
15. April 1927 O S T S E E - H A N D E L

k&Jz
eigener Fahrihations- ^  

helriehe iasl aller  . ^  

jBranchen Qualitäts
waren zu äußerst 
niedrigen Preisen .



O S T S E E - H A N D E L TSTummer 8

HEINRICH LUDWIG

V O I G T
STETTIN

t p e z i a l h a u t
f ü r

Kaffee »Tee * Kakao 
K ek s ♦ K o n se rv e n  
getrocknete  F rüch te

T— (ft)

H jßhm JJhc
ob in Nickel, Silber oder Gold — 
immer bringt sie höchsten Gegenwert

Zuve r lä s s igke it !  
Dauernde Freude!

Max Klauss
Inh.: ARTHUR KÜHL

B re i£ e  S t r a ß e  6 4 —66 /  F e r n r u f  N r . 6323

r*

eiseBer

s t e t t / n

.. .... ............. ir.........
D a s  a l t e  O-Caus. d i e  g u t e  W a v z !

5Be|id)tigett Bic bitte meine

in ^üttöltnsö- titto

I  =



15. April 1027 O S T S E E - H A N D E L 3

f i o n j c r t O « # »

fternfprectyer 2280 u. 2922 $ernfpred)er

0 ö c o r '3 5 |ü r d ) (

2280 U. 2922

■ i i i i i i i i i a m i i i m m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i m i i i i i i m i i i m i i i i i i i i i i a i i i i H i i i i i m m i i i i i i m i i m i i i i i i i i i m i i i a n i i i i i i i i i H i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i a i i i m i m i t H i i i i i i m i i m i

Äom cci-^toffce /  tgiacite üonbU ocei /  iftapcHmeittec Stufet tttaio
•aiaii*«iMia»aaaiiiaiaiaiiiiiaiiiiaiiiiiiiaiiiiiiaiaiiiiiaiiiiiaiaiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiaiiaaaaaaiiiaiaiiaaiiiaiiiiaaaaiiKaiiiiiaiiiiiiiiiiiiiii.aaaiaiaiiiaiaiaaaaaaaiiaiaiaiaiaaaaiiaaaaaaiaaa

<§>roj?e unt> Heine <3ä(e für ^otigerfe, £ocfoeifen fotuie (9efettfd)affett / 33erein^3immer 
28ein* unt> 25ier<Kefitouranf / (SrjWaffiger 1 2— 3 S(f)r

<9ei>etf 1,15 u. 3 . -  / :Keicf)fjatflgjle &&eni>farfe

ftttäfttang: Cgiöftimi-Bojpwcl-Wite 
ttlü ttttettee io toettbcä»  bell tmfc tmttlef

' ' ' ■ H i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i u u i i i i i H i i i i i i i i i i i i i i i n T n m n i n m m i r n M M J u m m n m H r ^ m m n H H i H i



4 O S T S E E - H A N D E L INFUmmer '8

öfißSÜ

g \  E M I L  L I E B I S C H  (M
I N G E N I E U R - B Ü R O  a H ä »

TELEFON 2008 
8105

KAISERWILHELM
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Es ist erschienen:

Das

Stettiner 
JCandels-Jlegister
1 9 2 7 .

Das R egister gibt cfflushunft 
über 6000 Firmen des
R eg ieru ng sb ezirks  Slellin . 

N a c h  d e m  S t a n d e  v o m  1. M ärz 1 9 2 7 .  

Zusammengestellt nach amtlichen Quellen von

OTTO FALK
Bürovorsteher 

der Industrie- und Handelskammer zu Stettin.

, Preis 3 Rmk.
S E L B S T V E R L A G  / S T E T T I N  B Ö R S E .
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(Herausgeber r Hamburg* Amerika*
Linie und Meßamt Frankfurt a.M.)

re g e lm ä ß ig ' in s e r ie r e n

Probenumm er und Tarif durch die Anzeigen* 
Verwaltung „D ER  B U N D “, Frankfurt a. M., 
Haus Offenbach und durch den Generalvertreter 
für Pommern: Anzeigenannahme: M. Haut,

Stettin , Friedrich=Karl=Straße 22
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Regelmäßige

Dampferexpeditionen
von Stettin nach

R otterdam
ca. w öchen tlich

A n tw erp en
ca. 14 tägig  

K ö ln  d i r e k t  
ca. 14 tägig

H am burg1
ca. 3 täg ig  

K iel/B rem en
ca. 14 täg ig

F len sb u rg
ca. 14 täg ig  

D an zig
ca. 14 täg ig

E lb ing
ca. 8 tägig

K ön ig sb erg
ca. 5 tägig

Libau
ca. 14 tägig

R iga
w ö ch en tlich

Reval/Helhingfors
7 tägig

Abo
14 tägig

K o tk a /W  iborg
14 tägig

Aorrköping
Stockholm
ca. 15 tägig

D. „G u d ru n “
D. „ H e n ry 1

D. „G u d ru n “

D. „E nerg ie“
D. „M ain“
D. „H inrich*
D. „A ugust“
D. „O tto“
D. „O tto“
D. „W . C. F ro lin e“ 
D. „ S a tu rn “
D. „Claus“
D. „Greif-*
D. „E lb ing  I I I“
D. „E lb ing  I I I“
D. „P io n ie r“
D. „M öwe“
D. „R u d o lf“
D. „Claus“
D. „G reif“
D. „O stsee“
D. „V ictoria“
D. „R egina“
I). „R egina“
I). „N ord lan d “
D. „H e llm u th “
D. „A lexandra“
D. „U rsula“
D. „C h ris tian “

D. „R u th “ 
D. „R u th“

ca. 15. A pril 
ca. 22. A pril

ca. 15. A pril

ca. 20. 
ca. 27. 
ca. 13. 
ca. 16. 
ca. 11. 
ca. 25.
ca. 11. 
ca. 25.
ca. 13.
ca. 28.
ca. 12. 
ca. 20. 
ca. 13. 
ca. 16. 
ca. 20. 
ca. 13. 
ca. 28. 
ca. 16. 
ca. 23. 
ca. 16. 
ca. 30. 
ca. 7.

A pril
April
A pril
A pril
A pril
A pril
A pril
A pril
A pril
A pril
Apri)
A pril
A pril
A pril
April
A pril
A pril
A p ril '
A p ril“
April*
April*
Mai*

ca. 21. A pril 
ca. 5. Mai
ca. 20. A pril 
ca. 4. Mai

ca. 20. April 
ca. 5. Mai

|  R u d
* erstk lassige  P assag ie rg e leg en h eit.

.  C h r i s t .  G r i b c l ,  S t e t t i n
T eleg r .-A d r  : G rib el T e le fo n s  6008 — 6011

Nürnberg H ä b m a f d i i n c n
fistö vorbiU dtd)
u. folHm in M netn Öcuifdjen 

jfmuöbalte f d j lm
•Sie rocrbcn o o n  © runö a u f aus bcutfdjem  
illaterial non bcutfdjen Arbeitern in unfercr 
S a b ril in tDittenberge ße3.potabam ticrgcfldlt

8 0 0 O &rb citcr unb j&ngcftclltc

^ , n 3 e t ‘ ä t ä l j m o f d r i n m  Ä H t U m o c f d l f d j a f t '

A ^®c k & ftsste llen  in  P o m m e r n :  S t e t t in ,  L u isc n str . 19
(Pers.). K arlstr. 27 / B u b litz , P oststr. 14 t 

 ̂ C am m in  I. P ., W allstr. 100/ D em m in . F ra u e n s tr  9 
^ * U s tr t f J l  n Sf s , r - 15 1 K ö s l in ,  B ergstr. 1 /  K o lb e r g , K aiserp latz  6 
^ ü g e n m o iH  feuU ische Str. 2 / P ö litz ,  B austr. 7 / P o lz in , B ru n n e n s tr . 17 
S to ln  V»n «e ^   ̂ S ta r g a r d  !. P o m ., H o lzm ark ts traß e  43

»■ le istr. 5 / S tr a lsu n d , M önclienstr. 30 / S w in e m ü n d e , F ä rb e rs tr . 5.

R e g e l m ä ß i g e  E x p e d i t i o n e n :
Stettin -  Reval — Helsingfors

Eisbreelidam pfer „ \ s t r a e a “ 
jedpn zweiten Sonnabend 1 Uhr nachmittags.

Stettin — Kopenhagen — Gothenburg
D. „O din“  

jeden Dienstag nachmittags 6 Uhr

Stettin - Kopenhagen - Westnorwegen
D. „ B e rg e n liu s“ und D. „T rond bjem “

alle 10 Tage

S t e t t i n  - K o p e n h a g e n  - O s l o
D. , ,K on g  H a ak on “ jeden Mittwoch nachm. 6 Uhr 

(Skien und andere Fjordhäfen nach Bedarf)
D .  „Stadion IL“ jeden 2. Freitag nachmittags

S t e t t i n - M a n c h e s t e r -
L i v e r p o o l  - S w a n s e a

ca. alle 10 Tage

Stettin  - R o tte rdam  - Rhe inhäfen
wöchentlich per Neptun-Linie direkt bis Köln

D. „Astraea“ , ,.Kong Haakon“ , „O din“ , „Bergenhus“ u. „Trondhjem“ 
befördern auch Passagiere. —  Durchfrachten via Kopenhagen nach 
dänischen Provinzhäfen, Island, New York, Boston, Philadelphia, 

Baltimore;, Le Havre, Dünkirdien, Bordeaux.

G U S T A V  METZLER :: STETTIN
Telegramm-Adresse: Metzler, Stettin / Telefon 6004-6007

S t e t t in - R e v a t - H d s i n g f o r s
Regelmäß. Fassagier - Dampierverblndung
für Passagiere und Güter mit den Schnelldampfern

„ N o r d l a n d “ u . „ A r i a d n e “
A b f a h r t e n  v o n  S t e t t i n :

abwechselnd jeden Sonnabend 

1 Uhr nachmittags.
V o m  1. M ai 1927 ab  z w e im a l w ö c h e n tlich er  V erk eh r .

Nähere Auskunft und Platzbelegung durch die 

R e e d e r e i d e s  D . „N O R D L A N D “

R u d .  C h r i s t .  G r i b e l ,  S t e t t i n
Telegramm-Adresse: Gribel Telefon Nr 6008/6011

R e e d e r e i d e s  D . „A R IA D N E “

FINSKA ÄNGFARTYGS AKTIEBOLAGET, HELSINGFORS

Agentur G u s ta v  M etz le r, S te tt in
Telegramm-Adresse: Metzler ' Telefon Nr. 6004/6007

sow ie  durch alle Reisebüros.
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'Wirtschaftszeitung für die Gstseetänder, das Stettiner Wirtschaftsgebiet 
und sein Jfintertand

AMTLICHES ORGAN DER INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER ZU STETTIN
Mitteilungen der Reichsnachrichtenstelle für Außenhandel in Stettin 
Mitteilungen des Deutsch-Finnländischen Vereins e. V. zu Stettin

H erau sg eb er P A U L  B O L T Z E ,  S ynd ikus d e r In d u s tr ie -  u n d  H an d e lsk am m er zu S te ttin  
au p tsch rif tle ite r  u n d  v e ran tw o rtlich  fü r  d ie  B erich te  ü b e r  das A u sland  W . v. B u l m e r i n c q ,  S te ttin ; v e ra n tw o rtlic h  fü r  d ie  B erich te  ü b e r  das

In la n d  u n d  fü r  d en  A nzeigen te il Dr. E. B a r t z ,  S te ttin .
B ezugspreis v ie rte ljäh rlich  2,50 G oklm ark . — A nzeigenpre is  lt. T arif. ■O Jt J »Av/ji uviuuiuin, J £j t  1LIO Al» X dl XI* ..... 11 1 * . , ,  ............   ..

S c h i f f t  Verl.a8 G. m .]b . H., S te ttin . D ruck : F isc h e r & S chm id t, S te ttin . S ch rif tle itu n g  u n d  In se ra te n -A n n ah m e : S te ttin , Börse, E in g an g
c, I1 e rn sp re c lie r  Nr. 8220 bis 8224. Die Z e itsch rift e rsch e in t am  1. u n d  15. je d e n  M onats. Z ah lungen  a u f  das P o stsch eck k o n to  des B altischen  

„ V erlages G. m . b. H., S te ttin  Nr. 10464. B an k v e rb in d u n g : W m . Sclilu tow , S te ttin ,
eschaftsstelle  in  H e ls in g fo rs : A kadem iska  B o khande ln , A lexandersgatan  7. K onto in  H elsing fo rs: K ansallis Osake P an k k i, A lexandersga tan  40/42.

Nr: 8____________Stettin, 15. April 1927 7. Jahrg.

Die Elektrizitätsversorgung Pommerns.
Von Generaldirektor K e t t n e r ,

Erst Anfang dieses Jahrhunderts gelang der 
Technik die wirtschaftlich lohnende Uebertragung 
hochgespannten elektrischen Wechsel-Stromes in ver
hältnismäßig dünnen Leitungsdrähten auf tweite 
-Entfernungen, und alsbald begann der private Un- 
crnehmergeist allerorts von dieser M ö g l i c h k e i t  
e r  V e r s o r g u n g  d e s  p l a t t e n  L a n d e s  m i t  
1 e k t r  i z i t ä  t Gebrauch zu machen. Auch in 

°mmern entstanden schon Anfang 1900 einige klei
nere p r i v a t e  K r a f  t w e r k e  a u f  d e m  L a n d e ,  
Ceren Versorgungsbereich aber entsprechend der 
zur Verfügung stehenden beschränkten Kraftquelle, 
, le meist auf der Ausnutzung lokaler Wasserkräfte 

eruhte, nur klein und wenig ausdehnungsfähig war. 
u nennen sind hier u. a. die noch heute be

gehenden Wasserkraftwerke L o 11 i n im Kreise 
eustettin, B e ß w i t z im Kreise Rummelsburg und 
c h o j o w im Kreise Stolp.

Aus ihren Betriebserfahrungen lernte man den 
ert der Elektrizitätsversorgung für das platte Land

Ueberlandzentrale Pommern A.-G.
kennen und die Voraussicht der zukünftigen E n t
wicklungsmöglichkeiten veranlaßte die P r o v i n  • 
z i a l v e r w a l t u n g  von Pommern bereits im Jahre 
1910 zu dem verantwortungsvollen Beschluß, die 
E l e k t r i z i t ä t s v e r s o r g u n g  d e r  P r o v i n z  
i n e i g e n e r  R e g i e  d u r c h z u f ü h r e n .  H ier
durch konnte eine weitere unwirtschaftliche Zer
splitterung vermieden werden, und es gelang dann 
auch in den fahren 1910—1914 dank der Mitarbeit 
tatkräftiger Landräte und der Unterstützung füh
render Personen aus der Landwirtschaft, die e r 
forderlichen U e b  e r  l a n d . z e n t r a l e n  zunächst 
als kaufmännisch s e l b s t ä n d i g e  E i n z e l u n t e r 
n e h m u n g e n  zu begründen und die für ihre In 
betriebnahme notwendigen Kraftwerke und Lei
tungsnetze im Wesentlichen auszubauen.

Für die U e b e r l  a n d z e n t r a l e  S t r a l 
s u n d  wurden zwei Dampfkraftwerke in Stralsund 
und Swinemünde errichtet; ebenso erhielten die 
Zentralen in B e 1 g a  r d und M a s s o w eigene

Allianz- (0 Konzern
^Smieneinnahm e  . . 133 131 392 R.-M. K a p ita l und  R e se r v e n  der vereinigten Gesellschaften im Jahre 1925 . . 128 000 000 R.-M.

V „ , . , ,  Allianz Lebensversicherungsbank A.-G.
rsich eru n jfsb estan d  E nd e 1926 .....................................................................m eh r 29 % V e r s ic h e r te n d iv id e n d ea ls  500 000 000 R.-M.

