sollen 
heute — abgesehen von den Gewerbezweigen, fiir die sie 
zwingend vorgcschrieben sind (wie Backer, Konditoren, Fri- 
seure, Schuhmacher, Waschereien, Plattereien, chemische Rei- 
nigungsanstalten, Gaststatten, Beherbergungsbetriebe, Kleider- 
ablagen, Garagen, Leihbiichereien), nur noch als erganzende 
Behelfsmittel dienen. Aus diesem Grunde sieht z. B. die 
Fachgruppe Nahrungs- und Genufimittel von der Herausgabe 
neuer Preisverzeichnisse ab.
Preisverzeichnisse im Schwinden

Bevorzugt werden soli die Preisbeschriftung oder die 
Anbringung von Preisschildern (Anhangern, Etiketten). Die 
Anbringung eines Preisschildchens an der Ware selbst oder 
ihrer Umhiillung oder an den Behaltnissen, in denen sich die 
Ware befindet, kann durch Anheften, festes Anklammern 
oder durch Aufkleben erfolgen. Bei der Preisbeschriftung 
wird der Preis unmittelbar auf die Ware oder ihre Um- 
hiillung geschrieben oder auf die Behaltnisse, in denen sich 
die Ware befindet. Regale gelten hierbei als Behaltnisse. 
Auch die Preisbeschriftung und die Preisschildchen miissen 
den geforderten Preis eindeutig erkennen lassen; also z. B. 
25 Rpf. Der Zusatz ,,Rpf“ oder ,,RM“ ist nicht iiber- 
fliissig, sondern notwendig, zumal sich im hiesigen Reichsgau 
noch Ware im Handel befindet, die mit den alten Gulden-
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oder Zlotypreisen versehen ist. Die Schriftzeichen mussen fiir 
den Kunden erkennbar sein, Chiffren des Kaufmannes ge- 
niigen selbstverstandlich nicht.

Keine Preisbeschriftungsarbeit hat der Kaufmann mit 
solchen Waren, die bereits von der Fabrik mit aufgedruckten 
Kleinhandelspreisen geliefert werden. Bei Tabakwaren gilt die 
Banderole ais Beschriftung.

Dritte Stufe. Wird die Ware nicht nur zum alsbaldigen 
Verkauf bereitgehalten, sondern auch so ausgestellt, dafi sie 
der Kunde sehen kann, ist sic also — um bei dem Ver- 
gleich zu bleiben —- so dicht an den Kunden herangebracht 
worden, dafi er mit seinen Augen die Verbindung mit ihr 
herzustellen vermag (wenn natiirlich auch auf mehrere Meter 
Entfernung), dann ist das, was bisher geschildert wurde, hin- 
fallig, und der Kaufmann hat keine Wahl mehr, sondern kann 
und darf nur noch eines machen: Er mu fi die Ware mit 
einem Preis s c h i 1 d versehen!

Der Unterschied springt schon bei den zuletzt erwahnten, 
von der Fabrik mit Preisaufdrucken versehenen Waren oder 
bei den Tabakwaren in die Augen: Werden die mit den von 
der Fabrik aufgedruckten Kleinhandelspreisen versehenen 
Waren oder werden Zigaretten, Zigarren und Tabakę oder 
ihre Schachteln, Kisten sichtbar ausgestellt, dann geniigt der 
Preisaufdruck oder die Banderole nicht mehr, sondern es 
mussen dann auch diese Waren, wie jede andere preisaus- 
zeichnungspflichtige, sichtbar ausgestellte Ware, mit be- 
sonderen Preisschildern versehen sein.
Was ist sichtbar ausgestellt?

Nicht alles, was der Kunde im Wortsinne „sehen" 
kann, ist sichtbar ausgestellt. Notwendig ist vielmehr, dafi die 
Ware so ausgestellt ist, dafi der Kunde durch die Art der 
Aufbewahrung besonders auf einzelne Gegenstande hingewiesen 
wird. Diese Bestimmung im Erlauterungserlafi RfPr. 3/41 
vom 30. 12. 40 hat bereits zu erheblichen Zweifeln Anlafi 
gegeben. Die Wirtschaftskammer Danzig-Westpreufien, Un- 
terabteilung Einzelhandel, hat in ihrem Rundschreibendienst 
(Februar- und Marzhefte) diesen strittigen Begriff m. E. 
weitgehend genug umrissen. Sie fiihrt aus, dafi bei der Beur- 
teilung, welche Waren ais sichtbar ausgestellt und welche 
ais zum alsbaldigen Verkauf bereitgehalten anzusehen sind, 
immer davon auszugehen ist, dafi ein Gegenstand ais sichtbar 
ausgestellt zu gelten hat, wenn es dem Kaufer mbglich ist, 
zu erkennen, um welchen Gegenstand es sich handelt.

Um keine Haarspaltereien bei der Auslegung in der 
Praxis aufkommen zu lassen, werden im hiesigen Bezirk mit 
den zustandigen Wirtschafts- und Fachgruppen Verein- 
barungen getroffen. Mit dem Reichsinnungsverband des Flei- 
scherhandwerks, Fleischerinnung zu Danzig, ist z. B. verein- 
bart worden, dafi (unbeschadet einer anderen Auslassung in 
der Fleischerzeitung vom 29. 1. 1941) alle im Laden sicht
bar ausgestellten Wurstwaren, und zwar auch die, die reihen- 
weise hinter dem Verkaufstisch an der Wand aufgehangt 
sind, mit Preisschildern zu versehen sind, aus denen neben 
dem Preis auch die Giite (1. oder 2. Giite) zu ersehen sein 
mussen. Diese Praxis, die bereits lange v o r Inkrafttreten 
der neuen Preisauszeichnungsverordnung in Danzig eingefiihrt 
worden ist und sich gut bewahrt hat, stellt den Schutz der 
Verbraucherschaft sicher. Die Hausfrau kann sonst nicht 
vorher wissen, ob ihr die Wurst, die an der Wand im 
Fleischerladen fiir jedermann sichtbar aufgehangt ist und von 
der ihr der Verkaufer vor aller Augen ein Stuck abschneidet, 
als 1. oder 2. Giite angeboten wird. Darum mufi auch diese 
an der Wand fiir den Kunden sichtbar hangende Wurst mit 
Preisschildern versehen sein. Hangen mehrere Wiirste der 
gleichen Sorte in einer Reihe nebeneinander, dann geniigt 
selbstverstandlich fiir jede fiir sich hangende Sorte ein 
Preisschild, aus dem deutlich sichtbar der Preis und die Giite 
hervorgehen.

Auch mit der Fachgruppe Nahrungs- und Genufimittel 
wurde vereinbart, dafi alles, was im Verkaufsraum sichtbar 
angeboten wird, mit einem Preisschild zu versehen ist, sobaid 
der Kaufer erkennen kann, um welchen Gegenstand es sich 
handelt. Es ist also gleichgiiltig, ob sich die Ware auf dem: 
Verkaufstisch, im durchsichtigen Verkaufsschrank oder im 
offenen Regal vor, seitlich oder hinter dem Verkaufstisch 
oder sonstwo befindet. Mit anderen Fachgruppen stehen 
ahnliche Vereinbarungen bevor.
Winke fiir die Praxis.

Alle Preisauszeichnungen mussen deutlich lesbar sein. 
Also nicht zu kleine Zahlen, kein Bleistift, sondern am besten 
Tinte oder Tusche. Preisschilder diirfen nur einseitig oder 
auf beiden Seiten gleich beschriftet sein. Sie diirfen nicht 
von Dekorationsstiicken usw. verdeckt werden. Ein und die- 
selbe Ware darf nicht mit mehreren Preisen versehen sein. So 
selbstverstandlich dieser Grundsatz ist, so haufig wird in der 

Praxis dagegen verstofien. Das Preisschild mufi neben dem 
genauen Preis auch die handelsiibliche Verkaufseinheit ent- 
halten; also z. B. bei Konserven 1/1 oder 1/2 Dosen, bei 
Flaschen der Rauminhalt (z. B. 0,7 Ltr.). Das wird haufig 
unterlassen. Die Ware selbst mufi mit ihrer handelsiiblichen 
Giitebezeichnung angegeben sein. Auch diese fehlt auffallend 
oft. Bei Aepfeln geniigt nicht die Bezeichnung „Aepfel", 
sondern es mufi z. B. heifien „Boskop, Giiteklasse 1 a". 
Weifi der Kleinhandler die Sortenbezeichnung nicht, so mufi 
er in seinem Lieferschein nachsehen oder beim Grofihandler 
reklamieren. Mafigebend sind fiir Obst und Gemiise die 
wichtigen Reichseinheitsvorschriften, die jeder Erzeuger und 
Handler standig zur Hand haben sollte. Erzeuger, die iiber 
die Sortenbezeichnung ihrer Ware im Zweifel sind, wenden 
sich zweckmafligerweise an den Gartenbauwirtschaftsverband.

Es sind mit Absicht Preisschilder vorgeschrieben. Ein 
abgerissenes Stiick Papier oder ahnliches, wie man es leider 
immer noch haufig z. B. auf den Wochenmarkten beobachten 
kann, ist kein ausreichendes Preisschild. Der Wirtschafts- 
gruppe Ambulantes Gewerbe wird dringend empfohlen, fiir 
ihre Mitglieder eiriheitliche Preisschilder zu beschaffen und 
zum Selbstkostenpreis zu verteilen.

Wo ein Preisschild vorgeschrieben ist, darf nicht statt- 
dessen ein Preisverzeichnis verwendet werden. Wenn also z. B. 
ein Schirmgeschaft die ausgestellten Schirme nur mit 
Nummern versieht, die auf ein Preisverzeichnis Bezug haben, 
so ist das falsch; an jeden ausgestellten Schirm gehort ein 
Preisschild. In Backereien, Konditoreien, Fleischereien mussen 
im Verkaufsraum und im Schaufenster die amtlichen Preis- 
verzeichnisse aushangen, aufierdem mussen aber die sichtbar 
ausgestellten Back- bzw. Fleisch- und Wurstwaren mit 
Preisschildern versehen sein. Preisetikettchen sind keine Preis
schilder. Es geniigt also z. B. nicht, Zimmerschmuck (also 
etwa Sinnspriiche, Vasen, Figuren) nur mit dem nach aufien 
gedrehten Preisetikettchen auszustellen; auch Kunden mit 
nur normalscharfen Augen mussen den Preis ohne Schwierig- 
keit ablesen kónnen. Ebenso falsch ist es, nur einen Teil der 
ausgestellten Waren auszuzeichnen, den andern aber nicht. 
Hutgeschafte lassen z. B. schamhaft-, aber unzulassigerweise 
mit Vorliebe die Preisschilder an den Waren der hóheren 
Preislagen fehlen, ebenso Móbelgeschafte (auch Korbmobel), 
Blumen-, Porzellangeschafte usw. Friseurgeschafte, die fiir 
ihre Leistungen (Haarschneiden, Frisieren usw.) durchweg 
das Preisverzeichnis aushangen, miissen aufierdem wie Dro- 
gerien, Apotheken die sichtbar ausgestellten Waren, die der 
Kórperpflege dienen, mit Preisschildern versehen. Dazu ge- 
hóren alle einschlagigen Waren.