Allianz Versicherungs-Aktien-Gesellschaft in Berlin
B a d is c h e  Pferdeversichergs.-AnstaltA -G. in Karlsruhe i.B., H e r m e s  Kreditversicherungs-Bank Akt.-Gesellsch. in Berlin.

randenburgerSpiegelglas-Versichergs.-A.-G.inBerlin, K raft Vers.-A.-G. des Automobilclubs v. Deutschi, i Berlin,
■ O b llS  Versicherungs-Aktien-Gesellschaft in Hamburg, U n i o n  Allgemeine Deutsche Hagel-Vers.-Ges. in Weimar,

f V e r s i c h e r u n g s z w e i g e :
^asfseriJs*a,,spor* * Haftpflicht ♦ Unfall ♦ Einbruchdiebstahl ♦ Beraubung ♦ Maschinenbruch ♦ Glas 
Kautia» » 1"fls-Schaden ♦ Valoren ♦ Schmucksachen in Privatbesitz ♦ Reisegepäck ♦ Aufruhr ♦ Kredit

♦ Auto (Unfall, Haftpflicht, Kasko) ♦ Leben ♦ Aussteuer * Invalidität ♦ Renten ♦ Pension * Spar
und Sterbekasse * Hagel * Pferde und Vieh
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D am pfkraf tw erke . D ie U e b e r  l a n d z e n t r a l e n  
S t o l p  u n d  S t e t t i n  w urden  d ag eg en  von v o rn 
herein  als re ine  S trom verte ilungsun ternehm ungen  
ohne e igene  S trom erzeugung  b eg ründe t.  Stolp b e 
zog den S tro m b ed arf  teils von dem  D am pfk ra f tw erk  
B elgard , teils von d em  m it B ete iligung  d e r  Provinz 
und  der in teress ierten  L andkre ise  finanzierten  W a s 
serk raftw erk  „ G l a m b o c k i s e e w e r k  im K reise  
Stolp. D ie U eb er lan d zen tra le  S tettin  bezog den  
S trom  von den  D am p fk ra f tw e rk en ,  d e r  ebenfalls: 
un ter B e te iligung  der Provinz, der S tad t S te ttin  und  
der b en ach b a r ten  K reise  e r r i c h t e t e n . „ G r o ß k i  a f  t- 
w e r k  S t e t t i n  A .-G .“

Im  Ja h re  1925 e rfo lg te  d an n  aus techn ischen  
u n d  v erw altungstak tischen  G ründen  d ie  V e r 
s c h m e l z u n g  der bis d ah in  se lbständ igen  U ebei-  
landzen tra len  B elgard , M assow, Stettin , S tolp und  
S tra lsund  z u  d e r  j e t z i g e n  F i r m a :  U e b e i -  
l a n d  z e n t r a l e  P o m m e r n  A.-G., m i t  d e m  
S i t z  d e r  H a u p t v e r w a l t u n g  i n  S t e t t i n .  D as 
A k tienkap ita l des U n te rn eh m en s  befindet sich in 
U eb ere in s t im m u n g  m it der E n tw ick lung  zum weit- 
aus g rö ß te n  T eil in der H<md der  Provinzialverwal- 
tu n g  von P om m ern , der G renzm ark  und  d e r  v e r 
so rg ten  S täd te  und  L andkre ise . E in e  R eihe  von 
A ktien  ist a b e r  au ch  im  Besitz von P riva tpersonen .

N e b en  den  vier g en an n ten  D am p fk ra f tw erk en  
stehen  zur Zeit fü r d as  S t r o m v e r s o  r g u n g s  - 
g e b i e t  d e r  U e b e r l a n d z e n t r a l e  P o m m e r n  
A.-G., das sich ü b e r  P o m m e r n  h i n a u s  a u f  
d i e  N a c h b a r k r e i s e  d e r  G r e n z m a r k ,  den  
b ran d en b u rg isch en  K reis P r e n z l a u  u n d  e i n i g e  
m e c k l e n b u r g i s c h e  G e b i e t s t e i l e  m it dem  
gep ach te ten  k le inen  R eserve-K raftw erk  N e u b ra n d e n 
b u rg  ers treck t, noch  10 W asse rk ra f tw e rk e  zur V e r 
fügung^ von denen  die im f rem d e n .E ig e n tu m  s te h e n 
d e n  W erk e  „G lam b o ck seew erk “  im K reise  Stolp 
un d  , ,H e y k a “ a. d. R ad u e  im K reise  Bublitz du rch  
lan g jäh r ig e  V e r trä g e  verpflich tet sind, ihre gesam te  
S tro m erzeu g u n g  an  die U eb er lan d zen tra le  P o m m ern  
abzu füh ren . D ie ach t e igenen  W asse rk ra f tw e rk e  
d e r  U eb er lan d zen tra le  P o m m ern  sind im Laufe  dei 
Zeit a n  gü n s tig  ge legenen  P u n k ten  in H in te rp o m 
m ern  e rr ich te t w orden. Sie befinden  sich in A lt
sp ringe  a. d. D rag e , Lietzow u n d  Schm alen th in  a. d. 
R ega& (zur Z w eign iederlassung  M assow  gehörig ) ,  
K lausta l u n d  K rien  im K reise  Stolp (zu Stolp g e 
hörig ) ,  R o ß n o w  a . d. R adue , F led e rb o rn  a. 0. 
K üddow  und  T rep to w  a. d. R e g a  (zur Z w eign iederlas
sung  B e lg a rd  gehö rig ) .  E in  w eiteres g ro ß es  W a s 
se rk ra ftw erk  ist a n  d e r  K üddow  u n te rh a lb  F e ld e r 
b o rn  gep lan t,  e in  an d e res  bei Bedlin  an  d e r  Stolpe 
u n te rh a lb  Stolp.

D ie  G e s a m t  - M a s c h i n e n l e i s t u n g  d i e 
s e r  1 4  W e r k e  (vier e igene D am p fk ra f tw erk e ,  ach t 
e igene  W asse rk ra f tw e rk e  un d  zwei W asserk ra ft-  
P ach tw erke)  ist au f 81000  kw  o d e r  128 000 P fe rd e 
s tä rken  zu veransch lagen . H ierzu  k om m t d a n n  noch  
die von de r  Z w eign iederlassung  S te ttin  von der 
G ro ß k ra f tw erk  S te ttin  A.-G. in A n sp ruch  g e n o m 
m ene L eis tung  von 10 000 kw. A n der g esam ten  
Jah res s tro m erzeu g u n g  des U n te rnehm ens  sind die 
10 in H in te rp o m m e m  be legenen  W asse rk ra f tw e rk e  
mit 350/p beteiligt, was von g ro ß e r  B ed eu tu n g  für 
d ie im  In te resse  d e r  V olksw irtschaft wünschenswerte* 
K o h l e n e r s p a r n i s  ist.

Jed e r  einzelnen U eber landzen tra le  w ar von v o rn 
here in  eine bestim m te  G eschäftszone als V erso r
g u ngsgeb ie t  zugeteilt. Bei der A nlage  der L e i
tu n g en  w urde  ab e r  g leich V orso rge  getroffen, d a ß  
spä te r  ein  K r a f t  a u s  g l e i c h  u n t e r  d e n  W e r 
k e n  d e r  e i n z e l n e n  Z e n t r a l e n  s ta ttfinden 
könn te . D iese  A usgle ichsm öglichkeit ist voiläufig  
erst fü r  H inter- u n d  M itte lpom m ern  ''durch den 
A u s b ä u  e i n e s  4 0  0 0 0  V o l t  S p e i  se l e i *  
t u n g s n e t z e s ,  das ganz H in te rp o m m ern  zusam 
m ensch ließ t und  V e rb in d u n g  mit S tettin  ha t, g e 
sichert. E in  Z usam m ensch luß  der L e itungen  ganz 
P o m m ern s  ist d u rch  den  A usbau  e iner weiteren 
H o ch sp an n u n g s le i tu n g  von Mittel- nach  V o rp o m 
m ern  gep lan t.

'E in  anschau liches Bild von der B e d e u t u n g  
d e r  E l e k t r i z i t ä t s - V e r s o r g u n g  f ü r  d a s  
W i r t s c h a f t s l e b e n  d e r  P r o v i n z  bietet das 
Leitungsnetz  d e r  U eberlandzen tra le ,  dessen  A dern  
den  A rbe itss tä tten  in S tad t und  L and  L i c h t ,  
" K r a f t  un d  W ä r m e  zuführen. E s  g liedert sich 
zur Zeit in Speise le itungen  für eine H o c h sp an n u n g  
von 40 000 V olt m it e iner L än g e  von ca. 1300 k m  
und  ca. 12 000 k m  M itte lspannungsle itungen  von 
15 000 bezw. 10 000 Volt S pannung . Da de r  Stroni 
ab e r  bei d ieser S p an n u n g  bei B erü h ru n g  noch  füi 
jedes lebende  W esen  lebensgefährlich  sein würde-, 
w ird  e r an  den G ebrauchso rten  nochm als  aut 
d ie sogenann te  N ied e rsp an n u n g  von norm al 220 
V olt für L icht und  380 V olt für K raft h e ra b t ra n s 
form iert.

A n dieses N e t z  sind a n g e s c h l o s s e n : 5000  
T r a n s f o r m a t o r e n s t a t i o n e n  m it 5400 Irans- 
fo rm atoren . A us d iesen w erden  v e r s o rg t : e tw a 3000 
landw irtschaftliche  G üter, 2000 L andgem einden , JO 
S täd te  und  1500 industrielle  und  gew erbliche U n te r 
nehm u n g en . E in e  A nzahl von S täd ten  ist ^noc 1 
im Besitz e igener E rzeu g u n g sw erk e  fiii ih ren  E igen  
bedarf ,  d ie  aber m it w enigen A usnahm en  neben  der 
e igenen  E rz e u g u n g  noch  S trom  von der U eberlan  
zentrale beziehen./

A n die L e i t u n g s n e t z e  im eigenen V erso r
gungsgeb ie t,  a lso  o hne  S tad tgeb ie t  S tettin  u n d  ° ^ Iie 
fe rm de  U e b e r  landzentra len , sind zur Zeit 2,1 Mil . 
G lüh lam pen  und  44 000 E lek tro -M oto ren  all» c 
schlossen. Ih r  gesam te r  A nsch lußw ert einschl. der 
sonstigen  s tro m v erb rau ch en d en  A p p a ra te  betrag  
zur Zeit 329 000 kw.

V on d en  im Ja h re  1926 n u tzb a r  a n  S t r  o m* 
a b n e h m e r  a b g e g e b e n e n  e tw a 106 Mill. kw 
hab en  a b g e n o m m e n : d ie L andw irtschaft etwa 
Mill. k w h ; die S täd te  und  E lek tr iz itä tsw erke  uno 
frem de  U e b er  landzen tra len  37 Mill. k w h ; d ie 111 _ 
dustrie llen , gew erb lichen  und  sonstigen  A bnehnie  
35 Mill. kw h.

A n P e r s o n a l  w erden  b esch ä ft ig t :  300 An
gestellte  und  750 A rbeiter.

W en n  au ch  von einer au sg esp ro ch en  günstige]1 
E n tw ick lu n g  des  G eschäftsganges  der U eberlan  
zentrale  P o m m ern  A.-G. in den letzten Jah ren  
folge der a llgem ein  schlechten  L age  a ller an  c e 
S trom bezug  bete ilig ten  U n te rn e h m u n g e n  n icht g.g 
sp rochen  w erden  kan n , so ha t sich doch  ^  
S t r o m a b g a b e  s t e t i g ,  w e n n  a u c h  \a.Vo  
s a m ,  g e s t e i g e r t  und  es sind A nzeichen c a 
vo rhanden , d a ß  nach  U eb erw in d u n g  der augenbli
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liehen wirtschaftlichen Schwierigkeiten gerade auf 
dem Gebiet der Elektrizitätsverwertung mit einem 
weiteren Aufstieg gerechnet werden kann. D aß die 
Möglichkeit hierfür besteht, ergibt schon der für 
Deutschland sehr ungünstig abschneidende V er
gleich des auf den Kopf der Bevölkerung entfallen
den kwh-Jahresverbrauchs mit anderen Ländern. B e
trägt doch dieser Verbrauch in Deutschland z. Zt. nur

rund 150 kwh, während Nordamerika rund 480, 
die kleine Schweiz sogar 700 kwh pro Kopf und 
Jahr verbraucht. Bei B e s s e r u n g u n s e r e r  w i r t 
s c h a f t l i c h e n  G e s a m t l a g e  ist also mit 
Sicherheit eine wesentliche Steigerung in der V er
wendung der elektrischen Energie und damit auch 
eine stetig fortschreitende E r h ö h u n g  d e s  
S t r o m a b s a t z e s  zu  e r w a r t e n .

Die Eiettirizifäfswirtsdiatt im Stadtgebiet Stettin.
Von Stadtrat Dr.

Die Elektrizitätsversorgung der Stadtgemeinde 
Stettin geht bis auf das Jahr 1886 zurück, in weis 
chem einem ,,Mechanikus“ , wie es in dem betreffen
den Vertrage heißt, von der Stadtgemeinde das 
-Recht eingeräumt wurde, einen bestimmten Kom 
plex von Straßen und Plätzen zur Fortleitung' elek
trischen Stromes zu benutzen. Dieser Vertrag ging 
dann später auf die A k t i e n g e s e l l s c h a f t  
S t e t t i n e r  E l e k t r i z i t ä t s w e r k e  über, die bis 
zum heutigen Tage noch das S t a d t g e b i e t  l i n k s  
d e r  O d e r  mit Kraft und Licht versorgt.1 Für das 
Stadtgebiet r e c h t s  d e r  O d e r  wurde das F r e i 
h a f e n - E l e k t r i z i t ä t s w e r k  von der S tad t
gemeinde Stettin gegründet, das in erster Linief für 
die Stromversorgung des Hafengebietes und dann 
^uch noch für den kleineren Stadtteil rechts der 
Oder verwendet wurde. —

Der vorerwähnte Beschluß des Provinzialver
bandes von Pommern im Jahre 1910, diei E r r i c h 
t u n g  v o n  e l e k t r i s c h e n  U e b e r l a n d z e n -  

r a 1 e n in Pommern einheitlich zu organisieren, 
at bei dem Beschluß der Stadtgemeinde Stettin 

rnaßgebend mitgewirkt, nunmehr die Versorgung 
er Stadt mit Elektrizität auf eine großzügige Basis 

zu stellen. Die mit den Stettiner Elektrizitätswer- 
en und zu gleicher Zeit mit dem Provinzialver- 
and und den Landkreisen damals geführten V er

handlungen endigten mit dem Ergebnis, daß die 
tettiner Elektrizitätswerke A.-G., die das Stadtge- 
.let links der Oder mit Kraft und Licht versorgt, 

eine K o n z e s s i o n s v e r l ä n g e r u n g  bis zum 1. 
Januar 1930 erhielt, mit der Einschränkung, daß die 

r o m e r z e u g  u n g  und die V e r s o r g u n g  v o n  
r o ß k o n s u m e n t e n  im Stadtgebiet auf die neu 

gegründete K r a f t w e r k  S t e t t i n  G. m. b. H. 
p erging, deren Gesellschafter die Stadt Stettin, die 

rovinz Pommern und die Landkreise Randojw, 
reifenhagen und Prenzlau wurden. Die Kraftwerk 

q ett.1̂  G. m. b. H. sollte also als E r z e u g e r -  
i esellschaft das gesamte ‘Stadtgebiet und zwar 
urch die Stettiner Elektrizitätswerke A.-G. das 

I n f ^ ^ ^ t  l i n k s  der Oder, durch das städt. Frei-
0  ^ -E lek tr iz i tä tsw erk  das Stadtgebiet r e c h t s  der 
^ er S0wie die umliegenden Landkreise durch die

mals ebenfalls neu gegründete U e b e r l a n d -
1 t r a  1 e S t e t t i n  A. G., nunmehr U e b e r -  

nc z e n t r a l e  P o m m e r n  A.-G. mit Kraft und
J-ictit versorgen.