Gaststatten, die regelmafiig warme Speisen verabfolgen, 
auch die der Preisgruppe I, haben von aufien lesbar 
neben der Eingangstiir oder in deren Nahe ein Preisver
zeichnis anzubringen, auf dem die fertigen Gedecke sowie 
die Tagesgerichte aufgefiihrt werden mussen. Der Aushang 
hat wahrend der Zeit zu erfolgen, in der die angebotenen 
Speisen verabreicht werden. Zu empfehlen sind kleine Schau- 
kasten, wie sie die grbfieren Speiselokale schon vor Inkraft
treten der neuen Bestimmung gehabt haben. Aufierdem haben 
diese Gaststatten Speisen- und Getrankekarten auszulegen, 
und zwar fiir je 3—4 Tische mindestens eine. Von dieser 
Bestimmung sind jedoch die Speiselokale der Preisgruppe I
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ausgenommen, die statt der Speisen- und Getrankekarten 
Speisen- und Getrankeverzeichnisse anbringen kónnen.
In Danzig ist die Preisauszeichnung noch vielfach mangelhaft!

Die Wirtschaftskammer Danzig-Westpreufien, Unterab- 
teilung Einzelhandel, hat sich in mehreren Versammlungs- 
wellen bemiiht, die Mitglieder auf die Bedeutung der Bestim- 
mungen hinzuweisen, sie sind seit dem 1. Januar 1941 in 
Kraft. Ab 1. Februar 1941 mufite alles auf die neuen Be- 
stimmungen umgestellt sein. Die Polizei hat fortlaufend 
kontrolliert und in unzahligen Fallen Belehrungen und Ver
warnungen erteilt, z. T. auch scharfere Mafinahmen er- 
griffen. Da sich gezeigt hat, daC die Preisauszeichnung 
trotzdem noch nicht wesentlich besser geworden ist, sind die 
Beamten angewiesen, die Kontrollen sofort erheblich zu 
verstarken und scharfer vorzugehen. Die Preisbehórde 
wird auch vor empfindlichen Geldstrafen nicht zuriick- 
schrecken. Jeder Kaufmann tut also gut daran, seine Preis
auszeichnung umgehend zu uberprufen, um sich vor Strafe zu 
schiitzen. Man berufe sich nicht auf den Nachbar, sondern 
fange bei sich an. Man berufe sich auch nicht auf Arbeits- 
iiberlastung, die haben die andern Geschafte auch, die schon 
jetzt mustergiiltig ausgezeichnet haben.

Was ist Gewinn ?
Anlafilich der scharfen Erlasse des Reichskommissars 

fur die Preisbildung als Reaktion auf die bei manchen 
Warengruppen erkennbare Preissteigerung hat sich die Tages- 
und Fachpresse viel mit der- Frage beschaftigt, welcher 
Gewinn denn iiberhaupt zulassig ist. Mit Recht ' weiist 
Winschuh in einem Ende vorigen Monats in der D.A.Z. 
erschienenen Beitrag darauf hin, dafi die Verlagerung des 
Schwerpunktes von der Preis- und Kostenseite hin zum 
Gewinn kein volkswirtschaftlicher Vorteil fur die Preispolitik 
ware. Im Vordergrund im Hinblick auf die Lohnpolitik und 
auf die Wahrungslage mufi die ganze Energie der mit der 
Preiskontrolle beschaftigten Stellen auf die Preis- und! 
Kostenfrage gerichtet bleiben. So berechtigt im Einzel- 
falle die Gewinnabschópfung ist, der Verbraucher (Lóhne!), 
auf den es vor allem im Kriege angesichts gewisser Waren- 
knappheit ankommt, hat von der Gewinnabschópfung nichts, 
die Gewinnabschópfung starkt auch erst in zweiter Linie 
das Gleichgewicht von Geld zu Ware, um das ein standiger 
Kampf geht.

Winschuh weist in seinem erwahnten Aufsatz mit Recht 
darauf hin, dafi es fiir den Gesamterfolg einer richtigen 
Preispolitik auf ein vertrauensvolles Zusammenwitken 
zwischen Pre i s k o m mi s s ar und Wirtschaft an
kommt. Die Frage, was ist ein im Kriege vertretbarer Gewinn, 
kann nicht nach der Anschauungsweise der Finanzamter 
beantwortet werden. Auch dieser Ansicht ist besonders in 
unserem Reichsgau fiir viele Wirtschaftszweige (Hersteller) 
beizupflichten, welche die Aufgabe haben, unter schwierigsten 
Verhaltnissen nicht durch eigenes Verschulden aufgetretene 
Versaumnisse der letzten 20 Jahre aufzuhólen. Auch hier 
diirfen die iiberaus wichtigen Grundsatze einer gesunden 
volkswirtschaftlich richtigen Preispolitik, die allerdings immer 
wieder von der Kosten- und Preisfrage ausgehen 
miissen und nicht allein einen vielleicht voriibergehend hoch 
erscheinenden Gewinn im Auge haben diirfen, nicht aufier 
Acht gelassen werden.

Schliefilich wird man . in unserem Reichsgau dreierlei zu 
beriicksichtigen haben:

1. Die Tatsache, dafi in den meisten Fallen vor dem 
1. September 1939 die Gewinne hier relativ niedriger 
als bei den im Regelfalle seit 1933 oder 1934 in 
Konjunktur stehenden vergleichbaren Betrieben des 
Altreichs waren,

2. Die Mafinahmen des Reichsfinanzministers mit seinen 
Steuerhilfen und

3. schliefilich die Mangellage bei einer Reihe von Giitern, 
die heute nicht greifbar sind und vielleicht erst — aus 
hierfiir erforderlichen Riickstellungen — eine gewisse 
Zeit nach Kriegsende angeschafft werden kónnen.

Man wird also, wie Winschuh ebenfalls richtig sagt, die 
Bcantwortung der Frage „Was ist Gewinn?" nicht dem all- 
gemeinen Gefiihl iiberlassen, sondern nach ganz klaren Mafi- 
staben vorgehen, von denen nur einige soeben angedeutet 
wurden.

Diese von den Preisbehórden erwartete Einstellung ent- 
bindet die Wirtschaft und den einzelnen Betriebsfiihrer aber 
nicht von der Pflicht, jeden nur móglichen Beitrag zur 
Haltung der Preisfront zu bringen. Notwendigste Konsum- 
artikel miissen im Kriege in angemessenem Umfange ohne 
Riicksitht auf eine angemessene Verdienstspanne hergestellt 
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werden, das sollte das Leitmotiv auch der Wirtschaft im 
Kriege sein.

Und dann noch eines: Hat ein Herstellerbetrieb in un- 
eigenniitziger Weise seine Preise gesenkt, dann haben die an 
dem Warengang beteiligten Verteiler ihrerseits nun nicht an 
eine vielleicht bestehende Hóchst - Handelsspanne heran- 
zugehen, sondern auch im Kriege dem guten Beispiel des 
Herstellers selbst zu folgen.

Ein Betrieb soil, wie Geiler es kiirzlich im V. B. aus- 
driickte, nicht auf den anderen warten, sondern mufi mit 
seinem eigenen Opfer vorangehen. Vor allem ist dieses Pflicht 
bei den Betrieben, die fur die kriegswichtige Versorgung ein- 
gesetzt und dabei gut und dauerhaft beschaftigt sind.

Und schliefilich noch ein zweites: Die kommenden Mo
nate werden militarische Ereignisse von grófitem Ausmafi 
bringen. Dabei besteht die Ansicht, dafi die wichtigen Fragen 
einer gesunden Preispolitik im Kriege in den Schatten jener 
Ereignisse treten. Das darf nicht sein; schon deswegen nicht, 
weil das Halten der Preisfront notwendig ist, nicht nur fiir 
die Dauer des Krieges, sondern weil die Preisfront auch eine 
wichtige Rolle bei der Uberleitung in die Friedenswirtschaft 
spielen wird (kiinftiger Export!).

Diese Griinde, der volkswirtschaftlich wichtige und in 
seinen Auswirkungen fiir jeden Wirtschaftler und seinen 
Betrieb selbst bedeutungsvolle des Haltens der niedrigsten 
Preisfront und vor allem der des Einsatzes seiner Volks- 
genossen draufien an der Front, sollten mehr noch als die 
formalen Vorschriften der Kriegswirtschaftsverordnung den 
Kaufmann veranlassen, seinen Gewinn nach diesen Umstanden 
einzurichten. Einen Krieg kann man nur einmal gewinnen 
und eine Inflation nur an den Wurzeln bekampfen; seinen 
Betrieb kann man auch nach dem gewonnenen Krieg und 
in. Friedensjahren mit stabiler Wahrung bei guten Umsatzen 
ausbauen. Dazu gehórt dann nur Kónnen und per son - 
liche Tii ch ti gkei t. Dr. Posdzech.

Die Bekampfung der Preistreiberei 
durch die Jastizbehoiden

ist Gegenstand eines Erlasses des Reichsjustizministiers vom 
11. Januar 1941. In den interessanten Ausfiihrungen heifit eś 
unter anderem: Im Kriege bedeutet es einen besonders 
schwerwiegenden Verstofi gegen die Belange der Volks- 
gemeinschaft, wenn gewissenlose Elemente durch Forderung 
ungerechtfertigt hoher Preise ihren eigenen Vorteil fiber das 
gemeine Wohl stellen. Ungesetzlidhe Preisforderungen miissen 
schwerste Schaden sowohl fiir die Kriegswirtschaft wie fiir 
den einzelnen zur Folge haben; sie tragen, wie die Erfahrun- 
gen des Weltkrieges gelehrt haben, Unruhe in die Bevolke- 
rung und in die Wirtschaft und kónnen die Widerstands- 
kraft und den Widerstandswillen der Bevolkerung zer- 
setzen. Einem so gefahrlichen — unter Umstanden an Landes- 
verrat angrenzenden — Vefhalten mufi mit aller Scharfe 
entgegengetreten werden. Die Bekampfung von Straftaten 
gegen die Preisvorschriften gehórt daher zu den vordring- 
lichsten Aufgaben nicht nur der Preisbehórden, sondern 
auch der Staatsanwaltschaften und der Gerichte. Die Staats- 
anwaltschaften ersuche ich, gegen Preistreiberei mit grófiter 
Beschleunigung und allem Nachdruck einzuschreiten.

§ 22 Kriegswirtschaftsverordnung verpflichtet jeden wirt- 
schaftenden Volksgenossen, seine Preise standig mit der 
durch den Krieg. fiir die Volksgesamtheit geschaffenen Lage 
in Einklang zu bringen und zu halten. Gewinne, die nur als 
Kriegsfolge zufallen, sind danach in jedem Faile ungerecht
fertigt und verboten. Verboten ist femer das Ausweichen in 
die schlechtere Qualitat oder in die geringere Menge bei 
gleichbleibenden Preisen, die Koppelung schwer verkauflicher 
Waren mit begehrten Waren, Berechnung von Aufgeldern, 
das Verwiegen von Untergewichten, das Zupacken unver- 
langter Waren fiir zahlungskraftige Kunden unter Berechnung 
von Uberpreisen, kurz jede Ausnutzung einer angespannten 
Versorgungslage zur Erzielung von Kriegsgewinn. Insbeson- 
dere weise ich darauf hin, dafi die Einhaltung der Grenzen 
der Preisstop-VO. oder sonstiger Preisvorschriften von der 
Verantwortung nicht befreit. 1st der Preis z. B. ungerecht
fertigt hoch gestopt, oder bringt er infolge einer Kosten- 
senkung einen iibermafiig hohen Gewinn, mufi er auf die 
den Kriegsverhaltnissen angemessene Hóhe gesenkt werden.

Die Preisvorschriften wenden sich regelmafiig an jeder- 
mann, an den Verkaufer und den Vermittler wie an den 
Kaufer, an den Betriebsleiter wie an seine Angestellten, an 
den Tater wie an den Teilnehmer.

In subjektiver Beziehung mufi von jedem angenommen 
werden, daft er weifi, dafi die VersorgungssChwierigkeiten des 
Krieges nicht dazu benutzt werden diirfen, um andere zu 
benachteiligen oder sich selbst Vorteile zu verschaffen. Auf



Unkenntnis des Verbots des § 22 Kriegswirtschafts-VO. kann 
sich daher niemand berufen.

Den Verwaltungsbehorden steht der erste Zugriff zu; die 
Verfolgung dutch die Justizbehorde tritt nur auf Verlangen 
der Verwaltungsbehorden ein. Haben aber die Preisbehorden 
den Antrag auf geric'htliche Verfolgung gestellt, weil sie eine 
Ordnungsstrafe in Geld in dem einzelnen Fall als nicht mehr 
ausreichend ansehen, so wird die Staatsanwaltschaft von der 
Befugnis, die Anklage vor dem Sondergericht zu erheben, 
in der Regel Gebrauc'h zu machen haben, wenn rpit einer 
Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr zu rechnen ist. In 
Anbetracht des Ernstes solcher Verfehlungen sind alsdann 
in Verbindung milt Geldstrafen empfindliche Freiheitsstrafen, 
im Faile des § 1 Abs. 5 der Preisstrafrechtsverordnung 
Zucht'haus, sowie auch EinziShung der Gegenstande, auf die 
sich die strafbare Handlung bezieht, zu beantragen; in 
jedem Faile wird auch im Benehmen mit dien Preisbehorden 
zu priifen sein, ob die Volksgemeinschaft durch Anordnung 
eines Berufsverbots gegen den Tater zu schutzen sein wird. 
In besonders schweren Fallen wird eingedenk des Wortes 
des Fiihrers, daft in diesem Kampf erstmals in der Ge- 
schichte nic'ht von dem einen verdient wird, wahrend der 
andere verblutet, und dafi daher, wer da glaubt, sich in 
diesen schicksalhaften Jahren bereichern zu kónnien, kein 
Vermogen erwirbt, sondem sich den Tod holt, gemafi § 4 
der Verordnung gegen Volksschadlinge die Todesstrafe zu be
antragen sein. Gegeniiber gewissenlosen Preistreibem wird 
haufig die óffentliche Brandmarkung durch Bekanntmachung 
des Urteils nach § 4 der Preisstrafrechts-VO. angezeigt sein.

Je schneller die Strafverfahren durchgefiihrt werden und 
je mehr dafiir gesorgt wird, dafi die Strafe der Tat moglichst 
auf dem Fufie folgt, desto sicherer wird erreicht werden, 
dafi eine die innere Front gefahrdende Preistreiberei nicht 
aufkommt.

Zum Preisstop im Reichsgau
Danzig-Westpreufien hat der Reichskommissar fiir die Preis- 
bildung im Februar einen Runderlafi herausgebracht. In 
diesem heifit es u. a.: Preiserhohungen jeder Art sind mit 
Riickwirkung vom 1. Oktober 1940 absolut verboten. Wahrend 
die bisherigen órtlichen Vorschriften also eine Annaherung 
bz'w. eine Angleichung der Preise in den eingegliederten 
Ostgebieten an den Stand des Altreichs ermbglichen sollten, 
ist es der Zweck der Ostpreisstop-Verordnung, jede un- 
kontrollierte Veranderung des Preisstandes, der sich in den 
eingegliederten Ostgebieten inzwischen entwickelt hat, zu 
unterbinden. Die Verordnung halt dabei’ den schon . bisher 
in alien Teilen der eingegliederten Ostgebiete rechtlich ver- 
ankert gewesenen Grundsatz aufrecht, dafi die Preise fiir 
vergleichbare Giiter und Leistungen im Altreich nicht fiber- 
schritten werden diirfen.

Die Ostpreisstop-Verordnung stellt an die Spitze den 
Grundsatz, dafi das Fordem und Gewahren volkswirt- 
schaftlich nicht gerechtfertiger Preise und Entgelte ver
boten ist. ‘Diese Bestimmung geht alien anderen Bestim- 
mungen der Verordnung vor. Es kann sich in den ein
gegliederten Ostgebieten also niemand darauf berufen, dafi 
seine Preise nicht fiber dem Stand vom 30. September 1940 
oder fiber dem Stand in benachbarten AltreichsgSbieten 
liegen. Er mufi bei seiner PreiSgestaltung vielmehr imme-r 
wieder iiberlegen, ob sie, von Einzelvorschriften der Ost
preisstop-Verordnung oder anderer preisbildender Anordnungen 
abgesehen, vom gemeinwirtschaftlichen Standpurikt aus ge- 
rechtfertigt sind.

§ 1 der Verordnung lehnt sich an § 22 der Kriegs- 
wirtschaftsverordnung vom 4. September 1939 (Reichsgesetz- 
blatt I S. 1609) an, die in den eingegliederten. Ostgebieten 
bekanntlich nicht eingefuhrt ist — wohl aber im Gebiet 
der bisherigen Freien Stadt Danzig gilt. Zweck des § 22 
KWVO. ist es, Preistreibereien, Kriegsgewinne und jeden 
unter Kriegsverhaltriissen zu hohen Preis schlechthin zu 
unterbinden. Das gilt — fiir die Kriegszeit — grundsatzlich 
auch fiir § 1 der Ostpreisstop-Verordnung, also auch fiir 
das befreite Gebiet.

Die Bestimmung des § 1 soil nicht dazu dienen, be- 
sondere Vorteile, die fiir die Wirtschaft der eingegliederten 
Ostgebiete durch die Oststeuerhilfeverordnung vom 9. De- 
zember 1940 (Reichsgesetzbl. I S. 1565) geschaffen worden 
ist, aufzuheben.

Wieweit aufierhalb der Verordnung im Wege der Preis- 
bildung Steuervorteile, die der Wirtschaft der eingegliederten 
Ostgebiete durch die Oststeuerhilfeverordnung entstehen, zu 
Preissenkungsmafinahmen verwandt werden, ist Sache der 
mit der Preisbildung beauftragten Dienststellen.

Der Stoppreis geht dem Altreichspreis vor. Dafi Stop- 
preise hoher liegen als vergleichbare Altreiohspreise, ist 

rechtlich nicht móglich, da bereits die bisherigen Preis- 
vorschriften in den einzelnen eingegliederten Ostgebieten die 
Uberschreitung der vergleichbaren Preise in den benach
barten Altreichsteilen verboten.

Bei der Preisbildung in den eingegliederten Ostgebieten 
sind die Bestimmungen der Ostpreisstop-Verordnung somit in 
nachstehender Reihenfolge anzuwenden:

1. Soweit Erzeugerpreise, Handelsspannen, Verbraucher- 
preise, Entgelte fiir Leistungen usw. in besonderen Vor
schriften oder Ausnahmegenehmigungen geregelt sind, 
sind diese Vorschriften anzuwenden (§§ 4 und 5).

2. Hierbei ist stets zu priifen, ob der geforderte Preis 
volkswirtschaftlich gerechtfertigt 1st (§ 1). Andemfalls 
ist nur ein entsprechend niedrigerer Preis zulassig. 
Fest- und Mindestpreise diirfen jedoch nicht unter- 
schritten werden.

3. Besteht fur das in Frage kommende Gut oder die 
Leistung kein Sonderpreis, so ist der Stoppreis hochst- 
zulassiger Preis.

4. Bei Stoppreisen 1st aber stets zu priifen, ob sie nicht 
hoher liegen als die Preise der vergleichbaren Giiter 
und Leistungen in benachbarten Altreichsteilen (§ 3). 
1st dies der Fall, so sind sie mindestens auf deren 
Stand zu senken.

5. Dariiber hinaus ist bei Stoppreisen stets noch .zu 
priifen, ob sie volkswirtschaftlich gerechtfertigt sind (§1).

Das Preiserhohungsverbot erstreckt sich nicht nur auf 
Preise im engerem Sinne, sondern auf Entgelte jeder Art, 
z. B. Mieten, kommunale und sonstige Gebiihren, Beitrage, 
Tarife u. a.

Die Unterrichtung der Wirtschaft iiber die Hohe der 
vergleichbaren Altreichspreise und -entgelte ist grundsatzlich 
Sache der Wirtschaftsorganisation.

Die Verordnung gilt in samtlichen Teilen der ein
gegliederten Ostgebiete und im Gebiet der bisherigen Freien 
Stadt Danzig.

Die Preisbildung fiir Rohholz
nach der Verordnung vom 25. Oktober 1940 (Reichsgesetz- 
blatt I S. 1403) wird jetzt in einem gemeinsamen Erlafi 
des Reichskommissars fiir die Preisbildung und des Reichs- 
forstmeisters vom 8. Februar 1941 eingehend erlautert.

Fiir versteigerungsfahiges Rohholz gilt u. a. folgendes:
Ortlidhe Selbstverarbeiter sind kleine Handwerksbetriebe. 