Stf>tf^US'r-^^e n̂en Anfängen hat sich die Kraftwerk 
Stett'11 A m ’ k ’ zu der G r o ß k r a f t w e r k  
sta ifin r  ^*\. entwickelt. Die Stromerzeugungs. 
der a î 1(;gen *n ^ er ^  r a n z ö s i s c h e s t r .  1 und in 
mit , t ( ‘ a m m e r  St r .  34a und b. Ersteres Werk 

einer Leistungsfähigkeit von etwa 8500 kW

X a v e r  M a y e r .
dient lediglich nurmehr zur Reserve. D e r  g e 
s a m t e  b e n ö t i g t e  S t r o m  w i r d  h e u t e  i n 
d e n  W e r k e n  A l t d a m m e r  S t r .  34a und b 
e r z e u g t ,  für welche eine Maschinenleistung von 
rund 65 000 kW  zur Verfügung steht. Im Jahre 
1926 hat die Großkraftwerk Stettin A.-G. an das 
Stadtnetz für Stettiner Elektrizitätswerke, Freihafen- 
Elektrizitätswerk und Großkonsumenten Im S tad t
bezirk rund 43100 000 kW h abgegeben, an die 
0 eberlandzentrale Pommern für die von ihr ver
sorgten Gebiete rund 42100 000 kWh. Die S t r o m 
e r z e u g u n g  hat sich in den 14 Jahren, seit wel
chen die vorerwähnte Regelung getiroffen wurde, 
rund v e r z e h n f a c h t ,  einesteils durch s t är "k e - 
r e n  K o n s u m  des Einzelnen, 'dann aber auch 
durch v e r s t ä r k t e  A n s c h l ü s s e ,  von denen, 
soweit das Stadtgebiet Stettin in Frage kommt,; g e 
sagt werden kann, daß  heute keine größere Indu 
strie mehr ohne Strom der Großkraftwerk Stettin 
A.-G. arbeitet. —

Von dem an das Stadtnetz abgegebenen Strom 
entfallen ca. 6 o/o an die Stettiner Hafen-Elektrizi
tätswerk G. m. b. H., der Rechtsnachfolgerin des 
städt. Freihafen-Elektrizitätswerkes, ca. 45o/o an die 
Stettiner Elektrizitätswerke A.-G. und ca. 49o/o an 
die "Stettiner Groß-Industrie, d. h. an Konsumenten 
die im allgemeinen mehr als 200 000 kW h im Jahre 
äbnehmen. —

Stettiner Elektrizitätswerke wie Hafen-EIektri. 
zitatswerk empfangen ihren Strom ab Schaltan
lage der Großkraftwerk Stettin A .-G. mit 5 und 
15 000 Volt Spannung in 'Form  von D r e h s t r o m ,  
k iten  diesen Drehstrom nach ihren U m f o r m 
w e r k e n  im Hafen bezw. Heiligegeiststraße, Jage- 
teuffelstr., Falkenwalder Str., Langestr. sowie nach 
verschiedenen kleineren, in den Außenbezirken lie
genden I ransformatoren-Stationen, in welchen der 
h o c h g e s p a n n t e  D r e h s t r o m  i n  G l e i c h 
s t r o m  2x220 Volt bezw. in n i e d e r g e s p a n n t e n  
D r e h  s t r ö m  von 220/380 Volt u m g e w a n d e l t  
wird. Die Großabnehmer, welche die Großkraftwerk 
Stettin A.-G. direkt durch ein e i g e n e s  K a b e l 
n e t z  versorgt, werden im allgemeinen nur mit 
Hochspannungsstrom von 5 bezw. 15 000 Volt ver
sorgt. Durch die Arbeitsteilung konnte eine starke 
Intensivierung des Stromgeschäftes herbeigeführt 
werden. Ste ttiner Elektrizitätswerke wie Freihafen- 
Elektrizitätswerk Vorsorgen in erster Linie und aus
schließlich die Kleinkonsumenten und die Klein
industrie, während es 'Aufgabe des G’roßkraft-' 
Werkes Stettin ist, möglichst alle etwa noch vor
handenen Krafterzeugungsstätten durch Lieferung 
von billigerem Strom außer Betrieb zu setzen. —
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Die schwierige Wirtschaftslage, insbesondere 
der Stettiner Groß-Industrie, hat sich auch im B e
triebe der Großkraftwerk A.-G. durch den geringeren 
Konsum der an dessen Hochspannungsnetz ange
schlossenen Industrieunternehmen;, insbesondere der 
Werften, geäußert, sodaß die Gesamtabnahme der 
Großindustrie in den letzten 12 Monaten geringer 
war, als in der gleichen vorangegangenen Zeit. 
Aus der Stromabnahme der letzten Monate kann 
jedoch geschlossen werden, daß eine g e w i s s e  
A u f w ä r t s b e w e g u n g  w i e d e r  v o r h a n d e n  
ist, die hoffentlich anhalten wird. Der M inder
konsum der Großkonsumenten konnte erfreulicher
weise durch einen Mehrkonsum der Kleinkonsu
menten im Stadtgebiet links und rechts der Oder 
ausgeglichen werden, wozu in erster Linie der ver

billigte W ärmestrom sowie die günstigen Strom
bezugsbedingungen für Straßen- und Schaufenster
beleuchtung beigetragen haben.

D aß die 'Möglichkeiten hinsichtlich der Strom 
abnahme des einzelnen Konsumenten noch lange 
nicht erschöpft sind, beweisen die A u s l ä n d s e r 
f a h r u n g e n ,  auf die bereits hingewiesen worden 
ist und die hoffentlich auch für das Stadtgebiet 
Stettin eine ganz w e s e n t l i c h e  S t e i g e r u n g  
d e s  S t r o m k o n s u m s  nicht nur bei Kleinkonsu
menten, sondern auch bei Großkonsumenten h e r
beiführen werden.

Maschinenanlage wie Kabelnetz sind für we
sentliche Steigerungen vorgesehen, sodaß also in 
Zukunft allen diesbezg. Ansprüchen der Abnehmer
schaft ohne weiteres entsprochen werden kann.

Das AuslandkapUal in Rußland.
Von Prof. Dr. E r n s t  S c h u l t  z e ,  Leipzig.

Die Konzessionspolitik Sowjetrußlands hat 
n e n n e n s w e r t e  Erfolge bisher nicht zu ver
zeichnen. Noch unter Lenin eingeleitet, bezweckte 
sie, ausländisches Kapital heranzuziehen, um die 
russischen Bodenschätze, soweit zu ihrer H ebung 
die einheimische Wirtschaftskraft nicht ausreicht, 
durch fremde Gesellschaften im Großbetrieb auf
schließen zu lassen. Der Stellvertreter des P räsi
denten des russischen LIauptkonzessionsaus,sjchusses, 
Joffe, hat kürzlich (im Januar 1927) in der „Eko- 
nomitscheskaja Shisni“ einen Aufsatz über die K on
zessionspolitik veröffentlicht, worin er zugibt, daß 
sie bisher d e n  E r w a r t u n g e n  n i c h t  e n t 
s p r o c h e n  habe, die von der Sowjetregierung auf 
sie gesetzt wurden. Die Beteiligung des Auslandes 
am  russischen Wiederaufbau sei noch immer sehr 
schwach. Trotzdem habe der Sowjetstaat im letzten 
H aushaltjahr 5 Millionen Rubel Gewinn aus den 
Konzessionsunternehmungen gezogen, zusammen 
mit den Steuern einen E rtrag  von etwa 15 Millionen 
Rubel. In Zukunft, so meint Joffe, werde sich das 
Ausland in größerem  Umfang für die Tätigkeit 
in Rußland interessieren. Auch kündete er an, die 
Konzessionspolitik müsse jetzt in ganz neue Bahnen 
geleitet werden. E in Plan der Konzessionsobjekte 
soll von der Staatsplankommission ausgearbeitet 
werden. E rst dann werde man von einer aktiven 
und planmäßigen Konzessionspolitik sprechen 
können, während die bisherige äußerst unregel
m äßig war. In Zukunft sollen sogenannte P ropa
gandakonzessionen nicht mehr vergeben werden, 
sondern nur solche, die wirtschaftlichen und g e 
schäftlichen W ert haben.

Gemeint sind jene Vorposten des ausländischen 
Kapitals, die schon vor der Ankündigung der N E P  
(Neuen Oekonomischen Politik) durch Lenin F ü h 
lung mit der Sowjetregierung genommen hatten. 
Die große Mehrheit der damals gestellten zahl
reichen Konzessionsanträge war sicherlich nicht 
ernst zu nehmen, da m an sich zunächst über die 
allgemeine Lage der Sowjetunion unterrichten 
wollte.

Anfang 1921 wurde zwecks Zusammenfassung 
der Verhandlungen der einzelnen Volkskommissa
riate in Konzessionsangelegenheiten beim S taats
institut für Planwirtschaft ein K o n z e s s i o n s 

a u s s c h u ß  eingesetzt. Am 4. 6. 1922 erließ der 
Rat der Volkskommissare die Verordnung über die 
Gründung des Hauptausschusses für die Konzes
sionen und Aktiengesellschaften beim S I O.  Zur 
selben Zeit wurde beim STO (Rat der Arbeit und 
Verteidigung) ein Sonderausschuß für gemischte 
Gesellschaften organisiert. Die Zentralisation der 
Konzessionsverträge wurde dann gemäß der D enk
schrift über den Hauptkonzessionsausschuß votm 
8. 3. 1923 durch die Bestimmung zu Ende geführt, 
daß sämtliche Konzessionen der Prüfung durch ein 
einheitliches Bundesorgan unterliegen.

E in g ere ic lite  A b gesch lossene
K onzessionsgesu elie  K onzessionsverträge

1922 338 18
1923 607 44
1924 311 25
1925 119 28

zusammen 1455 110

Von diesen 110 Konzessionen waren inzwischen 
nicht weniger als 22 wieder liquidiert worden. Die 
verbleibenden 88 gültigen Konzessionsverträge sind 
zum größten Teil mit Unternehmungen abge
schlossen worden, die schon vor dem Kriege Kon
zessionen in Rußland innehatten (wie die Anglo- 
Russische und Holländisch-Norwegische W aldkon
zessionsgesellschaft, die Lena-Go ldfields-Gesell
schaft, die Nordischen Telegraphenagenturen), die 
hofften, von ihrem alten Besitz etwas retten zu 
können und von neuem in Rußland Fuß zu fassen.

Allein die bisherigen Ergebnisse sind äußerst 
geringfügig. Große Erwartungen hätte man schon 
deshalb nicht auf sie setzen sollen, weil die unent
behrlichen Voraussetzungen für eine ausgedehntere 
Tätigkeit fremden Kapitals in Rußland auch heute 
noch keineswegs gegeben sind. E s  f e h l t  v o r  
a l l e m  a n  e i n e r  g e d i e g e n e n  R e c h t s 
g r u n d l a g e ,  so daß sich das ausländische Kapi
tal nur zögernd in das Sowjetland begibt, stets be
reit, wieder die Flucht zu ergreifen.

Stellt man die K a p i t a l s s u m m e n  für <he 
bisher erteilten Konzessionen in Vergleich mit der 
Kapitalkraft der ausländischen Unternehmungen in 
Rußland vor dem Weltkriege, so ergibt sich, wie 
k ü m m e r l i c h  der Zuzug neuen fremden Kapita s 
bisher ist. E s ist ein Anfang, nichts weiter.
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A u sländ isch e  K ap ita lan lagen  in R ußland 1913
Kapitalanlage in 
Rußland i. % des 

in M illiarden betr  Auslands
in Rußland im Ausland kapitals 

Frankreich in Francs 11 40 27,50
Belgien „ „ 0.634 2,715 23,40
Deutschland in Mark 4 26 16 38
England „ „ 0,775 63 1,20
andere Länder i. „ 0,5 ? ?

Rechnet man die in Rußland 1913 angelegten 
Summen ausländischen Kapitals nach der Gold
parität um, so ergibt sich eine Summe von 
14 582 000 000 Mark. Davon wäre abzuziehen der 
Gesamtbetrag der ausländischen Staatsschulden des 
Zarenreichs, der sich für den genannten Zeitraum 
auf 12 312 979 200 Mark belief. So ergibt sich eine 
Summe von 2 368 020 800 M a r k  a u s l ä n d i 
s c h e n  P r o d u k t i v k a p i t a l s ,  das 1913 in R u ß 
land arbeitete, eingeschlossen freilich die Stadtan
leihen. Da diese jedoch zum erheblichen Teil für 
öffentliche Unternehmungen wirtschaftlicher Art 
auf genommen waren, so kann man annehmen, daß 
2,3 Milliarden Mark ausländischer Kapitalien im 
russischen Wirtschaftsleben arbeiteten.

Verglichen damit ist die h e u t e  von den aus
ländischen Konzessionen erreichte Kapitalsumme 
verschwindend gering. Soll sich doch das Gesamt
kapital, das in den 117 bis 1. 1. 1926 genehmigten 
Konzessionen arbeiten muß, sobald sie sämtlich 
voll in Betrieb sein werden, auf nur etwa 110 bis 
114 Millionen Rubel beziffern, mitbin auf etwa den 
zehnten Teil der vor dem Kriege erreichten Kapital
summe der ausländischen Produktivunterneh
mungen.

Für die Beteiligung des ausländischen Kapitals 
an russischen S t a a t s a n l e i h e n  liegen die Dinge 
■genau u m g e k e h r t .  Kein ausländischer Kapital
geber würde heute daran denken, an den Sowjet
staat Geld zu verleihen, der auf Grund der wieder
holt von ihm verkündeten Ziele mit solchem Zins
kapital fremder Kapitalisten kaum pfleglich um 
gehen würde.

Infolgedessen ist die Z u s a m m e n s e t z u n g  
d e s  a u s l ä n d i s c h e n  K a p i t a l s  i n  R u ß 
l a n d  heute eine völlig andere als vor dem Kriege. 
Wir können das in folgenden Zahlen veranschau
lichen :

A u sländ isch e  K ap ita lien  in  Rußland  
1913 1926

G esam tsu m m e..................... 14.482 Mill. M. 110-114 Mill. Rb
aavon in Staatsanleihen. . 12,214 „ „ nichts
davon in Produktivunter-
o/ n®hrn< ? ,n g e n .....................  2,368 „ „ 110 -114  Mill. Rb.
/o der Staatsverschuldung 

zur Gesamtverschuldung
0/ da« A« s land ..................  83.76 %  nichts

der Produktivverschul- 
zur Gesamtver

schuldung
an das A u s lan d ..................16,24 %  100 %

Mag die Nichtanerkennung der Sowjet-Union 
£ ui ch manche Regierungen (wie die der USA) 
reindes Kapital in manchen Fällen fernhalten — 

entscheidend ist doch wohl das geringe Vertrauen, 
a.a die ausländische Geschäftswelt einstweilen den 

v ^ h a ^  1 iehen und mehr noch den politischen 
er altnissen Rußlands entgegenbringt. Infolge- 
essen ist die Einfuhr ausländischen Kapitals für 

o uktionsbetriebe über bescheidene Anfänge noch

nicht hinausgekommen. Nur dort, wo unentbehr
liche oder massierte Bodenschätze zur Aufschlie
ßung locken (wie in dem Manganerzbau von 
Tschturi oder im sibirischen Goldbergbau der Le- 
nafelder) begibt sich das ausländische Kapital wohl 
oder übel in die Löwengrube des Bolschewisten
staates.

D e r  L e i d t r a g e n d  e ist aber nicht nur das 
ausländische Kapital, sondern in zweifellos noch 
höherem Grade d i e  r u s s i s c h e  V o l k s w i r t 
s c h a f t .  Bei der Geringfügigkeit der Konzessions
unternehmungen bleiben die Rohstoffreichtümer 
zum größten Teil unentwickelt, der Industrie fehlt 
die befruchtende Wirkung des ausländischen U n 
ternehmungsgeistes und der fremden Techniker, 
und nicht minder bleiben Bergbau und Verkehrs
wesen zurück.