Ortliche Sagewerke und Holzhandlungen gehóren nicht dazu. 
Selbstverbraucher sind Landwirte, Siedler, Hausbesitzer, 
Kaufleute, Beamte und Handwerker, soweit sie Holz nicht 
im eigenen Gewerbebetrieb verarbeiten.

Fiir Wert- und Formwertholzer sind hinsichtlich Giite 
und Abmessung Erlauterungen gebracht worden. Bei Ver- 
steigerungen soil ein Ansteigen iiber die im Forstwirtschafts- 
jahr 1939 angemessen gewesenen Preise verhindert werden.

Wenn auch die Ersteigerungspreise Sache des Kaufers 
sind, mufi auch der Veraufierer Preisgebote zuriickweisen, 
die zu einer Oberwertung des Holzes fiihren. Sind Preis- 
steigerungen nicht zu verhindern, mufi der Versteigerungs- 
leiter die Versteigerung abbrechen und das Holz freihandig 
zu angemessenen Preisen zuteilen. Der Erlafi bringt dann 
weiter Vorschriften iiber die Ermittlung des Preises von nicht 
versteigerungsfahigem Rohholz.

Fiir die Preisbemessung von Rohholz in den einge
gliederten Ostgebieten (Nutz- und Brennholz) gelten die 
Preise fiir vergleichbare Holzsorten in den órtlich angrenzen- 
den Regierungsbezirken (Marienwerder) des Altreichs.

Im iibrigen sind fiir anfallendes Nutzholz in den ein
gegliederten Ostgebieten Richtpreise vorgesehen. Fiir Brenn
holz kann die Preisbildungsstelle soweit erfórderlich Preise im 
Einvernehmen mit der hóheren Forstbehbrde des Bezirks 
feststellen.

Bei Rohholzverkaufen miissen die Rechnungen alle An- 
gaben enthalten, die zur Preiserrechnung erfórderlich sind. 
Abgerundet werden darf nur der Endbetrag der Rechnung.

Bei Kaufabschliissen fiber gemischt aufgearbeitetes Faser- 
holz miissen die Preise je rm (bzw. fm) nach Klassen mit 
den entsprechenden Mengen aufgegliedert werden. Bei Ver- 
kaufen vor dem Einschlag darf die Rechnung erst nach Vor- 
liegen der Hiebergebnisse gegeben werden.

Antrage auf Ausnahmebewilligungen jeder Art sind dem 
Reichsstatthalter (Landesforstamt) einzureichen.

Gibt es Meinungsvrschiedenheiten iiber den Preis, so 
kann die zustandige Preisiiberwachungsstelle angerufen 
werden, die alles weitere veranlafit.
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Geseize, Verordnungen, Anordnungen
Zweite Anordnung iiber die Haupttreuhandstelle Ost

Vom 17. Februar 1941
(Deutscher Reichsanzeiger Nr. 51 vom 1. Marz 1941)

Die Erfassung der ehemals polnischen und jiidischen Vermogensobjekte in den eingeglicdcrten 
Ostgebieten ist abgeschlossen. Die notwendigen Rechtsvorschriften sind erlasscn. Auf Vorschlag' 
der Haupttreuhandstelle Ost ordne ich nunmehr an:

I
(1) Die Reichsstatthalter und Oberprasidenten sind Chefs der Treuhandstellen der Haupt- 

trcuhandstelle Ost in den cingegliederten Ostgebieten.
(2) Die Reichsstatthalter und Oberprasidenten sind befugt, den Leitern der Treuhand-M 

stellen Weisungen zu erteilen. Sie sind dabci an die allgemeinen Richtlińien der Haupttreuhand
stelle Ost bzw. meine Anordnungen geburiden und mir fur dereń unbedingte Innehaltung verant- 
wortlich.

II
(1) Leiter der Treuhandstellen sind die Leiter der Bezirkswirtschaftsamter (der Abteilungenjj 

Wirtschaft) bei den Reichsstatthaltern und Oberprasidenten. Die Leiter der Bezirkswirtschafts-|; 
amter (der Abteilungen Wirtschaft) ffihren die Geschiifte der Treuhandstellen unter der Be-1 
zeichnung ..Der Reichsstatthalter bzw. Der Obcrprasident (Der Leiter der Trcuhandstcllc)“.

(2) Bei nicht nur vorubergehender Bchinderung liegt die Vertretung der Reichsstatthalter 
und Oberprasidenten fiir die Angelegenheiten der Treuhandstellen bei dem Regicrungsprasidentcn 
ais ihrem allgemeinen Vertreter.

.(3) Aufbau und Aufgabenbereich der Treuhandstellen bleiben im iibrigeri unberiihrt. Einc 
Eingliederung der Treuhandstellen in die Behórden der Reichsstatthalter und Oberprasidenten 
oder die Unterstellung ihres Personals unter dereń dienstliche Aufsicht findet nicht statt.

III
Dem Leiter der Haupttreuhandstelle Ost bleiben vorbehalten:

a) Der Erlafi von Anordnungen oder Verwaltungsvorschriften nach den einschlagigen 
Rcchtsverordnungen bzw. der Anordnung iiber die Haupttreuhandstelle Ost vom 
12. Juni 1940 (DRAnz. und Pr. Staatsanzciger Nr. 139/40).

b) Die Anordnung von Kontrolien und Rechnungspriifungen. Seinen Beauftragten ist dabei 
uneingeschrankte Einsicht zu gewahren und Auskunft zu erteilen.

c) Die Verfiigung uber die Verwertungserlose einschliefilich der durch die Verwertung 
von eingezogenen Vermogen aufkommenden Reichsmitte1, die Bewirtschaftung der 
baren Treuhandmasse sowie die Regelung des gesamten Geld- und Kreditwesens des 
von der Haupttreuhandstelle Ost verwalteten Vcrmogens einschliefilich der Abwicklung 
der ehemals polnischen Banken und Kreditinstitutc.

d) Die Verwaltung und Verwertung von Objekten uber 500 000 RM. Der Wert bemifit 
sich nach dem vorhandenen Betriebs- und Anlagevermogen, ohne Beriicksichtigung der 
am 1. Oktober 1939 vorhanden gewesenen Schulden und Forderungen. Die Verwer
tung erfolgt nach vorheriger Anhbrung der zpstandigen Reichsstatthalter und Ober
prasidenten; diese werden uber Vorgange, die fiir den Stand der Verkaufsverhandlungen 
von Bedeutung sind, unterriebtet.

e) Die Bearbeitung und Entscheidung aller fiber einen Treuhandątellenbezirk (Reichsgau 
oder Provinz usw.) hinausreichenden Betriebe und soldier Angelegenheiten, die, wie 
z. B. die Regelung der Schulden und Forderungen, Steuerfragen, Preisbildungsangelegen- 
heiten, Versicherungsfragen, Ausfuhrforderung usw., von allgemeiner Bedeutung fiir die 
der kommissarischen Verwaltung der Haupttreuhandstelle Ost unterstehenden Ver
mogensobjekte sind.

f) Die Entscheidung fiber Beschwerden. Bei Angelegenheiten von besonderer Bedeutung 
ist mir zunachst Vortrag zu halten.

IV
Verffigungen fiber die der kommissarischen Verwaltung der Haupttreuhandstelle Ost unter

stehenden Vermogensobjekte oder fiber deren Erlbse zugunsten der Partei oder des Staates (ein- 
schliefilich der Gemeinden, Gemeindeverbande oder óffentlich-rechtlichen Korperschaften, Stif- 
tungen oder sonstigen óffentlichen Einrichtungen aller Art) sind an die vorherige Zustimmung des 
Leiters der Haupttreuhandstelle Ost gebunden.

V
(1) Der Leiter der Haupttreuhandstelle Ost kann sich unbeschadet der Ziffern II und III 

die Entscheidung in solchen Fallen vorbehalten, bei denen er es fiir notwendig erachtet, meine 
Weisung einzuholen.

(2) Ich behalte mir vor, dariiber hinaus dem Leiter der Haupttreuhandstelle Ost sowie den 
zustandigen Reichsstatthaltern und Oberprasidenten besonderc Weisungen zu erteilen. Fiir die 
Verwertung der ehemals polnischen und jiidischen Vermogensobjekte werden von mir noch beson- 
dcre Richtlinien erlassen.

Berlin, den 17. Februar 1941.
Der Vorsitzende des Ministe?rats fiir die Reichsverteidigung 

und Beauftragte fiir den Vierjahresplan
Goring,

Reichsmarschall

Anordnung 51 der Reichsstelle fiir Eisen und Stahl 
(Inkrafttreten von Anordnungen der Reichsstelle fiir Eisen und Stahl in den ein- 
gegliederten Ostgebieten und in den Gebieten von Eupen, Malmedy und Moresnet) 

Vom 1. Marz 1941
(Deutscher Reichsanzeiger Nr. 51 vom 1. Marz 1941)

Auf Grund der Verordnung fiber den Warenverkehr in der Fassung vom 18. August 1939 
(RGB1. I S. 1430) in Verbindung mit der Bekanntmachung fiber die Reichsstellen zur Ueber- 
wachung und Regelung des Warenderkehrs vom 18. August 1939 (Deutscher Reichsanzeiger und 
Preufiischer Staatsanzeiger Nr. 192 vom 21. August 1939) und der Verordnung fiber die Ein- 
fiihrung von Vorschriften auf dem Gebiete des Warenverkehrs in den eingegliederten Ost-
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gebieten vom 14. Dezember 1939 (RGBI. I S. 2418) und der Verordnung iiber die Einfiihrung 
von Vorschriften auf dem Gebiete des Warenverkehrs in den Gebieten von Eupen, Malmedy 
und Moresnet vom 20. Juni 1940 (RGBI. I S. 893) wird mit Zustimmung des Reichswirt- 
schaftsministers angeordnet:

§ 1
Folgende Anordnungen der Reichsstelle fiir Eisen und Stahl werden in den eingegliedertcn 

Ostgebieten und in den Gebieten von Eupen, Malmedy und Moresnet in Kraft gesetzt:
I. Anordnung 4 (Verbrauch von Gufibruch) vom 4. September 1934 — Deutscher 

Reichsanz. und Preuft. Staatsanz. Nr. 207 vom 4. September 1934.
II. Anordnung 12 — mit Ausnahme des §5 — (Schrottmarktregelung) vom 8. Juli 

1936 — Deutscher Reichsanz. und Preuft. Staatsanz. Nr. 156 vom 8. Juli 1935.
III. Anordnung 12a (Anbietungspflicht fiir Schrott) vom 27. April 1940 — Deutscher 

Reichsanz. und Preuft. Staatsanz. Nr. 99 vom 27. April 1940 — mit der Maftgabe, 
daft der Ablauf der Frist des § 5 dieser Anordnung auf den 31. Marz 1941 fest- 
gesetzt wird.