So ist denn auch die Zahl der . A r  b e i t e r , 
die in den Konzessionsunternehmungen beschäftigt 
werden, gering. Die Sowjetregierung hat bei jeder 
Konzessionserteilung zur Bedingung gemacht, daß 
ausländische Arbeiter nur in ganz geringer Zahl 
beschäftigt werden dürfen. Ist dies schon eine be
deutsame Hemmung, so tritt störend hinzu, daß der 
A r b e i t s l o h n  durch die Gewerkschaftsverbände 
ohne Rücksicht auf den Konzessionär festgelegt 
wird, und zwar um etwa 60o/o höher, als in S taats
betrieben an Lohn gezahlt wird. Auch sind die 
kommunistischen Parteiorgane jederzeit bereit, F o r
derungen auf weitere Lohnerhöhungen gerade g e 
genüber den ausländischen Konzessionsgesellschaf
ten zu vertreten. Auf der anderen Seite wird der 
V e r k a u f s p r e i s  d e r  E r z e u g n i s s e  nicht durch 
den Konzessionär festgesetzt, sondern durch die 
bolschewistischen Kommissariate für Binnen- und 
Außenhandel. Daß unter diesen Umständen eine 
R e n t a b i l i t ä t  sich schwer erzielen läßt, liegt auf 
der Hand. Gefesselt an Hand und Fuß, gezwungen, 
sämtliche für den Betrieb erforderliche Rohstoffe 
und Heizmittel nebst den notwendigen N ahrungs
mitteln von Sowjetbehörden und Sowjettrusts zu
kaufen, die von den ausländischen Konzessionen 
ebenfalls Wucherpreise fordern, sind den auslän
dischen Konzessionsunternehmungen die Gewinn
möglichkeiten auf das äußerste beschnitten. In 
folgedessen sind sie zu einem wirklichen Auf
schwung außerstande, und die Zahl ihrer Arbeiter 
und Angestellten bleibt gering.

Der H e r k u n f t  nach verteilen sich die K on
zessionen auf folgende Länder:

R eine  G em ischte
K onzessionen  G esellschaften  Zusammen

Deutschland . . .  20 9 29
E n g l a n d .................  16 5 21
Vereinigte S taaten 11 2 13
Schweden . . . .  4 1 5
Norwegen . . . .  4 1 5
J a p a n ..................... 4 — 4
I t a l i e n ..................... 4 — 4
P o l e n ..................... 2 2 4
Frankreich . . . .  3 — 3
Dänem ark . . . .  3 — 3
F in n la n d ................. 3 — 3
Verschiedene . . .  12 __________ 11______________ 23____

86 31 117
Auffallend ist das gänzliche Fehlen B e l 

g i e n s ,  das vor dem Kriege bedeutende Kapitalien 
in der russischen Volkswirtschaft, besonders im 
Süden, angelegt hatte. Auch die F r a n z o s e n
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haben erst neuerdings eine ganz unerhebliche Zahl 
von Konzessionen erworben.

Aus D e u t s c h l a n d  haben besonders viele 
Konzessionsgesuche Vorgelegen, auch nach der Zahl 
der erteilten Konzessionen steht Deutschland an 
der Spitze. Die meisten deutschen Pläne in R u ß 
land sind allerdings nicht zur Ausführung gelangt. 
So lagen 1924 aus D eutschland 335 Konzessions

gesuche vor, etwa die Hälfte aller Gesuche über
haupt, während nur ein ganz geringfügiger Teil 
bewilligt wurde.

Bleiben die Dinge, wie sie gegenwärtig sind, 
so dürfte weder das ausländische Kapital, das sich 
Konzessionen in Sowjetrußland beschafft hat, noch 
auch die Sowjetregierung, geschweige denn die 
russische Volkswirtschaft Freude daran erleben.

Internationale Handelssdiiedsgeridife.
Dr. jur. W e r n e r  P l a t h .

Die Regelung der internationalen Beziehungen 
zwischen den einzelnen Völkern fällt in den Auf
gabenkreis der Staaten als Völkerrechtssubjekte. 
Durch zahllose Zwei- und Mehrparteienverträge 
suchen die einzelnen Staaten ihrer Aufgabe g e 
recht zu werden, ein Bemühen,- zu dem der Völker
bund als Zentrum, in dem alle internationalen F ä 
den zusammenlaufen, eine wirksame Stütze bietet. 
Die Staaten haben bei ihrer Arbeit meistens e r
hebliche Widerstände zu überwinden, die oft we
niger in der Schwierigkeit der Materie liegen als 
in der Verquickung auch der sachlichsten Probleme 
mit Fragen der äußeren Politik. Es ist nur zu 
bekannt, mit welcher • Anstrengung und mit welcher 
Mühe der deutsche Handel sich seine alten Absatz
gebiete zurückerobern m u ß ; es ist weiter bekannt, 
daß erst ganz allmählich der wirtschaftliche Boykott 
Deutschlands, der als Fortsetzung des Weltkrieges 
in der Form  des Wirtschaftskrieges gedacht war, 
unter dem Druck der wirtschaftlichen Verhältnisse 
sich gelockert hat und schließlich aufgegeben ist. 
Und wenn auch die deutsche Regierung alles daran 
gesetzt hat, um auf dem Wege internationaler wirt
schaftlicher Verständigung vorwärtszukommen, so 
m ußte sie immer wieder einsehen, daß  auch da 
die Politik eine ausschlaggebende Rolle spielte, die 
die angestrebte Verständigung oftmals zu nichte 
machte.

Aber die internationale Wirtschaft läßt sich 
nicht dauernd in diplomatische Fesseln schlagen, 
und wenn es dem Diplomaten nicht gelingt, ihren 
natürlichen Bedürfnissen die richtigen W ege zu 
öffnen, so bahnt sie sich ihren eigenen Weg. D ie 
wirtschaftliche Solidarität der Völker ist 's tärker 
als die politische.

Die internationale Handelsschiedsgerichtsbar - 
keit ist hierfür ein typisches Beispiel. Durch jeden 
Posten Rohstoff, der von einem Lande in das a n 
dere eingeführt wird, werden zwischen den Kauf- 
leuten beider Länder Rechtsbeziehungen herge
stellt; jeder Verkauf eines Halb- oder Fertigfabri
kates von Land zu Land knüpft zivilrechtliche V er
bindungen zwischen beiden Ländern an; kurz über
all, wo ein W arenaustausch vor sich geht, da spinnt 
sich sofort ein engmaschiges Netz von Fäden zivil
rechtlicher Art an. Alles wickelt sich glatt und 
reibungslos ab, wenn die W aren den Anforderungen 
des Bestellers entsprechen und rechtzeitig geliefert 
werden, und wenn der Besteller die geschuldete 
Summe bezahlt. Aber nicht immer geht es so glatt; 
gar zu häufig treten Meinungsverschiedenheiten 
über Art der W are und über Lieferungsbestimmun
gen auf. Der zivilrechtliche Streit ist da. Wo soll 
er entschieden werden, welches Recht soll ange

wandt werden? Diese und andere Zweifelsfragen 
und Schwierigkeiten treten für beide Parteien auf. 
W ar der Lieferungsvertrag z. B. zwischen einem 
Deutschen und einem Franzosen geschlossen, und 
ist auch zweifellos in Frankreich der Gerichtsstand 
für den Rechtsstreit begründet, so muß nun der 
deutsche Kaufmann, der das französische Recht 
nicht kennt, sich in Frankreich einen Anwalt neh
men — und zwar gewöhnlich durch Vermittlung 
eines deutschen Anwalts —, um seine Interessen 
in Frankreich richtig vertreten zu können. Die E n t
fernung macht eine schriftliche Information nötig, 
die nie die gleiche Aufklärung, zumal einem Aus
länder gegenüber, schafft wie persönliche Aus
sprache. Dazu kommen noch die in jedem Lande 
vorhandenen Ausnahmebestimmungen gegen Aus
länder, die sich beim Zivilprozeß hauptsächlich auf 
Sicherheitsleistung und Gerichtskostenvorschuß be
ziehen, hinzu, um den Prozeß für den Deutschen 
zu erschweren. Die Bestrebungen der Staaten gehen 
zwar dahin, derartige Ausnahmebestimmungen auf 
dem Wege der Gegenseitigkeit abzuschaffen, aber 
das W erk geht nur langsam vorwärts, und bis zu 
einer einheitlichen internationalen Regelung ist noch 
ein weiter Weg. Sodann ist noch eine psycholo
gische Schwierigkeit festzustellen; es liegt für jeden 
etwas irgendwie Unangenehmes in dem Gedanken, 
daß andere Richter als die gewohnten eigenen, und 
zwar solche der Gegenpartei über seinen Streitfall 
zu Gericht sitzen sollen; dieses Gefühl verstärkt und 
vermindert sich, je nach der politischen Einstellung 
der beiden in Frage stehenden Länder zueinander. 
Die Sphäre der politischen Verständigung seit Be
endigung des Weltkrieges hat sich zwischen ein
zelnen Staatsangehörigen wohl schneller geklärt alp 
zwischen den Staaten selbst; das ist auf wirtschaft
liche Notwendigkeiten zurückzuführen; aber die 
großen Fragen der Politik bleiben auch hier nicht 
ohne Rückwirkungen.

Um den aufgezeigten Schwierigkeiten zu be
gegnen, hat man den W eg des Schiedsgerichtes 
beschritten. Diese Einrichtung, die den Streitstofi 
den staatlichen Gerichten entzieht und ein privates 
Schiedsgericht zur Entscheidung bestimmt, ist auch 
innerhalb der einzelnen Staaten zu finden (vgl- 
§ 1025—i048 der Deutschen ZPO.). Der Staat 
läßt das private Schiedsgericht zu in der Erkenntnis, 
daß in gewissen Fällen dem Rechtsgedanken bessei 
gedient ist, wenn ein streitiges Rechtsverhältnis von 
Vertrauensleuten der Parteien auf kürzerem 
schnellerem Wege, als es bei einem staatlichen Ge  ̂
rieht möglich ist, geklärt u n d  zur E n t s c h e i d u n g  
gebracht w ird ; es ist selbstverständlich, daß  es ge 
nügend Klauseln in den betreffenden Bestimmungen
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gibt, die ein Untergraben der Staatsautorität ver
hindern.

Die große Spitzenorganisation der deutschen 
Wirtschaft, der Industrie- und Handelstag, hat in 
den letzten Jahren mit großen Wirtschaftsverbänden 
der Tschechoslowakei, Dänemarks, Ungarns, F inn
lands und Griechenlands Abmachungen über 
Schiedsgerichte getroffen. Aber das sind nur E in 
zelgebiete. Es besteht eine Organisation, die die 
meisten Länder der Welt umfaßt und unter ihrem 
Einfluß hält. Es ist das die Internationale Indu
strie- und Handelskammer (I.H .K .), die im Jahre 
1919 gegründet wurde, und der 1925 auch die* 
großen Wirtschaftsorganisationen Deutschlands bei
getreten sind. Hervorgehoben sei, daß  dieser ein
flußreichen Organisation auch Amerika — im Ge
gensatz zum Völkerbund — angehört. Bei dieser
I.H.K. ist aus dem Gedanken heraus, daß  die 
oben dargelegten Schwierigkeiten einen starken 
Hemmschuh für den internationalen W arenaus
tausch bilden, ein Schiedshof zur Schlichtung von 
Handelsstreitigkeiten, von Geschäftsleuetn verschie
dener Länder gebildet worden.

Die Vorteile, die eine Entscheidung dieses 
Schiedsgerichtshofes gegenüber einer Prozeßfüh
rung vor einem ausländischen Gericht mit sich 
bringen, zeigen sich zunächst darin, daß ein N eu
traler, d. h. ein Staatsangehöriger weder der einen 
noch der anderen Partei von dem Schiedshof zum 
Schiedsrichter bestellt wird, so daß die Gewähr 
einer unparteiischen Entscheidung gegeben ist. D a 
mit ist jener Skepsis gegenüber einem Urteil, das 
Staatsangehörige der ander en Partei über den Streit- 
stoff gefällt haben, die Grundlage entzogen. Die 
Vertretung ihrer Interessen kann jede Partei — so
weit sie nicht selbst auftreten will, was der weiten 
Entfernung wegen selten möglich sein wird — dem 
bei der I.H .K. bestellten offiziellen Vertreter ihrer 
Landesgruppe übergeben, wie das häufig geschieht. 
Das lästige Suchen und die Bezahlung eines aus
ländischen Anwaltes fallen also bei diesem V er
fahren weg, und die Schwierigkeit einer ordnungs
mäßigen Information wird bedeutend vermindert. 
Die Zeitersparnis ergibt sich aus der Tatsache, daß

hier kein großer Behördenapparat in Bewegung g e 
setzt wird, sondern der einzelne Fall schnell und 
sachlich von den Schiedsrichtern erledigt wird. 
Honorierung der Schiedsrichter ist im allgemeinen 
nicht üblich, wie auch das Schiedsverfahren selbst 
grundsätzlich kostenlos ist; nur die baren Auslagen 
sind dem Schiedsgericht zu ersetzen. Also auch 
die Kostenfrage liegt sehr günstig.

Die I.H .K. empfiehlt den Kaufleuten bei A b
schluß ihrer Verträge mit Ausländern die Aufnahme 
folgender K lausel: Alle aus dem gegenwärtigen V er
trag sich ergebenden Streitigkeiten werden durch 
Schiedsspruch der I.H .K . nach der Schiedsgerichts
ordnung des Schiedsbofes der I.H .K . entschieden 
werden; damit fallen alle Streitigkeiten, die sich 
aus den Verträgen ergeben, unter die Jurisdiktion 
des Schiedshofes der I.H .K .

Für die Vollstreckung dieser Schiedsgerichts
sprüche bleiben gegen die Parteien zwei, W e g e : 
Disziplinarische M aßnahm en durch ihre nationale 
zuständige Handelskammer oder ihren Verband und' 
ein Gerichtsurteil, auf Grund dessen die Voll
streckung zur Durchführung gebracht werden kann. 
Für den letzten W eg bestanden hier und da (z. B. 
in Belgien, Frankreich und Amerika) noch einige 
Hindernisse, die in bezug auf Belgien durch das 
auch von diesem Staat ratifizierte Genfer Protokoll 
vom 24. September 1923 behoben sind; hier eine 
vollständige Gleichheit in der Gesetzgebung aller 
Staaten herbeizuführen, bleibt das ständige B e
mühen der beteiligten Kreise.

Solange es noch kein internationales H andels
gesetzbuch gibt, und solange noch keine internatio
nale Zivilprozeßordnung besteht, dürfte der Weg, 
der dem deutschen Kaufmann von der I.H .K . g e 
zeigt ist, für ihn der günstigere sein, gegenüber 
einer Verfolgung seiner Rechtsansprüche vor aus
ländischen Gerichten. Die deutschen H andels
kammern und die großen Wirtschaftsorganisationen, 
die .größtenteils Mitglieder der deutschen Landes
gruppe der I.H .K . sind, werden es als ihre selbst
verständliche Pflicht auffassen, als V erbindungs
glieder jedem Kaufmann die Benutzung jener E in 
richtung zu erleichtern.

Der fladismarkf im Osten.
Von P e r c y M e y e r ,  Riga.

Zur allgemeinen Ueberraschung erweist es sich, 
jjaß man im ganzen Osten Europas, wo der an-* 
haltende Preissturz am  W eltmarkt vor und nach 
cler Jahreswende eine hochgradige Nervosität aus- 
gelöst hatte, g r o ß e  F l a c h s m e n g e n  a l l z u  
)?0r e i l i g  v e r k a u f t  hat. Mindestens die Hälfte 
aller verfügbaren ExportpArtien war schon bis F e 
bruar zu sehr günstigen Preisen, die sich bedenk- 
hch dem letzten Vorkriegsstände genähert hatten, 
v° r verkauft, teils schon abgeliefert. Mit gemisch
ten Gefühlen nahm man daher in den Ostländern 
die alsdann sprunghaft einsetzende steigende Ten- 
1 rZ ^ Û ‘- kann nicht weiter wundernehmen, 

c aß seit einigen Wochen der Flachsmarkt im Osten 
* *  Angeboten durchaus zurückhält, während die 

achfrage um so lebhafter wird. Kleinere Posten 
Unter 1000 Tonnen v e r k a u f t  R i g a  j e t z t  z u  

r e i s e n  ü b e r  90  P f u n d  j e  1 To .  f o b ,  w äh

rend noch in den ersten Februartagen die Notie
rungen nicht sehr hoch über 60 Pfund hinaus- 
gingen. Innerhalb kaum Zweimonatsfrist haben 
die Preise mithin um 50% angezogen, was das g e 
samte Flachswirtschaftsbild in den klassischen P ro 
duktionsgebieten wesentlich geändert hat. N i c h t  
m e h r  h ö r t  m a n  v o n  e i n e r  F l a c h s b a u -  
m ii d i g k e i t , und es ist möglich, daß  die A ussaat
fläche in den einzelnen Ländern im nahe bevor
stehenden Frühjahr gar nicht so sehr oder über
haupt nicht zurückgehen wird, wie das noch zu 
Beginn dieses Jahres ganz allgemein vorausgesetzt 
wurde. Freilich ist der Ausfall, der durch übereilten 
Verkauf zu niedrigen Preisen entstanden ist, nicht 
mehr gutzumachen. Dagegen ist man jetzt gewitzigt 
und sucht durch zurückhaltendes Angebot ein wei
teres Anziehen der Preise zu bewirken. Diese 
Flachshandelspolitik, hauptsächlich von R i g a  und
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M o s k a u  ausgehend, ist auch für E s t l a n d  und 
L i t a u e n  bestimmend. Hinzu kommt der U m 
stand, daß  man sich in den meisten Flachserzeu
gungsländern hinsichtlich der E r n t e m e n g e n  i m 
v o r i g e n  H e r b s t  m e h r  o d e r  w e n i g e r  g e 
t ä u s c h t  h a t ; nicht nur Lettland kann in dieser 
Saison nicht unbedeutend weniger Exportware auf
bringen als im Jahre vorher, auch Rußland, wo die 
Ernteschätzungen jetzt gar schon um 20—25% nied
riger lauten als vor wenigen Monaten, verfügt über 
ein verhältnismäßig recht kleines Ausfuhrkontingent 
und in Estland, dessen Export im gegebenen Falle 
übrigens selten 10 000 Tonnen im Jahre erreicht, 
liegen die Dinge ähnlich. Einzig L i t a u e n  verfügt 
diesmal über g r ö ß e r e  A u s f u h r m e n g e n ,  
freilich von geringerer Qualität. Alle diese Staaten 
haben nun in ihrem Flachs ein Pfund, mit dem 
sie wieder wuchern können.

Wesentlich u n g ü n s t i g e r  ist es mit der 
Frage der I n d u s t r i a l i s i e r u n g  d e r  F l a c h s -  
f a s e r a u f b e r e i t u n g  hier bestellt. Es gilt in 
allen Oststaaten als Laienaxiom, daß die hier ganz 
überwiegend manuell betriebene Aufbereitung des 
Fasermaterials denkbar unbefriedigende Ergebnisse 
biete. Längst sei es an der Zeit, von den „prim i
tiven M ethoden“ zur Mechanisierung der F ase r- 
aufbereitung überzugehen. Dabei wird jedoch über
sehen, daß die manuelle Bearbeitung, von der es 
jüngst in Moskau hieß, sie habe sich „seit Ruriks 
Zeiten nicht geändert“ , im Gouvernement Pleskau 
(Pskow), namentlich aber im Kreise Ostrow, das 
beste und höchstbezahlte, von den Spinnern am  
meisten bevorzugte Produkt liefert; an zweiter Stelle

folgt der livländische Flachs, ganz gleich ob es 
aus dem heute zu Estland gehörenden Nordlivland 
oder dem lettländischen Livland stammt. Quali
tativ wesentlich tiefer steht schon die lettgallische 
W are (gleichfalls lettländischer Provenienz) und 
noch tiefer rangiert das litauische Erzeugnis, das 
mengenmäßig nun schon die gesamte lettländische 
Produktion zu überragen beginnt. Dem Zug der 
Zeit folgend, hat man in der nun schön zurück
liegenden Gründerperiode von Riga aus eine Reihe 
von mechanischen Flachsbearbeitungsfabriken ins 
Leben gerufen, von denen jedoch nur noch ein Teil, 
und zwar die kleineren Betriebe, funktionierten* 
Bekannt ist der Zusammenbruch der Aktiengesell
schaft „ L i n i “ , deren Lage nach wie vor als hoff
nungslos anzusprechen ist. Nun hat ein ähnliches 
Schicksal auch die mit bedeutendem staatlichen 
Kreditaufwand gegründete „ E e s t i  L i n a “ in Abia 
(Estland) ereilt. Bei der „L ina“ handelt es sich 
ebenso wie bei der „Lini“ (in beiden Sprachen be
deutet das „F lachs“ ) um den V e r s u c h  e i n e r  
R a t i o n a l i s i e r u n g  d e r  F l a c h s w i r t s c h a f t  
h a u p t s ä c h l i c h  v o n  S t a a t s  w e g e n  a u f  n a 
t i o n a l e r  G r u n d l a g e .  Beide Experimente 
haben bisher augensichtlich n u r  V e r l u s t e  u n d  
s c h w e r e  E n t t ä u s c h u n g e n  gebracht. In Li
tauen zieht man es vor, die Ergebnisse in Lettland 
und Estland abzuwarten und einzig Rußland setzt 
die Versuche mit der Mechanisierung der Flachs
aufbereitung immer noch hartnäckig fort. In ab
sehbarer Zeit wird aber aller Voraussicht nach der 
manuell aufbereitete Flachs das Feld behaupten.

iiimimmiiimmmiimmmmiiiiimmmmimmmmimiiiiimiimimimimimiiiimiiiiiimiiiii
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Wirtschaftliche Nachrichten
Schweden.

Außenhandel im Februar mit 16,5 Mill. Kr. passiv.
Nach den vom Handelsamt in Stockholm jetzt veröffentlichten 
vorläufigen Feststellungen schloß der Außenhandel Schwe
dens im Februar bei einer Einfuhr von 108,4 Kr. und einer 
Ausfuhr von 91,9 Kr. mit einem Einfuhrüberschuß von 
16,5 Kr. ab. Verglichen mit dem ersten Monat ds. Js. dessen 
Ziffern 103,5 und 89,7 bezw. 15,8 Kr. lauteten, ist das Ver
hältnis zwischen Ein- und Ausfuhr im Berichtsmonat d a s 
selbe geblieben. Dem Ergebnis des Monats Februar 1926 
gegenübergestellt, in dem  der Einfuhrüberschuß bei einer 
Einfuhr von 99,0 Kr. und einer Ausfuhr von 78,4 Kr. 20,6 
Kr. erreichte, zeigt sich in diesem Tahrc ein etwas günstigeres 
Bild. '

Stockholm-Freihafen. Die Gesamtkosten für die An
lagen des S t o c k h o l m e r  F r e i h a f e n s  haben sich Ende
1926 auf 29,935 Mill. Kr. belaufen. Die städtische Frei
hafengesellschaft verzeichnet für 1926 Einnahmen von 879 017 
Kr. (717 232 i. V.; und führt daraus 500 000 Kr. an die 
Stadt ab, d. i. knapp ein Drittel der von der Stadt aufzu
bringenden Zinsen für das im Freihafen niedergelegte Ka
pital. D er Verkehr im Freihafen hat 1926 882 Fahrzeuge 
von 349 833 nt und 264 Prahme von 16 848 nt sowie 135 951 
t gelöschte und 59 030 t geladene Güter umfaßt.

Für den Stockholmer Zollhafen weist die Hafenverwal
tung für 1926 Gesamteinnahmen nach von 5 296 Mill. Kr. 
gegen berechnete 4 834 Mill. Kr. Der Ueberschuß beläuft sich 
auf 419 874 Kr. gegen veranschlagte 144 750 Kr.

Der Abschluß der Gothenburger Hafenverwaltung ver
zeichnet für 1926 einen Betriebsüberschuß von annähernd 
400 000 Kr. Bei Abrechnung der Zinsen für das in den 
Hafenanlagen niedergelegte Kapital ergibt sich ein Fehl
betrag von fast 230 000 Kr.

Die Werften gut beschäftigt. Zufolge Nya Dagligt 
Allehanda ist die schwedische Schiffbauindustrie gegen
wärtig sehr gut beschäftigt, besonders die W erften an 
der West- und Siidküste haben gut zu tun und zwar in 
einigen Fällen hauptsächlich mit Neubauten. Bei den Be
stellungen handelt es sich um Linienschiffe und Tankfahr
zeuge. Als Fortbewegungsmittel werden hauptsächlich Diesel
motoren verwendet. Von den Werften der Ostküste hat 
z. Zt. nur Oskarshamn M ekaniskaverkstad Neubauten in 
Auftrag. Die Stockholmer Werften sind dagegen nur mit 
Reparaturen beschäftigt.