IV. Anordnung 17 (Schrottmarktrege’ung) vom 3. Oktober 1936 — Deutscher Reichs
anz. und Preuft. Staatsanz. Nr. 231 vom 3. Oktober 1936.

V. A n o r d n u n g 24 (Auftragsertci'ung) vom 19. April 1937 — Deutscher Reichsanz. 
und Preuft. Staatsanz. Nr. 88 vom 19. April 1937.

VI. Anordnung 42 (Schrottbewirtschaftung) vom 7. September 1939 — Deutscher 
Reichsanz. und Preuft. Staatsanz. Nr. 208 vom 7. September 1939.

VII. Anordnung 43 (Bewirtschaftung von Gufibruch und Kupolofenschrott) vom 
7. September 1939 -- Deutsche: Reichsanz. und Preuft. Staatsanz. Nr. 208 vom 
7. September 1939.

VIII. Anordnung 43b (Ausdehnung der durch die Anordnung 43 der Reichsstelle fiir 
Eisen und Stahl vorgeschriebenen Bewirtschaftung von Gufibruch und Kupolofen
schrott aus Hartguftbruch) vom 1. Februar 1941 — Deutscher Reichsanz. und Preuft. 
Staatsanz. Nr. 27 vom 1. Februar 1941.

§ 2
Folgende Anordnungen der Reichsstelle fiir Eisen und Stahl werden in den Gebieten von 

Eupen, Malmedy und Moresnet in Kraft gesetzt:
I. Anordnung 18 (Schrotthandelsgliederung und Schrotthóchstpreise fiir das westlichc 

Entfallgebiet) vom 14. November 1936 — Deutscher Reichsanz. und Preuft. Staatsanz. 
Nr. 268 vom 16. November 1936.

II. Anordnung 41 (Verwendung von phosphorarmen Eisenerzen) vom 5. September 
1939 — Deutscher Reichsanz. und Preuft. Staatsanz. Nr. 206 vom 5. September 1939.

III. Anordnung 48 (Kennzeichnungspflicht fur legierten Stahl und Marktrege’.ung fiir 
legierten Schrott) vom 11. Juni 1940 — Deutscher Reichsanz. und Preuft. Staatsanz. 
Nr. 134 vom 11. Juni 1940.

§ 3
Zuwiderhandluhgen gegen diese Anordnung werden nach den Strafvorschriften der §§ 10, 

12—15 der Verordnung iiber den Warenverkehr bestraft.
' § 4

Die Anordnung tritt eine Woche nach ihrer Veroffentlichung im Deutschen Reichsanzeiger 
und Preuftischen Staatsanzeiger in Kraft.

Berlin, den 1. Marz 1941.
Der Reichsbeauftragte fiir Eisen und Stahl

Dr. K i e g e 1

Nachtrag 1 zur Anordnung 38 a der Reichsstelle fiir Metalle, betr. Verwendung 
von Metallen im Bauwesen

Vom 24. Februar 1941
(Deutscher Reichsanzeiger Nr. 51 vom 1. Marz 1941)

Auf Grund der Verordnung iiber den Warenverkehr in der Fassung vom 18. August 1939 
(Reichsgesetzbl. I S. 1430) in Verbindung mit der Bekanntmachung iiber die Reichsstellen zur 
Ueberwachung und Regelung des Warenverkehrs vom 18. August 1939 (Deutscher Reichsanz. 
und Preuft. Staatsanzeiger Nr. 192 vom 21. August 1939) wird mit Zustimmung des Rcichs- 
wirtschaftsministers angeordnet:

A r t i k e 1 I
Die Bestimmungen der Anordnung 38 a der Reichsstelle fiir Metalle, betr. Verwen'ung von 

Metallen im Bauwesen, vom 5. September 1939 (Deutscher Reichsanz. u. Preuft. Staatsanz. 
Nr. 210 vom 9. September 1939) vzerden wie folgt abgeandert und erganzt:

§ 3
Verwendungsverbote fiir Kupfc Nickel, Chrom, Kobalt und dereń Legierungen

A. Die Ueberschrift lau'.et: Allgemeines Bauwesen. Die Worte , insbesondcrc Hochbau" 
werden gestrichen.

A. I. Bauzubehór und B a u a u s s t a 11 u n g .
Ziffer 3. Die Ausnahme zu Absatz 3 lautet: Ausgenommen sind galvanische Uebcrzuge aus 

Chrom auf Zwischenschichten aus Kupfer oder Kupfer-Zink.
Ziffer 4. Hinzugefiigt werden: Profile und Deckschichten fiir Kunstverglasungen.
Ziffer 6. Hinzugefiigt wird der Absatz: Ausgenommen sind galvanische Ueberziige aus Kupfer 

oder Kupfer-Zink oder aus Chrom auf Zwischenschichten aus Kupfer oder Kupfer-Zink.
Ziffer 7. Bei Absatz 2 wird hinzugefiigt: Sockelblechc.

A. II. H a u s t e chni s che E i n r i c h t u n g e n.
Ziffer 1. Die Ausnahme wird gestrichen.
Ziffer 2. Die Ausnahme a) wird gestrichen.
Ziffer 5. Die Ausnahme a) wird gestrichen.
Ziffer 6. Neuc Fassung:

Entwasserungstechnische Einrichtungen, wie z. B. Klosettspiilkiisten und ihre Einrich
tungen (Schwimmer, Verbindungshebel zwischen Schwimmer und Einlaftventi', Auf- 
hangeosen, Laternen, Zugketten, Einlaft- und Ablaufventilkorper).

Zubehor von Klosettkórpern.
Pissoirknie.
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Geruchverschliisse einschlieClich der Verschraubungen und Entleerungsstopfen. 
Bodenablaufe, Riickstauverschlusse, Entwasserungssiebe.

Ziffer 7. Neue Fassung:
Wasch- und Spiilbecken, Spiilbanke, -tische, -steine sowie Abwaschtische einschlieClich 

ihrer Zubehórteile, wie z. B. Seiber, Ab- und Ueberlaufventile, AblaufverschluC- 
stopfen fiir Kettenventile.

Ausgenommen von Ziffer 7 sind: Exzentergarnituren, Oesen, Schrauben (Ketten- 
halter) sowie Ketten fiir AblaufverschluCstopfen.

Ausgenommen von Ziffer 6 und 7 ist die Ausfuhrung in den sonst verbotenen 
Metallen auf Grund eines Priifzeugnisses vom PriifausschuC fiir Grundstucksent- 
wasserungsanlagen beim Deutschen Gemeindetag, Berlin W 62, Keith st-.21.

B. Ingenieurbau.
B. II. Ziffer 1. Hinzugefiigt werden unter der Ueberschrift „Brunnenbau": 

Brunnen- und Quellfassungen.
§ 4 

Verwendungsverbotc fiir Blei und Bleilegierungen
A. Allgemeines Bauwesen.
A. I. Ziffer 1. Das Wort „Dunstrohrcn" wird ersetzt durch: Dunst- oder Rauchrohren.
A. II. Das Wort ,,Verglasungen“ und die Ausnahme fiir Kunstverglasungen werden gestrichen. 

Statt dessen wird hinzugefiigt:
A. III. Verglasungen jeder Art, auch Kunstverglasungen. Ferner wird hinzugefiigt:
A. IV. Oberflachenschutz aus Blei oder Bleilegierungen auf Erzeugnisse aus Eisen und Stahl im 

Bauwesen, wie z. B. Gitterroste fiir Fahrbahnen, Eimer fiir Sinkkasten.
B. Be- und Entwasśerungs- sowie Gasversorgungsanlagen von Grund- 

s t ii c k e n.
B. I. Die Ausnahme a) wird gestrichen.
B. III. Ziffer 3. Neue Fassung:

Geruchverschliisse. Geruchverschliisse in einer dem Verbot widersprechenden Ausfuhrung 
diirfen auch nicht mehr eingebaut werden.

Ausgenommen von Ziffer 1 bis 3 ist die Apsfiihrung in den sonst verbotenen Me
tallen auf Grund eines Priifzeugnisses vom PriifausschuC fiir Grundstiicksentwasserungs- 
anlagen beim Deutschen Gemeindetag, Berlin W 62, KeithstraCe 21.

§ 5
Verwendungsverbote fiir Zinn und Zinnlegierungen

Bei B wird hinzugefiigt >
B. III. Zinn und zinnhaltige Legierungen ohnc Riicksicht auf die Hdhc des Zinngchalts diirfen 

im Bauwesen nicht mehr verwendet werden fiir Lótungen an
1. Stahlen jeder Art,
2. Leichtmetallen.

§ 6.Verwendungsverbote fiir Zink und Zinklegierungen
A. Ziffer 1. In der Ausnahme wird unter b) hinzugefiigt: Kehlen.

Ferner wird die Ausnahme erganzt durch:
d) Instandsetzungsarbeiten an Bedachungen, Abdeckungen oder Verkleidungen aus dem 

gleichen Material, sofern dafiir nicht mehr als 2 qm neues Material erforderlich sind. 
Ziffer 2. Wird gestrichen.
Ziffer 10 und 11. Neue Fassung:

Geruchverschliisse.
Ausgenommen ist die Ausfuhrung in den sonst verbotenen Metallen auf Grund eines 

Priifzeugnisses vom PriifausschuC fiir Grundstiicksentwasserungsanlagen beim Deut
schen Gemeindetag, Berlin W 62, Keithstr. 21.

B. Ziffer 3. Hinzugefiigt wird: soweit diese nicht im Freicn liegen.
Zwischen Ziffer 3 und Ziffer 4 wird eingefiigt:

3 a. Brunnendeckel, dereń Rahmen, Einsteigleitern uńd Steigeisen.
Ziffer 5. Die Ausnahme wird gestrichen.
Ziffer 9. Das Wort „Boiler" wird ersetzt durch: Warmwasserbereifer (Boiler).
Ziffer 10. Neue Fassung:

Leitungen einschlieClich der Verbindungsstiickc fiir
a) Gase und Druckluft,
b) kaltes SiiCwasser (Trink- und Brauchwasser) bei einem Leitungsdurchmesscr von 

mehr als 32 mm, wenn die Leitung in die Erde verlegt werden oder
als Verbindung der Hauptwasserleitung mit dem Wassermesser dienen oder 
in Gebaude eingebaut werden soli; ausgenommen ist der Einbau in Wohnraume oder 
in Mauerwerk unter Putz,

c) Abwasser,
d) Kloscttspiilung,
e) Wasserheizungen,
f) Be- und Entliiftungseinrichtungen inner- und auCcrhalb von Bauwerken.

Artikel II
Dieser Nachtrag zur Anordnung 38 a tritt am 1. Marz 1941 in Kraft. Er gilt auch fiir die 

eingegliederten Ostgebiete.