Reederei verteilt Gratisaktien. Auf der G.V. der schwe
dischen Reedereiaktiengesellschaft Vaxholms nya angfartygs
a.-b. in Vaxholm ist beschlossen worden, das gegenwärtig  
983 500 Kr. betragende Aktienkapital um 245 800 Kr. zu er
höhen durch Ueberführung dieses Betrages vom Disposi
tionsfonds, der 250 000 Kr. beträgt, auf das Aktienkapital. 
~~~ Wie wir dem  Bericht in „G. H. & S. T .“ weiter ent
nehmen, hat die Gesellschaft seit 1914 unverändert acht 
Prozent Dividende verteilt und bereits einmal im Jahre  1917 
Gratisaktien im  Betrage von 320 000 Kr. ausgegeben.

Gründung einer neuen schwedischen Reederei. Wie
j.Handelstidningen“ meldet, ist in Lerberget eine neue Ree
derei in Bildung begriffen. Als Gründer werden genannt: 
P- L. Pahlssen, Johannes Andersson, Holmer Hanssen, 
F • Olssen und Joel Olssen. Das Aktienkapital wird wenig
stens 100 000 und höchstens 300 000 Kr., verteilt in Aktien 

je 500 Kr. ausmachen.
Bevorsthende Tiefkonjunktur für die nordische Zellstoff- 

jndustrie. Zufolge „Sydsv. D agb lad“ hat sich der Disponent 
L  H edberg  über die Lage auf dem Papier- und Holzmasse- 
*narkt sehr pessimistisch geäußert. E r  meint, daß  die Pa-
P^rproduktion nicht nur in England, sondern auch in F rank 
reich, Amerika und Kanada infolge der verminderten Nach
frage nachgelassen habe. Auf der anderen Seite haben
Schweden, Norwegen, Finnland und Kanada ihre Produktion 
gesteigert und man könne damit rechnen, daß etwa 900 000 
Tonnen Sulfitzellulose unverkauft bleibt. Nur eine allge' 
nieine Produktionsminderung wäre nach Ansicht des ge
kannten Fachmannes imstande, einen Preissturz zu ver
ändern .

Stockholms superfosfatfabriks A /B. wird in Kürze eine 
erste s c h w e d i s c h e  F a b r i k  z u r  H e r s t e l l u n g  v o n  
S y n t h e t i s c h e m  S t i c k s t o f f  nach d e r  F auserschen 
Methode in Ljungaverk bei Sundsvall errichten. Die Anlage

wird bescheidenen Umfang erhalten, sie dürfte zunächst 
als ein Versuch zu betrachten sein.

Höhere Dividende beim Streichholztrust. Nach einer 
(TT)-Meldung an „Sydsv. D agbl.“ unter Bezugnahme auf 
eine Notiz in ,,N. D. A.“ hat die Leitung von Svenska 
tändsticksbolaget am Montag beschlossen, die Dividende 
für 1926 von 12 auf 15 Prozent zu erhöhen.

Neuer Straßenbelag. Im Regierungsbezirk Nyköping ist 
kürzlich eine neue S t r a ß e n b e l a g - M e t h o d e ,  eine E r 
findung des schwedischen Ingenieurs J. Behmer in Eskil- 
stuna, demonstriert worden. Die Masse, bei der  Bitumin 
als Bindemittel verwandt wird, wird unter starkem  Druck 
von einer lokomotivenähnlichen Maschine komprimiert, die 
in einer Minute 6 m einer 2 m breiten Straße und an einem 
Achtstundentag 5.760 qm belegen können soll. Nach einem 
Zeugnis der Materialprüfungsanstalt gestattet eine nach dieser 
Methode belegte Straße bedeutend größere Belastung als 
eine Stampfasphaltstraße.

Norwegen»
Ein Drittel der norwegischen Handelsflotte englischer 

Herkunft. Wie „Handelstidningen“ der neuerschienenen Auf
lage von „Norges lasteskib“ entnimmt, sind von den 1200 
Schiffen, die heute unter norwegischer Flagge segeln, etwa 
350 oder unter Berücksichtigung der  Tonnage etwa ein 
Drittel auf englischen Werften gebaut worden. Auf ein
heimischen Werften wurden rund 400 gebaut, doch erreicht 
der Umfang an Tonnage den Teil der Handelsflotte eng
lischer H erkunft nicht. Holland hat etwa 100, Dänem ark 
und Deutschland je 60, Schweden 48, die Ver. Staaten 34, 
Kanada 18, China 17, Frankreich 11 und Japan  10 geliefert.

Norwegische Schiffsneubauten. Am 1. April waren für 
norwegische Rechnung im Bau befindlich bzw. in Auftrag 
gegeben 51 Schiffe von zusammen 241000 Tonnen, darunter 
21 Dieselmotortankschiffe von insgesamt etwa 144 000 To. 
Wie wir dem  Bericht in „Norges Handels og Sjöfartstidende“ 
weiter entnehmen, haben davon die norwegischen W erften 
nur neun Aufträge von zusammen 5200 Bruttotonnen be
kommen, während in Schweden 12 Schiffe von zusammen 
70 850 Tonnen in Auftrag gegeben worden sind. Außerdem 
sind bestellt in Deutschland 10 Schiffe von zusammen 61500 
Tonnen, in Dänem ark 8 Schiffe von 50 100 Tonnen, in 
Frankreich 5 Schiffe von 17 800 Tonnen und in Holland ein 
Schiff von 9000 Tonnen.

Aufhebung des norwegischen Branntweinverbots am
2. Mai. Nach einer (TT)-Meldung an „Sydsv. Dagbl.,, 
ist das Gesetz betreffs der Aufhebung des Branntweinver
bots vom Staatsrat genehmigt worden und es wird nun
mehr am  2. Mai in Kraft treten.

Dänemark.
Dänemark zieht sich aus Litauen zurück. Am 1. April 

d. J . ist das Amt des Landwirtschaftsattachees bei der 
dänischen Vertretung in Kowno aufgehoben worden. Damit 
dürfte der Versuch der Dänen, in Litauen durch Anlage 
von Musterfarmen festen Fuß zu fassen, aufgegeben sein. — 
Es ist zu befürchten, daß  das B u t t e r g e s c h ä f t ,  das 
von dänischen Fachleuten hochgebracht wurde, nun wieder 
zurückgeht.

Beantragtes Reedereidarlehen für die dänische Segel
flotte. Wie „H andelstidning“ aus Kopenhagen erfährt, hat 
der Folketingsman Halfdan Henriksen, der  im dänischen 
Reichstag als der einzige Fachmann auf dem  Gebiete des 
Schiffahrtswesens gelten kann, als Vorsitzender der kon
servativen Partei den Antrag eingereicht zur Gewährung 
billiger Betriebsdarlehen an Segelschiffreeder den Betrag 
von 750 000 Kronen zur Verfügung zu stellen. — Bekanntlich 
hat die dänische Segelschifflotte in de r  letzten Zeit einen 
außerordentlichen Rückgang erfahren, so daß  mit ihrem 
völligen Verschwinden bereits gerechnet werden mußte. In 
der Begründung des obigen Antrages wird nicht nur auf 
die durch die Erhaltung der Segelschifflotte gewonnene Ar
beitsmöglichkeit hingewiesen, . sondern vor allen Dingen die 
Bedeutung für die Ausbildung neuer Seeleute betont. Der 
Antrag wird von der gesamten Partei des Antragstellers be
fürwortet und außerdem  scheint im Reichstag ziemlich starke 
Stimmung dafür zu herrschen.

Zahlungseinstellung einer dänischen Bank. Nach einer 
(TT)-Meldung an „Sydsv. D agbl.“ hat Odense Privatbank
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ihre Zahlungen einstellen müssen. Auf der zum 30. März 
einberufenen Generalversammlung hat der  Aufsichtsrat die 
Auflösung der Bank beantragt. Das gesamte Aktienkapital 
beträgt 600 000 Kr.

Bevorstehende Milderung der dänischen Bestimmungen 
für ausländische Handlungsreisende. Die im Ausschuß des 
dänischen Folketings gegenwärtig gepflogenen Erw ägungen 
■und stattfindenden Verhandlungen über die neuen .Vorschriften 
für ausländische Handlungsreisende werden, wie „Börsen“ 
erfährt; eine Milderung der jetzt geltenden Bestimmungen 
bringen, wenn auch nicht in dem Maße, wie sie der Ge
setzesvorschlag vorsieht. Als gewiß kann jedenfalls gelten, 
daß  die ausländischen Handlungsreisenden keine Genehmi
gung erhalten werden, in» Orten mit weniger als 2000 Ein
wohnern Geschäfte zu m a ch en /

Der Zoll auf Zigarren ist durch Reichstagsbeschluß 
ab 1. April 1927 von 5,20 Kr. je Kg. auf 4,50 Kr. herab
gesetzt worden.

Lettland.
Der Schiffsverkehr Rigas ist im F e b r u  a r in viel 

höherem Maße durch die ungünstigen Eisverhältnisse ge 
hindert worden ,als im Januar. W ährend am Anfang des 
Monats nur kurze Unterbrechungen im Schiffsverkehr ver
zeichnet werden konnten, ist in der Zeit vom 20. bis 28. 
Februar kein einziges Schiff in den Hafen eingelaufen oder 
ausgelaufen. Bei den gegebenen ungünstigen Verhältnissen 
muß es immerhin als ein Erfolg bezeichnet werden, daß im 
Berichtsmonat doch 28  S c h i f f e  m i t  20 014 N t r g t. i n  
d e n  R i g a e r  H a f e n  e i n g e l a u f e n  sind, davon mit 
Ballast 8 Schiffe mit 7222 Ntrgt. Im Februar 1926, der 
allerdings noch viel niedrigere Temperaturen aufwies, waren 
es deren  nur 12 mit 11363 Ntrgt.

D er F l a g g e  nach waren von den eingelaufenen 
Schiffen: lettländische 8 (4), deutsche 14 (4), dänische 1 (—), 
großbritannische 3 (2), norwegische 1 (—), schwedische 1
(—), russische — (1). *)

Die E  i n f u h r war sehr unbedeutend, sie beschränkte 
sich in der Hauptsache auf K o h l e n ,  die aus D a n z i g  
und Blyth eingeführt wurden, Zucker, Getreide und Stück
gut, das die Stettiner Dampfer nach Riga brachten.

Weit wichtiger war die A u s f u h r ,  da recht viel Holz 
verfrachtet worden ist. Kein einziger von den 33 aus
gehenden Dampfern lief mit Ballast aus, zum großen "I eil 
hatten sie Holz oder Flachs geladen.

D i e  3 3  a u s g e h e n d e n  D a m p f e r  verfügten ins
gesamt über eine Tonnage von 22 575 Nrgt.

Nach den B.e s t i m m u n g s o r t e n  verteilten sich die 
ausgegangenen Schiffe wie folgt:

Nach Zahl Reg;.-Tons
L e t t a n d .................3 1316
Deutschland . . .  14 6.287
E s t l a n d .................1 813
Dänemai k . . . .  2 1220
G roßbritam ren . . 9 9.100
H o l l a n d ................. 2 2.146
B e l g i e n .................2 1.693

" Total 33 " 22 575 '
(Aus der ,,Rig. Rundschau“ .)

Freie Schiffahrt. Die warme W itterung hat es be
wirkt, daß  die S c h i f f a h r t  auf  R i g a ,  ebenso wie auf 
R e v a l ,  unbehindert durch Eis vor sich geht.

Giroverkehr. Die deutsche Reichsbank hat mit der 
Bank von Lettland ein Abkommen über Anschluß Lettlands 
an den internationalen G i r o v e r k e h r  ab 8. April 1927 
getroffen. Es können nunmehr im Giroverkehr Summen 
überwiesen werden nach Danzig, Dänemark, Holland, Lett
land, Norwegen,/ Oesterreich, Schweden, Schweiz, Tschecho
slowakei, Ungarn (a .d. I. u. H.).

Das neue Kühlhaus in Riga ist fertiggestellt worden. 
Dazu bem erkt die „Rig. Rundschau“ : Um  die Unterhalts
kosten und eine gewisse Amortisationsrate zu bestreiten, wird 
für jedes Kilogramm eingelagerter Butter eine Gebühr von
2 Santim erhoben werden. Hierin werden die Unkosten der 
Annahme, des Verwiegens, der/ Einlagerung in die Kühl
kammern und die Heranschaffung der Butter bis zum Schiff 
einbegriffen sein. Diese seitens des Landwirtschaftsmini
steriums festgesetzte Abgabe- dürfte wohl seitens der E x 
porteure nicht beanstandet wrerden.

Riedels Handelsadreßbuch Lettlands für 1927 (vierter 
Jahrgang), Verlag von Robert Riedel, Riga (Postfach 643).

*) Die eingeklammerten Zahlen beziehen sich auf den 
Februar 1926.

Dieses weiten Kreisen u n e n t b e h r l i c h e  A d r e ß b u c h  
ist in neuer Auflage erschienen; es enthält ein alphabetisches 
B r a n c h e n v e r z e i c h n i s  der wichtigsten Industrie- und 
Handelsfirmen nach Städten bzw. Kreisen geordnet, ein 
a l p h a b e t i s c h e s  F i r m e n r e g i s t e r . u n d  ein a l p h a 
b e t i s c h e s  B e z u g s  q u e l l e n  - R e g i s t e r  d e r  S t a d t  
R i g a .  Das Buch umfaßt 220 Seiten, ist in 4 Sprachen, 
deutsch, lettisch, englisch, russisch gehalten, dabei aber so 
glücklich angeordnet, daß man sich leicht zurechtfindet. 
W er geschäftlich mit Lettland zu tun hat, sollte sich das 
Handelsadreßbuch kommen lassen.

Estland.
Außenhandel. Im F e b r u a r  betrug der Wert der 

E i n f u h r  539,3 Mill., der W ert der A u s f u h r  616,9 Mill., 
mithin der Ausfuhrüberschuß 77,6 Mill. Emk.

D i e  b e d e u t e n d s t e n  A u s f u h r p r o d u k t e  
w a r e n :  Milchprodukte 138,1 Mill., Holzmaterialien 61,6
Mill., Papier 112,1 Mill., Flachs 124,9 Mill., Erzeugnisse der 
Textilindustrie 125,3 Mill. Emk.

I n  d e r  E i n f u h r  e r g a b e n  g r ö ß e r e S u m m e n :  
Getreide 55,6 Mill., Baumwolle und Heede 84,3 Mill., E r 
zeugnisse der Textilindustrie 62 Mill., Eß- und Genußwaren
69,1 Mill. Emk.

Im J a n u a r  betrug der Wert der Einfuhr 615,4 Mill. 
(nicht 619,8 Mill.), der Wert der Ausfuhr 531,5 Mill. Emk., 
so daß  sich der Einfuhrüberschuß auf 83,9 Mill. Emk, 
berechnete. Für die zwei ersten Monate d. J. ergibt sich 
nun ein Passivsaldo von 6,3 Mill. Emk. gegen ein Aktiv
saldo von 37,1 Mill. Emk. in den zwei ersten Monaten 1926.

Die Butterausfuhr im Februar 1927. Laut den Daten 
der Kontrollstation für Milchprodukte sind im Laufe des 
Monats Februar 1927 364 816 Kg. Butter (445 040 Kg. im 
Februar 1926) in das Ausland gegangen. Der größte Teil 
dieser Butter ging nach D e u t s c h l a n d .  Deutschland 
354 950 Kg., England 8650 Kg. und Dänem ark 1215 Kg.

Einfuhr von Düngemitteln. Wenn man die Daten des 
Statistischen Zentralbüros über die Einfuhr von Dünge
mitteln im Laufe der letzten 3 Jahre  vergleicht, so stellt 
sich he rau s , ' daß nach Estland hauptsächlich S u p e r p h o s 
p h a t  eingeführt wird, dessen Quantum sich jedoch im 
vorigen Jah r etwas verringert hat.

E i n f u h r  v o n  S u p e r p h o s p h a t :
Tonn. Wert in 1000 Emk.

1924 14.639 84.124
1925 24.560 146 878
1926 18 777 110190

Als zweites nach Estland eingeführtes Düngemittel ist 
das K a l i s a l z  zu nennen. Die Einfuhr des letzteren hat 
sich im vorigen Jah r vergrößert.

E i n f u h r  v o n  K a l i s a l z :
Tonn. W ert in 1000 Emk.

1924 3.545 24.317
1925 5.786 38.955
1926 5.764 42.512

Von den übrigen Düngemitteln wurden bedeutend ge
ringere Quantitäten nach Estland eingeführt.

Da die Einfuhr von Düngemitteln nach Estland im 
Jahre  1925 im Gegensatz zum Jahre  1923 rapide stieg, so 
ist darin nichts besonderes zu erblicken, wenn die Einfuhr 
derselben im Jahre  1926 etwas nachgelassen hat. Unge
achtet dessen sind in den beiden letzten Jahren  bedeutend 
mehr Düngemittel verwendet worden als im Jahre  1924, was 
zur Bestätigung dafür dient, daß die Verwendung von 
Düngemitteln für die Landwirtschaft einträglich e r s c h e i n t .

Dänen bauen in der Nähe von Waiwara eine Brenn- 
Schieferfabrik. Die Regierung hat in diesen Tagen den 
Vertrag der Brennschieferkonzession mit einer dänischen 
Finanzgruppe bestätigt. Das Konzessionsterritorium umfaßt
2,3 H ek tar  Land. D er betreffende Vertrag soll dieser I a g c 
unterzeichnet werden.

Die Dänen, welche in diesem Fall als neue Kon 
zessionäre auftreten, beabsichtigen auf konzessioneller Grund
lage vorerst eine Probe-Oelfabrik zur Verarbeitung vorl 
100 Tonnen Brennschiefer täglich zu bauen.

Litauen.
Außenhandel. Im F e b r u a r  betrug der Wert der 

E i n f u h r  15,7 Mill., der W ert der A u s f u h r  25,6 MUi-, 
mithin der Ausfuhrüberschuß 9,9 Mill. Lit.

Die Holzflößerei auf dem Memel. Wie bekannt, g 
lang es im vorigen Jah r  nicht, in direkten litauisch-po n 
sehen Verhandlungen, die Flößung polnischen Holzes a
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der Memel zu regeln. Nun ist das Recht zur Flößung von
100 000 Festm eter Holz aus polnischen W äldern durch, litau
isches. Gebiet e n g l  i s d i e  n Firmen,,gestattet worden. Damit 
ist diese' auch für das Memelgebiet wichtige Frage wenig
stens zum Teil gelöst.-

Auswanderung. ' In letzter Zeit hat die Auswanderung 
aus Litauen nach S ü d - A  m e r i k a  außerordentlich zuge- 
nomme'n. Die Auswanderer sind A r b e i t e r  u n d  L a n d 
w i r t e .  — Die unerquicklichen wirtschaftlichen und poli

t ischen  Verhältnisse lassen den Litauer seines selbständigen 
Staatswesens nicht froh werden.

Zunahme des deutschen Transits durch Litauen. Nach 
litauischen statistischen Angaben macht sich in letzter Zeit 
eine Abnahme des" russischen Transits über Litauen bem erk
bar, während der deutsche Transit zunimmt. Bis zum 18. 
März einschließlich warfen durch Litauen aus Rußland nach 
Deutschland 482 W aggons mit 6592 Tonnen Inhalt ge
gangen, dagegen aus Deutschland nach Rußländ 821 W ag
gons mit 9852 Tonnen, darunter befanden sich 3 W aggons 
Trakehner P fe rd e ! und über 10 Waggons Zuchtschafe.

Freie Stadt Danzig»
Das Tabakmonopol wurde vom Senat angenommen, 

nachdem eine Einigung mit Polen erzielt worden war, wobei 
das Danziger Monopol dem polnischen im großen und 
ganzen angepaßt würde.

Es kommen vier Gesetze in Frage:
1. Ein Abkommen zwischen der Freien Stadt Danzig 

Und der Republik Polen zur Durchführung eines Tabak- 
monopols im Gebiete der Freien Stadt Danzig.
„ 2- Eine Verordnung betreffend das Tabakmönopol vom
ö.l. März 1927 (Monopolgrundgesetz).

3. Eine Verordnung betr. die Ueberleitung zum Tabak- 
nißnopol vom 31. März 1927.
k • 1̂ ' E ine Verordnung über das Entschädigungsverfahren 

ei d e r  Einführung des Tabakmonopols.
^  Das Monopolgrundgesetz ■(§ 2) trat am  1. April in 

_ratt mit Ausnahme der Bestimmungen, die sich auf die 
orioPolbewirtschaftüng beziehen.

Für den Kleinhandel ist eine Uebergangszeit von drei 
Janrerv vorgesehen. Bis zur Durchführung der Monopol- 
^Y^rtschaftung- dürfen in den bisherigen Betrieben noch 

abakwaren hergestellt und vertrieben werden. 
e- Reisende, die vom Zollauslände - kommen, dürfen zum 
<inf'r\Cn Verbrauch T abak waren in folgenden Mengen frei 

' - t ih  U' n ’ 25 Gramm Rauchtabak oder 10 Gramm Schnupf- 
° d er 25 Stück Zigaretten oder 10 Stück Zigarren.! 

y  v. er seewärtige Warenverkehr zeigte im M ä r z  folgende 
hr , en (Vorläufige Berechnung): E i n f u h r  92 967 To. (Fe- 
406 764 'p unC* A u s f u h r  477 101 To. (Februar

t p ie  Steigerung in der Ausfuhr beruht auf der verstärk- 
Ausfuhr von Kohle und Holz. Kohlen 291 763 To. 

V Dr- ^44 227 To.), Holz 138 782 To. (Febr. 109 114 To.), 
führt 01V  ^ en über den Danziger Hafen im März ausge- 
80 74f>n °hlenmengen gingen 142 306 To. nach Schweden, 
14 61« " r ° '  n ach Dänemark, 20102 To. nach Norwegen, 
nach r ° ’ nacb Lettland, 14 000 To. nach Italien, 13 586 To. 
nn r h  t .rankreich, 4295 To. nach Rußland und 1203 To. 

^itaueti-,

Polen.
Kohleh*6 J ^ ° ^ enkrise auf dem Marsche. Die Ziffern der 
RiirV ;a u , uhf Polnisch-Oberschlesiens zeigen im März einen 
Tonri^an^ gegenüber d em  Februar um 77 000 auf 694 0Ö0 
Febru'11' trotzdem dbr M ärz '4  Arbeitstage mehr hatte als der 
107 norT-r durchschnittliche Tagesförderung fiel von
über 1 \T°irnCn au  ̂ ^  000. Die Haldenbestände wuchsen auf 

p.. Ihon Tonnen.
Falle l(j P°*n*schen Einfuhrgenehmigungen, deren Frist im 
wu *1 . Nichtausnutzung bisher gewöhnlich verlängert
l o n c r ’; Wer neuerdings grundsätzlich ni c h t  m e h r  p r o -  
au &l e r t ,  wenn sie in der vorgeschriebenen Zeit nicht 
Finf^h W° rden s ind. Eingaben wegen Verlängerung der 
n a ■,*. r erlaubnis werden wie neue Anträge auf Importge- 
d e n ^ 1̂ 11̂  bandelt und nur dann berücksichtigt; wenn für 
g ent In , rage kommenden Zeitraum noch ein freies Kontin- 
niTrl Xor anc ên ist. Besondere Ausnahmen können aber ge- 
W n-1' we en; wenn der Nachweis erbracht wjrd, daß die 
gerieh 'nUl Wei% e Tage nach dem  Erlöschen der Einfuhr- 
runcr migu" *  (in f°lge unvorhergesehener Transportverzöge- 

IVSWc • ^°^en eintrifft. (Anzeiger — Essen.)
Mini i ,le.. lcks t°ffwerke Chorzow werden, laut Beschluß des 

errat6s’ vom 1. April d. J., aus der staatlichen. Be

wirtschaftung in eine rein kommerzielle übergeführt werden.
Schiedsspruch im Lodzer Textilarbeiterstreik. Der unter

der Führung des Vizepräsidenten Bartels stehende Schlich
tungsausschuß im Lodzer Textilarbeiterstreik hät einen 
Schiedsspruch gefällt, nach dem  den Arbeitern eine fünf- bis 
zwölfprozentige Lohnerhöhung zugebilligt wird.

Rußland.
Außenhandel. Im F e b r u a r  betrug der W ert der 

E i n f u h r  49,1 Mill. Rbl. (Jan. 55,1), der W ert der  A u s 
f u h r  37,9 Mill. Rbl. (Jan. 38,5), mithin der Ausfuhrüber
schuß 11,2 Mill. Rbl. (Jan. 16,6 Mill.).

Sowohl die Ein- wie die Ausfuhr sind im Vergleich 
zum vorigen Jah r  zurückgegangen, namentlich aber die 
Einfuhr^ wodurch .eine aktive Handelsbilanz ermöglicht wurde. 
Obwohl sowohl die Getreide- wie auch die Flachspreise 
auf dem  W eltmärkte anzogen, konnte die günstige’ K on
junktur .infolge Depression auf dem  Innenmarkt nicht atis- 
genutzt werden. Für Holz soll mehr Interesse bestanden 
haben. Die Ausfuhr der landwirtschaftlichen Produkte hatte 
in den ersten fünf Monaten des neuen Wirtschaftsjahres: 
einen .Wert von 93,7 Mill. Rbl. gegen 108,9 Mill. in den ersten 
fünf Monaten des vorhergehenden Jahres. — E ine  gewich
tige Rolle in der Ausfuhr spielten Manganerze und Zucker.

Die Mologa Holzindustrie A. G. (vergl. „O .-H .“ Nr. 6 
und 7) hat G e s c h ä f t s a u f s i c h t  beantragt. — D a dis 
Sowjetregierung das erwartete Entgegenkom m en nicht zeigte, 
fiel die Voraussetzung für eine Unterstützung durch' die 
deutsche Regierung fort. Die russische Regierung kann 
materiell nichts verlieren, da bei Nichterfüllung des Vertrages 
die Konzession an sie zurückfällt. — Falls es nicht gelingen 
sollte, zu einer Einigung zu kommen, wären etwa 20 Mil
lionen Mark deutschen Kapitals, die ins Unternehmen ge
steckt wurden, verloren.

Es ist anzunehmen, daß  die Sowjetregierung entgegen- 
kommen wird, um das Aeußerste zu vermeiden; ein Zu
sammenbruch würde das ausländische Kapital vor ähnlichen 
Unternehmungen abschrecken.

Der zwischen dem Leningrader Maschinenbautrust und 
der englischen Gesellschaft Metropolitain Vickers geschlos
sene Vertrag auf technische Beihilfe ist von dem  H aup t
konzessionskomitee gebilligt und von dem  Rat der Volks
kommissare der Union der SSR bestätigt worden.

Nach dem  Vertrag räumt Metropolitain Vickers dein 
Leningrader Maschinenbautrust das ausschließliche Recht des 
Baues innerhalb der UdSSR von Dampfturbinen u^d Kon
densationseinrichtungen jeglicher Leistungsfähigkeit für sta
tionäre sowie Schiffsanlagen auf Grund von Zeichnungen 
und Patenten ein, die von der Metropolitain Vickers bisher 
und im weiteren Verlaufe der Vertragsgültigkeit angewendet 
werden. —-

Ferner stellt Metropolitain Vickers dem  Maschinenbau
trust ausführlich ausgearbeitete Offerten auf sämtliche An
fragen zur Verfügung, die sich auf Dampfturbinen und 
Kondensationseinrichtungen beziehen; desgleichen jegliche 
Projekte, Zeichnungen und anderweitige Angaben.

Im Laufe der Gültigkeitsdauer des Vertrages besitzen 
die Bevollmächtigten des Leningrader Maschinenbautrusts 
das Recht des freien Zutritts zu sämtlichen W erken des 
Metropolitain Vickers, wo Dampfturbinen und Kondensa
tionseinrichtungen hergestellt werden; dieses Recht bezieht 
sich auch auf Laboratorien, technische Büros und die Kon- 
struktionsabteilung der Turbinenwerke. Auf Antrag des M a
schinenbautrusts ist Metropolitain Vickers verpflichtet, die 
notwendige Anzahl von sachverständigen Ingenieuren sowie 
Meistern auf die W erke des Trusts zwecks entsprechender 
Anleitung der Produktion zu entsenden.

Metropolitain Vickers hat sich ferner verpflichtet, säm t
liche ihm gehörende Rechte auf Erfindungen und Patente 
sowie Zeichnungen, Berechnungen und Modelle dem Ma
schinenbautrust zur Verfügung zu stellen.

Für die technische Beihilfe zahlt der Leningrader Ma
schinenbautrust an Metropolitain Vickers Pauschalsummen, 
für die die einzelnen Fristen im Vertrage vorgesehen sind. 
Die Vertragsdauer beträg t 5 Jah re  mit dem Recht der V er
längerung. Nach Ablauf d e r  Vertragsfrist behält der Ma
schinenbautrust das Recht der unentgeltlichen Nutzung sämt
licher Berechnungen und Zeichnungen, die er w ährend der 
Vertragsdauer erhalten hat. Das gleiche bexielijt sich auch 
auf Patente, für die er jedoch eine Entschädigung im Laufe 
Von 5 weiteren Jahren  zahlen muß. * r

Für die Austragung vori Streitigkeiten sieht der V ertrag , 
nach M aßgabe dessen welche Seite die beklagte ist, . ein 
Schiedsgericht in London oder Leningrad vor.
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Finnland
Der Warenaustausch mit den verschiedenen Ländern 

während der Monate J a n u a r  u n d  F e b r u a r  1927 bzw. 
1926 ergab, nach dem „M ercator“ , folgendes Bild in Mil
lionen Fmk.:

Einfuhr Ausfuhr
J a n —Febr. J a n .—Febr.
1926 1927 1926 1927

R u ß la n d ......................................................  10.1 33.9 31.0 52.8
E s t l a n d ......................................................  2.1 3 3 2 0 2.3
L e t t l a n d ......................................................  0.4 3.3 3.2 1.2
P o l e n ........................................................... 7.8 6.4 0.2 1.1
S c h w e d e n ..................................................  46.7 48.8 16 2 17.6
N o r w e g e n ..................................................  3.1 3.1 1.8 2 0
D ä n e m a r k ..................................................  39.6 317 10.4 8 8
D e u ts c h la n d ..................... ........................  192.4 252 7 66.6 83.8
N ie d e r l a n d e ..............................................  26.6 28 0 5.5 16.5
B e l g i e n ...................................... .... 168 23.1 15.0 8 7
Großbritannien und I r l a n d .................  91.1 106 6 141.1 176.0
F r a n k r e i c h ..............................................  24.7 26.2 17 8 22.1
I t a l i e n ....................................................... *2 5.8 2.6 4.9
S c h w e iz ......................................................  3.9 5.3 0.0 0.1
S p a n i e n ....................................................... 5.4 4 2 1.8 3.0
J a p a n ...........................................................  0 0 0.1 0 5 1.2
E g y p t e n ......................................................  0.0 0.0 0.3 0.9
Vereinigte S t a a t e n .................................. 64.4 126 3 48.0 65.4
B r a s i l i e n ..................................................  3.7 19.4 4.1 1.5
A r g e n t i n i e n ..............................................  3.6 7.5 3 9 7.5
Uebrige L änd e r ......................................  14 6 22.1 6.2 14.6

Insgesam t Mill. b'mk. 560.3 758 0 378.3 491.9
Die Kosten der Lebenshaltung (nach dem offiziellen

Index) machten laut „M ercator“ im F e b r u a r  1188,8 gegen
1187,1 im Januar und 1196,6 im Dezember 1926 und 1165,9 
im Januar 1926 aus.

Folgende Uebersicht zeigt die P r e i s e n t w i c k l u n g  
in den verschiedenen Gruppen (die Preise im ersten H alb
jahr 1914 =  100):

Februar Januar Februar
1927 1927 1926

N a h r u n g ..............................................  1094.7 1092.1 1105.9
K le id u n g ..............................................  1034.7 1034.7 1043.0
W o h n u n e s m i e t e .............................  1334.3 1334.3 1265.7
H e i z u n g ..............................................  1406 4 1404.3 1242.7
T a b a k .................................................. 1298.5 1298.5 1296.9
Z e i t u n g e n ..........................................  1127.0 1127.0 1079.4
S t e u e r n .........................  . . . .  2144.4 2144 4 2050.2

Gesamtkosten: 1188.8 1187.1 1175.0
Es ist demnach eine Verteuerung der Lebenshaltung in
allen Gruppen bis auf Kleidung zu verzeichnen.

Die Finlands-Bank senkte den Bankdiskont von 71/2o/o 
auf 7o/0 ab 22. März d. J. für Wechsel mit Laufzeit bis zu
3 Monaten.

Der Automobilverkehr hat sich in den letzten Jahren  
außerordentlich entwickelt.

Durch ein Gesetz vom Jahre  1922 wurde die offizielle 
Registrierung von M otorfahrzeugen vorgeschrieben. Zu 
Ende des Jahres 1923 waren insgesamt 2895 von Motoren 
angetriebene Automobile (einschließlich Omnibusse und Last
wagen) in Finnland registriert worden. Am Schlüsse des 
Jahres 1926 w ar die Zahl auf 17 738 Automobile mit zu
sammen 455 000 Pferdekräften gestiegen, davon waren Per
sonenwagen rund 12 000, Omnibusse rund 1500 und Last
wagen rund 4200. Außerdem wurden noch 4500 M otorräder 
festgestellt. — Die militärischen Zwecken dienenden Motor
fahrzeuge sind hierin nicht eingerechnet, ebensowenig Aus
ländern gehörige Automobile, die im Lande kürzere Zeit 
fds 3 Monate gehalten wurden.

Auf dem  Lande befinden sich mehr Automobile als 
in den Städten, in den letzteren werden die vorhandenen 
allerdings stärker in Anspruch genommen. Von der oben 
genannten Gesamtzahl entfallen auf das flache Land 54o/o 
de r  Personenautomobile, 74o/o der Autoomnibusse und 660/0 
de r  M otorräder; dafür entfallen auf die Städte 60% der 
Lastautomobile.

Was die Herkunft der Automobile anlangt, so sind 
amerikanischen Ursprungs vier Fünftel der Personenwagen, 
neun Zehltel der Omnibusse. Was aber die einzelnen Marken 
anlangt, so ist F o r d  mit 47,1 oj0 vertreten, es folgen C h e v 
r o l e t  mit 13,6o/o, F i a t  mi t  4,60/0, B u i k  mit  3, 10/0,

C i t r o e n  und R u g b y  jeder mit l,8o/0 usw. — Von den 
M otorrädern sind 65,6 0/0 europäischen und 34,4 0/0 ameri
kanischer Herkunft. — Nach Luxusautomobilen ist in 
Finnland die Nachfrage sehr gering. — Bisher wurde den 
billigen Marken, namentlich dem Fordwagen, der Vorzug 
gegeben. In letzter Zeit ist man aber in Finnland, ebenso 
wie in anderen Ländern, sehr von den billigen Marken zu
rückgekommen, da ihre Lebensdauer zu kurz ist. Man 
wendet sich teureren Marken zu, und da konkurriert eben 
C h e v r o l e t  erfolgreich mit Ford. Die deutschen Auto
mobilfirmen sollten dieser neuen W endung am finnländischen 
Automobilmarkt ihre Aufmerksamkeit schenken. — Die 
Kaufkraft ist in den letzten Jahren gewachsen und man 
kann sich jetzt auch ein teures, aber dauerhaftes Auto
mobil leisten.

Freie Schiffahrt. Infolge günstiger W etterlage sind die 
Häfen B j ö r n e b o r g  und A b o ,  außer Hangö und Hel- 

'singfors, bereits für die Schiffahrt frei.
Drohende Arbeitseinstellung in der Papierindustrie.

Wie „Handelstidningen“ aus Helsingfors meldet, hat der finn- 
ländische Papierindustriearbeiterverband an den Arbeitgeber
zusammenschluß der Papierindustrie bei Androhung der Ar
beitseinstellung am 1. Mai im Falle der Ablehnung fol
gende Forderungen gestellt: Erhöhung der Arbeitslöhne auf 
der ganzen Linie um 25 bis 50 Prozent bei unveränderten 
Naturalleistungen; Erhöhung der Akkordlöhne um 25 Pro
zent; Erhöhung der Grundlöhne der W erkführer in den 
Papier-, Zellstoff- und Kartonfabriken um ebenfalls 25 P ro 
zent. Außerdem wird ein ganz Finnland umfassendes T a
rifabkommen über die Lohn- und Arbeitsbedingungen 
verlangt.

Verzollung von elektrischen Motoren, welche mit an
deren Maschinen fest vereint sind. Das oberste Verwal
tungsgericht hat in einem Spruche vom 1. 12. 1926 be
kannt gegeben, daß  besondere Holzveredelungsmaschinen, 
welche durch solche elektr. Motoren betrieben werden, die 
fest mit der betr. Holzveredelungsmaschine verbunden sind, 
als Holzveredelungsmaschinen zu verzollen sind, da sie den 
wesentlichen Bestandteil des Maschinenaggregates ausmacht.

Aus diesem Anlasse werden mehrere Zollbeschlüsse 
aufgehoben. Die Zollbehörde weist ferner die Zollkammem 
an, in Zukunft bei der Zollbehandlung von Maschinen, 
welche von mit denselben fest verbundenen elektrischen 
Motoren angetrieben werden, stets zu entscheiden, welche 
Teile des Aggregates, die Maschine selbst oder der Motor, 
den Hauptteil ausmachen, und die Verzollung nach dem 
Hauptbestandteile des Aggregates durchzuführen.

Geänderte Postbestimmungen. Durch Verordnung Nr. 