Schiffsmaklerei, Spedltion, Stauerei, Kohlenumschlag, Lieferung von Bunkerkohlen

„ARTUS" Danziger Reederei- und Handels-Akt.-Ges.
Telegr.-Adr.: Artus DANZIG Sammel-Ruf: 21541
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Soweit in diesem Nachtrage neue oder erweiterte Verwendungsverbote gegeniiber der bis- 
herigen Fassung der Anordnung 38 a enthalten sind, wird fiir die vollstandige Durchfiihrung eine 
Uebergangsfrist bis zum 31. Marz 1941 gewahrt.

Berlin, den 24. Februar 1941.
Der Reichsbeauftragte f ii r Metalle 

Zimmermann 
SS-Brigadefiihrer

4. Durchfiihrungsanordnung der Reichsstelle fiir Eisen und Stahl zur An
ordnung 1 des Generalbevollmachtigten fiir die Eisen- und Stahlbewirtschaftung 
vom 11. Mai 1940, betr. Beschlagnahme von Eisen und Stahl vom 26. Februar 1941

(Deutscher Reichsanzeiger Nr. 48 vom 26. Februar 1941)
Auf Grund der Verordnung iiber den Warenverkehr in der Fassung vom 18. August 1939 

(RGB1. I S. 1430) und auf Grund der §§ 7 und( 8 der Anordnung 1 des Generalbevollmachtigten 
fiir die Eisen- und Stahlbewirtschaftung vom 11. Mai 1940 (Deutscher Reichsanz. und Preuft. 
Staatsanz. Nr. 109 vom 11. Mai 1940) ordne ich mit Zustimmung des Reichswiitschafts- 
ministers und des Generalbevollmachtigten fiir die Eisen- und Stahlbewirtschaftung folgendes an:

§ 1
Die in § 1 der 3. Durchfiihrungsanordnung zur Anordnung I vom 5. November 1940 fest- 

gesetzte Frist fiir die Ablieferung des 3. Drittels der der Beschlagnahme unterliegendcn Bestande 
wird bis zum 1. Juli 1941 verlangeit.

§ 2Diese Anordnung tritt am Tage ihrer Veroffentlichung im Deutschen Reichsanzeiger und 
Preufiischen Staatsanzeiger in Kraft.

Die Anordnung gilt auch in den eingegliederten Ostgebieten.
Berlin, den 26. Februar 1941.

Der Reichsbeauftragte fiir Eisen und Stahl
Dr. K i e g e 1

Bekanntmachung der Reichsstelle fiir Wolle und andere Tierhaare 
zur Aenderung der Bekanntmachung der Hóchstpreise fiir Lumpen 
vom 4. April 1939 (Deutscher Reichsanz. und Preufi. Staatsanz.

Nr. 86 vom 14. April 1939)
Vom 30. Januar 1941

Auf Grund des § 9 Absatz 1 der Anordnung WL 5 iiber die Lumpenwirtschaft vom 
4. April 1939 (Deutscher Reichsanz. und Preufi. Staatsanz. Nr. 86 vom 14. April 1939) werden 
mit Zustimmung des Reichswirtschaftsministers und des Reichskommissars fiir die Preisbildung 
die Hóchstpreise fiir Neutuchlumpen teilweise geandert:

Im Abschnitt Q Neue Lumpen wird die Nummer
„33 orig. Neutuchlumpen mit Neukammgarnlumpen 50 v. H. . RM 70,-- 

je 10 v. H. Kammgarnlumpen mehr oder weniger Abschlag RM 5,—“ 
gestrichen und die Nr. 34 wie folgt abgeandert:

„34 Neutuchlumpen ohne halbwollene Lumpen RM 50,—“ 
je 100 kg.

Diese Bekanntmachung tritt am Tage nach ihrer Veroffentlichung im Deuts'chen Reichsanz. 
und Preufi. Staatsanz. in Kraft; sie gilt auch fiir die eingegliederten Ostgebiete und die Gebiete 
von Eupen, Malmedy und Moresnet.

Der Reichsbeauftragte fiir Wolle
I. V.: Hermann

Anordnung V 44 der Reichsstelle fiir Waren verschiedener Art 
(Verkehr mit Bast auslandischen Ursprungs)

Vom 27. Februar 1941
(Deutscher Reichsanzeiger Nr. 49 vom 27. Februar 1941)

Auf Grund der Verordnung iiber den Warenverkehr in der Fassung vom 18. August 1939 
(Reichsgesetzbl. I S. 1430) in Verbindung mit der Bekanntmachung iiber die Reichsstellen zur 
Ueberwachung und Regelung des Warenverkehrs vom 18. August 1939 (Deutscher Reichsan
zeiger und Preufiischer Staatsanzeiger Nr. 192 vom 21. August 1939) wird mit Zustimmung 
des Reichswirtschaftsministers angeordnet:

§ 1
Bast auslandischen Ursprungs — mit Ausnahme von Bastabfallen — auch gefarbt, aus Ein- 

fuhrnr. 68 a des statistischen Warenverzeichnisses darf zur Herstellung von Girlanden, Flaschen- 
umhiillungen, Teppichen und Matten fiir den Inlandsbedarf nicht verwendet werden.

§ 2
(1) Dem Verbot des § 1 unterliegt nicht das Anfertigen von Matten zur Herstellung von 

Taschen.
(2) Die Reichsstelle fiir Waren verschiedener Art kann weitere Ausnahmen zulassen.

§ 3
Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung werden nach §§ 10, 12—15 der Verordnung iiber 

den Warenverkehr bestraft.
§ 4

Diese Anordnung gilt auch fiir die eingegliederten Ostgebiete und die Gebiete von Eupen, 
Malmedy und Moresnet. Sie tritt am Tage nach ihrer Veroffentlichung im Deutschen Reichs
anzeiger und Preufiischen Staatsanzeiger in Kraft; gleichzeitig tritt die Anordnung V 29 (Ver
kehr mit Bast auslandischen Ursprungs) vom 19. September 1939 (Deutscher Reichsanzeiger 
und PreuCischer Staatsanzeiger Nr. 218 vom 19. September 1939) aufter Kraft.

Berlin, den 27. Februar 1941.
Der Reichsbeauftragte fiir Waren verschiedener Art

M. d. Fiihrung der Geschafte beauftragt:
Dr. Hoffmann
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Anordnung Nr. 33 der Reichsstelle fiir Tabak, Bremen, 
zur Regelung der Verteilung von Tabakstengeln
(Deutscher Reichsanzeiger Nr. 48 vom 26. Februar 1941)

Auf Grund der Verordnung uber den Warenverkehr in der Fassung vom 18. August 1939 
(Reichsgesetzbl. I S. 1430) in Verbindung mit der Bekanntmachung iiber die Reichsstellen zur 
Ueberwachung und Regelung des Warenverkehrs vom 18. August 1939 (Deutscher Reichs- und 
Preufi. Staatsanzeiger Nr. 192 vom 21. August 1939) wird mit Zustimmung des Reichswirt- 
schaftsministers angeordnet:

§ 1
(Abgabe und Bezug von Tabakstengeln)

Tabakstengel diirfen nur mit Genehmigung der Reichsstelle fiir Tabak abgegebcn und bezogen 
werden. Auch eine Weitergabe der Tabakstengel zur Bearbeitung an andere Betriebe ist geneh- 
migungspflichtig.

§ 2
(Lagerkontingent)

Betriebe, die Zigarren, Zigarillos, Stumpen und Kautabak herstellen, diirfen die bei ihnen 
anfallenden Tabakstengel nur in einem von der Reichsstelle fiir Tabak zu bestimmenden Um- 
fange lagern. Die iiber das Lagerkontingent hinausgehenden Mengen sind zur besonderen Ver- 
fiigung der Reichsstelle zu halten.

§ 3
(Meldepflicht)

(1) Betriebe, bei denen Tabakstengel anfallen, und Unternehmen, die sich mit dem An- und 
Verkauf von Tabakstengeln befassen, haben bis zum 10. eines jeden Monats die Menge der am 
letzien Tage des vorangegangenen Monats bei ihnen vorratigen Tabakstengel der Reichsstelle fiir 
Tabak zu melden. Die Meldungen sind auf Vordrucken zu erstatten, die bei der Reichsstelle fiir 
Tabak anzufordern sind.

(2) Die Meldungen miissen mit den Angaben in den zollamtlich vorgeschriebetien Betriebs- 
buchern iibereinstimmen. Ihre Richtigkeit ist durch rechtsverbindliche Unterschrift zu bestatigen.

§ 4
(Ausfiihrungsbestimmungen und Ausnahmen)

Die Reichsstelle fur Tabak erlafit die zu dieser Anordnung erforderlichen Ausfuhrungs- 
bestimmungen. Sie kann im Einzelfall Ausnahmen von dieser Anordnung zulassen.

§ 5
Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung werden nach den §§ 10, 12 bis 15 der Verord

nung iiber den Warenverkehr bestraft.
§ 6

(Inkrafttreten)
Die Anordnung tritt am 1. Marz 1941 in Kraft. Sie gilt auch fur die eingegliedertcn Ost- 

gebiete und fiir die Gebiete von Eupen, Malmedy und Moresnet.
Bremen, den 27. Februar 1941.

Der R e i c h s b e a u f t r ag t e fiir Tabak
Bernhard

Fiinfte Anordnung iiber das Inkrafttreten der Ersten Verordnung 
zur Fórderung der Tierzucht in den eingegliederten Ostgebieten

Vom 5. Februar 1941
Auf Grund des § 2 der Verordnung iiber die Einfiihrung der reichsrechtlichen Vorschriften 

zur Fórderung der Tierzucht in den eingegliederten Ostgebieten vom 5. August 1940 (RGB1. I 
S. 1078) ordne ich an:

(1) Die Erste Verordnung zur Fórderung der Tierzucht vom 26. Mai 1936 (RGB1. I 
S. 470) in der Fassung der Verordnung vom 20. November 1939 (RGB1.' I S. 2306) tritt im 
Gebiet der Tierzuchtartiter Warthbriicken und Znin des Reichsgaues Wartheland allgemein am 
10. Februar 1941 in Kraft mit der Einschrankung, dafi Hauptkórungen nur mit meiner vor- 
herigen Zustimmung angesetzt werden diirfen.

(2) Im iibrigen gelten die Vorschriften der Abs. 2 und 3 der Anordnung iiber das Inkraft
treten der Ersten Verordnung zur Fórderung der Tierzucht in den eingegliederten Ostgebieten 
vom 15. August 1940 (Deutscher Reichsanzeiger und PreuCischer Staatsanzeiger Nr. 194 vom 
20. August 1940).

Berlin, den 5. Februar 1941.
Der R e i c h s m i n i s t e r fiir Ernahrung und L a n d w i r t s c h a f t

I. A.: Dr. Wegener

Anordnung
(Deutscher Reichsanzeiger Nr. 5 vom 7. Januar 1941)

Auf Grund § 10 Abs. 2 des Gesetzes iiber die Pfandbriefe und verwandten Schuldverschrei- 
bungen offentlich-rechtlicher Kreditanstalten vom 21. Dezember 1927 (Reichsgesetzbl. I S. 492) 
wird hierdurch die Landesbank und Girozentrale Danzig-Westpreufien in Danzig den Vor
schriften der §§ 1 bis 12 des genannten Gesetzes unterstellt.

Berlin, den 4. Januar 1941.
Der R e i c h s wi r t s ch a f t s m i n i s t e r

I. A.: Dr. R i e h 1 e

Lesen und verbreiten Sie die DWZ.
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Handelsregisier 
fiir Danzig-WestpreuBen 

Danzig
(Deutscher Reichsanzeiger Nr. 31 vom 1. Februar 1941)

Erloschen:
Am 27. Januar 1941

B 552 Edelsamen Ziichterei Giittland, Gesellschaft mit 
beschrankter Haftung, Giittland. Die Firma ist erloschen.

Am 30. Januar 1941
A 5535 Offene Handelsgesellschaft Gebriider Berger, 

Danzig.
A 5620 Eugen Blioch, Danzig,
A 5670 jetzt A 6237 Hermann Flesch Holzexport, 

Danzig,
B 150 Wittstocker Tonwerke, Gesellschaft mit be

schrankter Haftung, Danzig,
B 373 „Deuda" Deutsch-Danziger Handelsgesellschaft 

mit beschrankter Haftung, Danzig,
B 518 Lebensmittelhandel mit beschrankter Haftung in 

Liquidation, Danzig,
B 648 Jos. G. Heiber, Gesellschaft mit beschrankter 

Haftung, Danzig,
B 1361 Kistenfabrik Neuschottland Gesellschaft mit be

schrankter Haftung, Danzig,
B 2315 „Darling" Waffel- Keks- & Honigkuchenfabrik 

Gesellschaft mit beschrankter Haftung („Darling" Fabryka- 
Wafli-Keksow i Pierników Spółka z ograniczona poreka), 
Danzig,

B 2321 Seifenfabrik „Hansa" Gesellschaft mit beschrank
ter Haftung (Fabryka mydlą „Hansa" S. z. o.odp.), Danzig,

B 2429 Backer-Handelsgesellschaft mit beschrankter 
Haftung, Danzig,

B 2553 ,,Oleo“ 01- und Fettfabrik Aktiengesellschaft, 
Danzig,

B 2577 Transit-Lloyd Gesellschaft mit beschrankter 
Haftung, Danzig,

B 2581 „Warsczawski Wegiel" Spółka z ograniczona od
powiedzialnością „Warsaw Coal", Gesellschaft mit beschrank
ter Haftung, Danzig,

B 2643 Hermann Meyer Kohlenexport Aktiengesellschaft, 
Danzig,

B 2666 Zachodnie Towarzystwo Handlu Produktami 
Spozywczemi, Westhandelsgesellschaft fiir Lebensmittel, Ge
sellschaft mit beschrankter Haftung, Danzig,

B 2696 Danziger Olmiihle Gesellschaft mit beschrankter 
Haftung, Gdańska Wytwórnia Olejów T. z. o. p„ Danzig,

B 2732 M. Fiirst, Timber-Agents, Gesellschaft mit be
schrankter Haftung, Danzig,

B 2774 Danziger Flugzeugwerft Gesellschaft mit be
schrankter Haftung, Danzig.

B 2786 Holzindustrie- und Holzexport-Gesellschaft mit 
beschrankter Haftung, Danzig.

*
Die nachstehenden, im Handelsregister Abteilung B ein- 

getragenen Firmen:
Nr. 216 Spezialhaus fiir Musikwaren Julius Bogusch, 

Gesellschaft mit beschrankter Haftung, Danzig,
Nr. 2064 The Liverpool and London and Globe In

surance Company Limited, Branch Office Danzig, Danzig, 
Sitz Liverpool (England),

Nr. 2235 North British and Mercantile Insurance Com
pany Limited, Zweigniederlassung Danzig, Danzig, Sitz 
London und Edinburg,

B 2278 Commercial Union Asurance Company Limited, 
Zweigniederlassung Danzig, Danzig, Sitz London.

B 2306 Danzig-Skandinavische Holzindustrie Gesell
schaft mit beschrankter Haftung, Danzig, 
sollen gemafl §§ 2 und 3 der Verordnung fiber die Auflosung 
und Lbschung von Gesellschaften und Genossenschaften vom
9. Oktober 1934 (RGB1. S. 914) von Amts wegen im Handels
register geloscht werden, da sie kein Vermogen besitzen.

Jeder, der an der Unterlassung der Loschung ein be- 
rechtiges Interesse hat, hat die Berechtigung, seinen etwaigen 
Widerspruch gegen die beabsichtigte Loschung bis zum
10. April 1941 geltend zu machen.

*
Die nachstehenden, im Handelsregister Abteilung A ein- 

getragenen Firmen:
Nr. 2172 Kommanditgesellschaft Ch. L. Woznianski, 

Danzig, mit Zweigniederlassungen in: Beuthen, O. S„ Katto- 
witz und Schneidemiihl,

Nr. 3704 Spezialreparaturwerkstatt fiir Schreib- und 
Biiromaschinen und Biirobedarf Robert Fisahn, Danzig,

Nr. 5399 The British Baltic Timber Export Meyer 
B. Karlin, Danzig-Langfuhr, 
bcstehen nach den angestellten Ermittlungen nicht mehr. Da 
die Anmeldung des Erlóschens dieser Firmen auf dem im 
§ 14 bzw. 31 H.-G.-B. bezeichneten Wege nicht herbei- 
gefiihrt werden kann, sollen sie von Amts wegen geloscht 
werden.

Die Inhaber der obengenannten Einzelfirmen bzw. der 
vertretungsberechtigte personlich haftende Gesellschafter der 
Kommanditgesellschaft werden deshalb aufgefordert, ihren 
etwaigen Einspruch gegen die beabsichtigte Lbschung bis zum 
10. April 1941 bei Gericht geltend zu machen.

*
(Deutscher Reichsanzeiger Nr. 37 vom 13. Februar 1941)

Neueintragungen: 
Am 31. Januar 1941:

A 113 Zahntechnisches Laboratorium Wilhelm Dietrich 
& Co., Danzig [Langgasse 35]. Personlich haftende Gesell
schafter: Zahntechnikermeister Wilhelm Dietrich, Danzig, 
und Kaufmann Hermann Kaschner, Danzig. Die offene 
Handelsgesellschaft hat am 1. Januar 1940 begonnen.

Am 3. Februar 1941
A 114 Danziger Miihlenwerke Speiser & Co., Danzig 

[An der grofien Miihle 8]. Personlich haftende Gesellschafter: 
Kaufleute Bruno Weifi in Zoppot, Otto Wilde und Kurt 
Ziehm in Danzig. Die offene Handelsgesellschaft hat am
з. Februar 1941 begonnen. Jeder Gesellschafter ist einzeln 
zur Vertretung der Gesellschaft ermachtigt. Die Firma war 
friiher: „Danziger Miihlenwerke Speiser & Co. G. m. b. H. 
— 10 H.-R. B 2411.

A 115 Wirtschaftswaren Brehmer & Co., Danzig-Oliva 
[Am Markt Nr. 1], Personlich haftende Gesellschafter: 
Kaufmann William Brehmer und Ehefrau Margarete Brehmer 
geb. Pohl, beide in Danzig-Oliva. Die offene Handels
gesellschaft hat am 1. Oktober 1940 begonnen. Zur Ver
tretung der Gesellschaft ist nur der Gesellschafter William 
Brehmer ermachtigt.

Am 5. Februar 1941
A 116 Danzig-Riickforter Sagewerk Willy Hannemann 

& Co. Kommanditgesellschaft, Danzig [Riickfort]. Persón- 
lich haftender Gesellschafter: Kaufmann Willy Hannemann, 
Danzig. Die Kommanditgesellschaft hat am 5. Februar 1941 
begonnen. Eine Kommanditistin ist in die Gesellschaft ein- 
getreten. Die Firma war friiher: „Danzig-Riickforter Sage
werk Aktiengesellschaft" — 10 H.-R. B 2435.

Veriinderungen: 
Am 1. Februar 1941:

A 4152 Max Kierzkowski, Danzig [Milchkannengasse 25]. 
Die Firma lautet jetzt: „Gerhard Schulz, vorm. Max Kierz
kowski". Geschaftsinhaber ist nunmehr: Tiefbau-Ing. Gerhard 
Schulz, Danzig. Seine Prokura ist erloschen. Dem Max 
Kierzkowski, Danzig, ist Einzelprokura erteilt.

Am 3. Februar 1941
A 4327 Danziger Tuchhaus Bernhard Krzemiński, 

Danzig [Heil.-Geist-Gasse 119]. Die Firma ist geandert in: 
„Danziger Tuchhaus Bernhard Kempe". Der Familienname 
des Firmeninhabers lautet jetzt: „Kempe".

A 3958 Ernst Falek, Danzig-Langfuhr [Marienstr. 6]. 
Geschaftsinhaber ist jetzt: Kaufmann Otto Frohlich, Danzig. 
Der Ubergang der im Betriebe des Geschafts begriindeten 
Verbindlichkeiten ist bei dem Erwerbe des Geschafts durch 
Otto Frohlich ausgeschlossen.

Erloschen:
Am 31. Januar 1941

A 5473 Offene Handelsgesellschaft Carl Jankowski
и. Sohn, Inhaber K. Jankowski u. Co., Danzig, Sitz Bielitz. 
Die Firma der hiesigen Zweigniederlassung ist geloscht.

Veranderungen: 
Am 31. Januar 1941

B 14 Norddeutscher Lloyd Niederlassung Danzig Ge
sellschaft mit beschrankter Haftung, Danzig [Hohes Tor]. 
Durch BeschluC der Gesellschafterversammlung vom 21. No
vember 1940 ist das Stammkapital auf Grund der Um- 
stellungsverordnung vom 16. Januar 1940 und der Bilanz 
vom 1. November 1940 auf 20 000 RM umgestellt. Dem 
Erich Patzlaff, Filialleiter, Zoppot, ist Prokura erteilt.

Am 3. Februar 1941
B 2700 Danzig-Deutsche Familiengesellschaft mit be

schrankter Haftung, Danzig [Holzmarkt 15]. Durch Beschlufi 
des Oberlandesgerichts Danzig vom 23. Januar 1941 ist 
die durch Beschlufi des Oberlandesgerichts in Danzig, 
I. Zivilsenat, vom 2. Oktober 1940 angeordnete Verwal- 
tung des Vermogens der Firma Danzig-Deutsche Familien-
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gesellschaft m. b. H. aufgehoben. Der Verwaiter Karl 
Martens ist abberufen.

Am 5. Februar 1941
B 700 „Baltoil11 Mineralólhandels- und Tankanlagcn 

Aktiengesellschaft, Danzig (Schichaugasse 11]. Heinrich 
Kretschmer ist ais Vorstandsmitglied ausgeschieden.

Am 6. Februar 1941
B 2575 Hotelbetriebs-Gesellschaft mit beschrankter Haf- 

tung, Danzig [Dominikswall 6]. Durch Beschliissc der Haupt- 
versammlung vom 26. Oktober/21. September 1940 ist das 
Stammkapital gem ii fi der Eróffnungsbilanz vom 1. Januar 1940 
auf Reichsmark umgestellt und um 20 000 RM auf 37 500 RM 
erhóht und die Satzung geandert. Arnold Thrun ist ais Ge- 
schaftsfiihrer abberufen. An seiner Stelle ist Arnold Dannen- 
mann, Berlin—Zehlendorf, zum Geschaftsfiihrer bestellt.

Umwandlungen:
Am 1. Februar 1941

B 1842 F. Liidecke Danzig, Aktiengesellschaft, Danzig. 
Durch Hauptversammlungsbeschlufi vom 12. Dezember 1940 
ist die Umwandlung der Gesellschaft auf Grund des Ge- 
setzes vom 5. Juli 1934 und der Umwandlungsbilanz zum 
30. September 1940 durch Ubertragung ihres Vermogens unter 
Ausschlufi der Liquidation auf den alleinigen Gesellschafter, 
die Kommanditgesellschaft F. Liidecke in Berlin, erfolgt. Die 
bisherige Firma ist erloschen und hier gelóscht.

Ais nicht eingetragen wird noch verbffentlicht: Den 
Glaubigern der Gesellschaft steht es frei, soweit sie nicht 
Befriedigung verlangen kónnen, binnen sechs Monaten seit 
dieser Bekanntmachung Sicherheitsleistung zu verlangen.

Am 3. Februar 1941
B 2411 Danziger Miihlenwerke Speiser & Co. Gesell

schaft mit beschrankter Haftung, Danzig. Durch Gesell- 
schafterbeschlufi vom 27. Dezember 1940 ist die Um
wandlung der Gesellschaft auf Grund des Gesetzes vom 
5. Juli 1934 und der Umwandlungsbilanz zum 1. Oktober 1940 
in eine offene Handelsgesellschaft mit der Firma „Danziger 
Miihlenwerke Speiser & Co.“ und dem Sitz in Danzig be- 
schlossen worden. Die bisherige Firma ist erloschen und hier 
gelóscht. — Vergl. 10 H.-R. A 114.

Ais nicht eingetragen wird noch veroffentlicht: Den 
Glaubigern der Gesellschaft steht es frei, soweit sie nicht 
Befriedigung verlangen kónnen, binnen sechs Monaten seit 
dieser Bekanntmachung Sicherheitsleistung zu verlangen.

Am 5. Februar 1941
B 2435 Danzig-Riickforter Sagewerk Aktiengesellschaft, 

Danzig. Durch Hauptversammlungsbeschlufi vom 28. Januar 
1941 ist die Umwandlung der Gesellschaft auf Grund des 
Gesetzes vom 5. Juli 1934 und der Umwandlungsbilanz zum 
1. Oktober 1940 in eine Kommanditgesellschaft mit der 
Firma „Danzig-Riickforter Sagewerk Willy Hannemann & Co. 
Kommanditgesellschaft" und dem Sitz in Danzig erfolgt. Die 
bisherige Firma ist erloschen und hier gelóscht — vergl. 
10 H.-R. A 116.

Ais nicht eingetragen wird noch veroffentlicht: Den 
Glaubigern der Gesellschaft steht es frei, soweit sie nicht 
Befriedigung verlangen kónnen, binnen sechs Monaten seit 
dieser Bekanntmachung Sicherheitsleistung zu verlangen.

Am 6. Februar 1941
B 2609 Frigis — Vermogensgesellschaft mit beschrankter 

Haftung, Danzig. Durch Gesellschafterbeschlufi vom 14. De
zember 1940 ist das Stammkapital auf Grund der Um- 
stellungsbilanz zum 1. Januar 1940 auf 17 500,— RM um
gestellt. Durch den gleichen Beschlufi ist die Umwandlung 
der Gesellschaft auf Grund des Gesetzes vom 5. Juli 1934 
und der Umwandlungsbilanz zum 30. September 1940 durch 
Ubertragung ihres Vermogens unter Ausschlufi der Liquida
tion auf den alleinigen Gesellschafter Dr. Friedrich' Meinecke 
in Braunschweig erfolgt. Die bisherige Firma ist erloschen 
und hier gelóscht.

Ais nicht eingetragen wird noch veroffentlicht: Den 
Glaubigern der Gesellschaft steht es frei, soweit sie nicht 
Befriedigung verlangen kónnen, binnen sechs Monaten seit 
dieser Bekanntmachung Sicherheitsleistung zu verlangen.

Kurzmeldungen
Zusammenarbeit Danzig-W estpreuBens 

mit dem Generalgouvernement
Auf Einladung des Leiters der Wirtschaftskammer 

Danzig-Westprcuficns Dr. Mohr, weilte Ministerialdirigent 
Dr. Emmerich, President der Abteilung Wirtschaft der 
Regierung des Generalgouvernements, Krakau, in Begleitung 
des Leiters der Abteilung Wirtschaft im Distrikt Warschau, 
Generaldirektor a. D. Schlosser, des Prasidenten der 
deutschen Handelskammer im Generalgouvernement, Frei
herr von Gregory, Senatsrat Dr. Bergemann und Ab - 
teilungsleiter Goebel vom 4.—6.Marz im Reichsgau Danzig- 
Westpreufien. Als Vertreter des Reichswirtschaftsministe- 
riums war der Referent fiir Ostfragen, Reg.-Rat Dr. Heise, 
anwesend.

Dr. Emmerich und seine Begleiter nahmen Gelegenheit, 
die Reichsgauwirtschaft zu studieren. In Aussprachen mit 
fiihrenden Mannern des Staates, der Partei und der Wirt
schaft, an denen mafigeblich der Allgemeine Vertreter des 
Reichsstatthalters, President Huth, der Stellv. Gauleiter 
Andres, Reg.-Pras. Dr. Schimmel, der Oberbiirger- 
meister der Stadt Thorn, Jakob, sowie die Mitglieder des 
Prasidialausschusses der Industrie- und Handelskammer 
Danzig-Westpreufien teilnahmen, war fiir einen weitgehenden 
Gedankenaustausch Vorsorge getroffen. Eine Hafenrundfahrt 
auf Einladung von Senatsrat Hoffmann und nach Be- 
triebsbesichtigungen in Thorn und Bromberg gab Dr. Em
merich seiner Befriedigung uber die enge nachbarliche Zu
sammenarbeit zwischen Danzig-Westpreufien und dem Ge
neralgouvernement Ausdruck. Er betonte gleichzeitig die 
Funktion der Hafengemeinschaft Danzig-Gotenhafen als 
natiirliches Ausfallstor fiir den Warenverkehr des General- 
gouvemements.

Vortragsfolge
„Ausgewahlte Fragen des deutschen Steuerrechts und der 

betriebswirtschaftlichen Steuerlehre".
in Bromberg vom 13. bis 15. Marz 1941

Die Deutsche Gesellschaft fiir Betriebswirtschaft und 
die Industrie- und Handelskammer Danzig-Westpreufien 
veranstalten gemeinsam in der Zeit vom 13. bis 15. Marz 1941 
in Bromberg eine Vortragsfolge unter dem Leitgedanken:

„Ausgewahlte Fragen des deutschen Steuerrechts und der 
betriebswirts chaftlichen Steuerlehre",

Die Vortragsfolge beginnt am Donnerstag, den 13. Marz. 
1941 um 15 Uhr und schliefit am Sonnabend, den, 
15. Marz 1941 um 13 Uhr.

Der Vortragsplan enthalt folgende Vortrage:
Erleichterung der Wirtschaftsfiihrung nach der OStV: 

Bewertungsfreiheit und Aufbauriicklage / Erieichteru ig der 
Wirtschaftsfiihrung nach der OStV: Die sonstigen Bestim- 
mungen des Abschnitts II / Reichsmarkeróffnungsbilanzen und 
Umstellung von Kapitalgesellschaften in den eingegliederten 
Ostgebieten / Die Bewertung im reichsdeutschen Steuerrecht / 
Die Sozialausgleichsabgabe und die Erleichterung der Lebens- 
haltung nach der Ost-Steuerhilfe-Verordnung / Grund und 
Boden sowie Gebaude im Einkommen- und Kórperschaft- 
steuerrecht/Fertigungsgemeinkosten und Herstellungskosten / 
Die Bewertung von Vorraten, halbfertigen Erzeugnissen, 
innetbetrieblichen Leistungen und Waren / Handelsbilanz und 
Steuerbilanz in ihrer jiingsten Entwicklung / Riickstellungen, 
Riicklagen und stille Reserven in der Steuerbilanz / Der 
steuerlich abzugsfahige Auf wand / Aktuelle Aktivierungs- 
fragen.

Als Vortragende sind bekannte Fachleute des Reichs- 
finanzministeriums, der Reichsfinanzverwaltung, aus Wissen- 
schaft und Wirtschaftspraxis gewonnen worden.

Weitere Auskunft erteilt die Industrie- und Handels
kammer Danzig-Westpreufien, Zweigstelle Bromberg, Brom
berg, Franz-Xaver-Schwarz-Platz 10 (2585).
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der leiftunśsfikMgfte Cfisecfiafen
Kapazitat 25 >30 Mili. To. Der GroBhafen fur den Osten des GroBdeutschen Reiches, das Generalgouvernement, das 
Protektorat Bóhmen undMahren; Transithafen fur den Westen der U.d.S.S. R.. die Slowakei, Ungarn, Rumanien, Jugoslawien, Bulgarien. 

Auskiinfte erteilt der Staatskommissar fur den Hafen und die Wasserwege von Danzig, Kaufmannischer Direktor, ferner die 
Vertretung der H fengemeinschaft Danzig-Gotenhafen in Helsinki (Herr Egbert Heitz i. Fa. O/Y Vakava, Helsinki,,Faltskarsg 9, Flnnland.
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