65 vom 25. 2. 1927 werden u. a. folgende §§ der V er
ordnung vom 26. 4. 1924 geändert:

8 5- „Postkarten dürfen nicht länger als 15 cm (bisher 14
cmj und breiter als 10,5 cm (bisher 9 cm), und nicht kleiner
als 10x7 cm sein.

§ 9-
Die Bestimmungen über Drucksachen werden in un

wesentlicheren Teilen abgeändert.

§ 1L •W arenproben dürfen nicht mehr als 500 g wiegen una
nicht mehr als 45 cm lang (bisher 30 cm), 20 cm breit
und 10 cm dick sein. H at die W arenprobe Rollenform, 
darf sie nicht mehr als 45 cm lang (bisher 30 cm) sein, 
bei einem Durchmesser von höchstens 15 cm.

Kursnotierungen der Finlands-Bank.
F in n lü n d isch e  M ark. Verkäufer.

30. M ärz 31. M ärz 1. A p r il 2. A p ril
39,70 

192,95 
1064,50

N ew -Y ork . . . .  . . 39,70 39,70
L o n d o n ............................................ 192,95 192,95
S t o c k h o l m ..................................  1064,50 1064,50
B e r l i n ............................................941,00 944,00 944,00
P a r i s ................................................  156,50 156,50 156,50
B rüssel ....................................... 556,00 556,00 556,00
A m s te r d a m .................................. 1590,50 1590,50 1590,50
B a s e l ................................................  765,00 765,00 765,00
O s l o ................................................  1037,00 1037,00 1036,00
K o p e n h a g e n ..................................  1060,50 1060,50 1060,00
P r a g ................................................  119,00 119.00 119,00
R om  ............................................  185,00 185,00 18<\00
R e v a l ................... ........................  10,70 10,70 10.70
B i g a ................................................  766.00 766,00 766,00
M a d r id ...........................................  725,00 725,00 720,00

39.70 
192,95

1065.00
944.00 
156,50
556.00

1590.00
765.00

1035.00 
1060,50
119.00
189.00
10.70

766.00
720.00
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Beridii über die 4. Vollsammlung der Industrie- und Handeishammer 
zu Sfeffin am 5. April 1927.

Anwesend sind von den Mitgliedern der Indu
strie- und Handelskammer die H erren: Präsident 
Dr. Toepffer, die Vizepräsidenten Vollbrecht und 
Braun, Breem, Kisker, Lieckfeld, Meister, Ortmann, 
Semmelhack, Dr. Behm, Hautz, Kühnke, Retzlaff, 
Blume, Dr. Gollnow, Gottstein, Hornemann, Witt- 
kowsky, Horst, Kramm, Neumann, Winkelhausen, 
Holz, Kronheim, Raemisch, Krüger, Srocka, Freun
dei, Klaembt, Klänhammer, Kujath, E hrensm ann ; 
vom Sekretariat der Kammer: Syndikus Boltze, Syn 
dikus Dr. Schräder, Dieren, Dr. Schoene, Dr. 
Klaembt und Dr. Hoffmann

Außerdem sind ab Beginn der öffentlichen 
Sitzung (Punkt 4 der Tagesordnung) noch anwesend 
die H e r re n : Rittergutsbesitzer Steifensand, Major
a. D. Rotten, Regierungsrat Braun und Regierungs- 
rat Lenzner, Oberregierungsrat Dr. Hirt und Dir.. 
Redeil.

Der Präsident, Herr D r .  T o e p f f e r ,  eröffnet 
die Vollversammlung und begrüßt die Anwesenden. 
Vor Eintritt in die Tagesordnung gedenkt er des 
schmerzlichen Verlustes, den die Kammer durch 
das am 3. Januar 1927 erfolgte Ableben ihres 
Mitgliedes, des H errn S t a d t ä l t e s t e n  E u g e n  
Z a n d e r ,  erlitten hat. Der Verstorbene, der 25 
Jahre im Vorsteherkollegium bezw. der Kammer 
,rn Interesse der Wirtschaft gewirkt hat, gehörte 
zu denjenigen, die mit am eifrigsten ihres Amtes 
gewaltet haben. E r  war Ehrenmitglied der K or
poration der Kaufmannschaft und hatte viele' 
Aemter inne, so z. B. das eines Vorstandsmitgliedes 
der Produktenbörse, des Diezernenten für das B ör
senhaus und für die Korporationskasse, des stell
vertretenden Vorsitzenden des Handlungs-Armen- 
Instituts und 'des Direktoriums des Wiegeamtes. 
Außerdem war er lange Jahre Stadtrat und M it
glied des Stettiner Magistrates sowie Vorsitzender, 
-Ehrenmitglied und Gründer des Verbandes D eu t
scher Oelmühlen. Die Kammer hat viel an ihm ver- 
oren und wird ihm ein ehrendes Gedächtnis b e 

wahren.

Herr Dr. Toepffer übergibt, zu Punkt 1 der 
Jagesordnung — der Wahl des Präsidiums — über 
gehend, den Vorsitz Herrn Konsul Kisker als A l
terspräsidenten, der die Wahl leitet. Zum Präsiden
ten der Kammer wird H err D r. Toepffer vorge- 
geschlagen und einstimmig wieder gewählt.

Herr Konsul Kisker übergibt darauf Herrn 
r - Toepffer wieder den Vorsitz.
, ^ lJrn 1. Vizepräsidenten der Kammer wird dar- 

^ Herr Konsul Vollbrecht vorgeschlagen und mit 
von 32 abgegebenen Stimmen wieder gewählt.

C i t m ^ ^ P rä s id e n te n  der Kammer wird Herr 
D-ffk aun vorgeschlagen und mit 30 von 32 abge- 

enen Stimmen wieder gewählt.
(j* frerr Dr. Toepffer stellt fest, daß  das Präsi- 

m somit konstituiert ist, und geht zu Punkt 2 der
T ^ e??rc*nim£ — Formalien — über. Herr Dr. 
glied * aus> ^aß  er selbst bisher als Mit-
UnH xjlm ^ auPtausschuß des Deutschen Industrie- 

u Handelstages, H err Konsul Vollbrecht als Stell

vertreter im Hauptausschuß fungiert hat. Ferner 
sind in die ständigen Ausschüsse des Deutschen 
Industrie- und Handelstages bisher gewählt g e 
wesen :
H err Konsul Vollbrecht in den Verkehrsausschuß, 
H err Geh. Kommerzienrat Franz Gribel in den

Steuerausschuß,
H err Dr. Toepffer in den Außenhandelsausschuß,, 
H err Johannes Hornemann in den sozialpolitischen

Ausschuß,
H err Albert Horst in den Einzelhandelsausschuß. 
Herr Konsul Vollbrecht in den Postausschuß.

Da sich Widerspruch hiergegen nicht erhebt, 
sollen die einzelnen Ausschüsse mit den Vertretern 
der Kammer in derselben Weise wie bisheif besetzt 
bleiben.

Sodann wird die Verteilung der Geschäfte unter 
die einzelnen Kammermitglieder auf Grund eines 
ihnen vorliegenden Entwurfes vorgenommen. H ie r
bei bittet H e r r ‘Kühnke, noch als Dezernent für den 
Kohlenhandel und als Mitglied des H afenaus
schusses H err Dr. Gollnow, ebenfalls als Mitglied 
des Hafenausschusses aufgeführt zu werden. Die 
Kammer gibt hierzu ihre Zustimmung.

H err Präsident Dr. Toepffer geht im Anschluß 
hieran zu Punkt 3 der Tagesordnung — dem Haus
haltsplan — über und erteilt Herrn Direktor Sem 
melhack das Wort. H err Direktor Semmelhäck1 
erstattet über den Haushaltsplan Bericht. Nach 
kurzer Aussprache wird der Haushaltsplan in der 
den Mitgliedern der Kammer vorliegenden Fassung, 
die zur Deckung der Gesamtausgaben, soweit diese 
nicht durch anderweitige Einnahmen der Kammer 
erfolgt, die E rhebung von Handelskammerbeiträgen 
in Höhe von 20% der Gewerbesteuergrundbeträge 
vorsieht, angenommen. D i e  g e s c h l o s s e n e  
S i t z u n g  d e r  K a m m e r  i s t  h i e r m i t  b e 
e n d e t .

Nach einer kurzen Pause eröffnete H err P räsi
dent Dr. Toepffer den öffentlichen Teil der Sitzung 
und begrüßt, bevor er zu Punkt 4 der Tagesord
nung — Bericht über die Tätigkeit der Kammer seit 
der letzten Vollversammlung — erstattet, die in
zwischen erschienenen Gäste, insbesondere die H e r
ren Regierungsrat Braun und Regierungsrat Lenzner 
und Syndikus Rotten als Vertreter der Handw erks
kammer, Oberregierungsrat Dr. Hirt als Vertreter 
der Reichsbahn, und den stellvertretenden Präsiden
ten der Landwirtschaftskammer, Steifensand.

Im Anschluß hieran erstattet H err Dr. Toepffer 
Bericht über die Tätigkeit der Kammer seit der 
letzten Plenarversammlung und weist einleitend d a r 
auf hin, daß  die Kammer, wie das- seit Jahrzehnten 
Sitte in Stettin gewesen ist, ihre Arbeiten im wesent
lichen im ‘Rahmen des jeden Dienstag zusammen
treffenden geschäftsführenden Ausschusses geleistet 
hat, an denen die Stettiner Mitglieder regelm äßig 
teilnehmen, an denen sich aber auch die aus dem 
Regierungsbezirk stammenden Kammermitglieder 
häufig in dankenswerter Weise beteiligt haben.
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Auch bei ? dem diesmaligen- Rückblick auf - die Tätig
keit der Kam m er seit der  letzten Vollversammlung müssen, 
wie H err Dr. Toepffer sodann ausführt, die Arbeiten auf dem

Gebiet des Verkehrswesens
an erster Stelle erwähnt werden, da sie einen, besonders 
breiten Raum innerhalb der Gesamttätigkeit der Kammer 
eingenommen haben. Es können an dieser Stelle .allerdings 
die mit dem Tarifgebaren der Reichsbahn zusammenhängen
den Fragen, die die Kammer in im m er. größerem  Um'fange 
beschäftigen, unerörtert bleiben, da über diese zu einem 
anderen Punkt der heutigen Tagesordnung ausführlich be
richtet werden wird.

Den Stettiner Hafenfragen im allgemeinen und der' so 
überaus wichtigen

Frage des weiteren Ausbaus des Hafens
im besonderen hat die Kammer wiederum ihre volle Auf-, 
merksamkeit zugewandt. In erster Linie muß hier e r
w ähnt werden, daß der preußischen Staatsregierung gegen
über mit Nachdruck an dem von der Stettiner Iiafengemein- 
schaft aufgestellten D r i n g l i c h k e i t s p r o g r a m m ,  in 
dem  die sofortige Inangriffnahme eines Teils der gesamten 
vorgesehenen Bauarbeiten mit einem Kostenaufwand von
23,8 Millionen gefordert wird, festgehalten wurde. Auch die 
G e s c h ä f t s o r d n  u n g s -  u n d  O r g a n i s a t i o n s v e r 
h ä l t n i s s e  b e i  d e n  H a f  e n g e s e l l s c h a l t e n  be
schäftigten die Kammer in zahlreichen Sitzungen. In dieser 
Hinsicht steht eine befriedigende Regelung, welche die bis
herigen Mißhelligkeiten innerhalb der beiden Hafengesell
schaften zu beseitigen geeignet erscheint, bevor. Die , schon 
seit langer Zeit andauernden Beratungen über die Gestaltung 
einer n e u e n  H a f e n o r d n u n g  haben inzwischen gleich
falls zu einem befriedigenden Abschluß geführt, der den In 
teressen der beteiligten Firtnen vollkommen Rechnung trägt. 
Auch die F r a g e  d e r  V e r m e h r u n g  d e r  g e b ü h r e n 
f r e i e n  L ö s c h -  u n d  L a d e p l ä t z e  im Stettiner Hafen 
ist von der Kammer erneut aufgegriffen worden. H ier ist 
insbesondere die Einbeziehung der im Industriehafen ge 
legenen privaten Anlegeplätze in die ordentlichen Lösch- 
und Ladeplätze von der Kammer verlangt worden. Eine 
Entscheidung über diesen Antrag steht bisher jedoch noch
aus.

Auf dem  Gebiete der
Seeschiffahrt

hat die Kammer eine • große Reihe von Vorlagen erledigt. 
Zu erwähnen sind die S e e v e r k e h r s o r d n u n g  und die 
Arbeiten für die V e r t i e f u n g  d e r  S e e s c h i f f a h r t s . -  
s t r a ß e  S t e t t i n - S w i n e m u n d e .  Die Vertiefungsar
beiten nähern sich mit Ende des Jahres  1928 immer mehr 
ihrer Vollendung. Die Kammer ist mit besonderem Nach
druck dafür eingetreten, daß die weitere Vertiefung auf 10 
m nutzbare Wassertiefe im Anschluß an die 1929 endigende 
vorläufige Vertiefung auf 9 m sofort in Angriff genommen 
wird, und zwar ohne K osten-für die Schiffahrt.

Eine Frage, die die Kammer in der Berichtszeit sehr 
häufig beschäftigt hat, ist die der L i e g e g e l d k a s t e n  
fü r die .

Binnenschiffahrt.
Von der  hiesigen Wasserbaudirektion ist die Kammer ge
fragt ‘ worden, welchen Standpunkt sie gegenüber einer et
waigen E rhöhung des gesetzlichen Liegegelds, wie sie von 
Seiten - der Oderbinnenschiffahrtsinteressenten beantragt w or
den ist, einnimmt. Bei der außerordentlichen Wichtigkeit, 
die dieser Frage zukommt, hat die Kammer jedoch von ^einer 
eigenen Beschlußfassung bisher noch abgesehen und 
einstweilen erst umfangreiche Erhebungen in anderen an 
der Binnenschiffahrt interessierten Bezirken eingeleitet. Diese 
Ermittlungen konnten jedoch bisher noch zu keinem ■ Ab
schluß gebracht werden.

Auf dem  Gebiete des Binnenschiffahrtswesens sind vor 
allem die K a n a l f r a g e n  von besonderer Bedeutung ge
wesen. Erfreulicherweise ist endlich d a s . O t t m a c h a u e r  
S t a u b e c k e n  im letzten Viertel des vergangenen Jahres 
bereits in 'Angriff genommen worden, wenigstens insofern 
als die Unkosten für die Inangriffnahme der Arbeiten be 
willigt worden sind. Ebenso sind die Unkosten für die 
nächsten Jahre  bereits bewilligt und sollen bereitgestellt 
werden. Damit ist den langjährigen Wünschen der Oder
schiffahrt endlich Rechnung getragen, worden. Dagegen ist 
auf de r  Binnenschiffahrtsstraße Stettin—Berlin in den letzten 
T agen ein besonders beklagenswertes Ereignis eingetreten, in
sofern als' die u n t e r s t e  S c h l e u s e ,  b e i  N i e d e r -  
F i n o w  u n d i c h t  g e w o r d e n  ist. Die Schäden, die sich 
schon .seit Jahren dort gezeigt hatten; haben .s ich  allmählich 
zu einer Katastrophe herausgestellt und haben eine Schlie

ßung unseres wichtigsten Wasserweges nach Berlin zur Folge 
gehabt. Die Kammer h a t  seit vielen Jahren die in F r a g e - 
kommenden Behörden auf diese Gefahr aufmerksam ge
macht. Leider sind diese W arnungen nicht so beachtet 
worden, wie es der Ernst der Lage erfordert. Jetzt ist 
u n s  e r  w i c h t i g s t  e.r W a s s e  r w e g n a c h  B e r 1 i n a b - 
g e s c h n i t t e n  worden, und die Binnenschiffahrt muß den 
W eg über Fürstenberg nach Berlin benutzen. Die K am inS  
hat alle Maßnahmen ergriffen, uni der  ■ s c h w e r  e n G e 
f a h r ,  d i e  d ' u r c h  d i e  A b w a n d e r u n g  d e s  S t e U  
t i n e r  V e r k e h r s  d r o h t ,  zu begegnen: < ^

Bei de r  Wichtigkeit dieser F rage  faßt die Kammer 
auf Vorschlag ihres Präsidenten folgende E n t s c h l i e 
ß u n g :

„Die' in den letzten Jahren  wiederholt: angeördneten- 
S p e r r e n  d e r  S c h 1 e u s e  n a  n 1 a g e n b e i  N i exl e r  - 
f i n o w  und auch bei Hohensaatheri zeigen mit aller D e u t - • 
lichkeit, daß  diese Schleusenanlagen in keiner Weise mehl- 
geeignet sind, den Binnenschiffsverkehr, der von Stettin 
über den Großschiffahrtsweg nach Berlin, den Märkischen 
W asserstraßen und der Elbe geht, sicher zu stellen. Durch 
die Schleusensperren ist wiederholt der Schiffsverkehr nach 
Berlin, den Märkischen W asserstraßen und der Elbe ent
weder vollkommen lahmgelegt oder gezwungen worden, den 
weit teureren W eg über Fürstenberg und durch den Öder- 
Spree-Kanal zu nehmen, da  der m i t  e r h e b l i c h e n  Z e i t 
v e r l u s t e n  v e r b u n d e n e  W e g  durch den veralteten 
und bedeutend weniger leistungsfähigen Finowkanal von 
Kähnen von über 220 To., auf die sich der Binnenschiff s- 
und auch der Eildampferverkehr durchweg eingestellt haben, 
nicht befahren werden kann.

Um  eine ordnungsgemäße Durchführung des wich
tigen Binnenschiffsverkehrs zwischen Stettin und Berlin, den 
Märkischen W asserstraßen und der Elbe gewährleisten zu 
können, hält es daher die Industrie- und Handelskam m er zü 
Stettin für dringend erforderlich, daß der B a u  d e s  H e b e 
w e r k e s  b e i  L i e p e  auf jede nur mögliche Weise b e 
s c h l e u n i g t  wird, damit in absehbarer Zeit seine Inbe
triebnahme erfolgen k an n .“

Bezüglich der
Verbesserung des Personenfahrplanes

im Regierungsbezirk Stettin hat die Kammer eine Zu
sammenstellung sämtlicher Wünsche, die ihr innerhalb des
Bezirkes bekannt geworden sind, in einer größeren E in g a b e  
der Reichsbahn unterbreitet. Zur Besprechung dieser F ah r
planwünsche fand im Februar auf der Reichsbahndirektion 
eine Sitzung statt, in der der Kammer seitens der Reichsbahn 
eine Reihe von Verbesserungen auf den Strecken von Stettin 
nach Berlin, Hamburg, Stralsund, Breslau und Demmin
zugesagt wurde (vergl. auch „O .-H .“ Nr. 6).

Ebenso hat die Kammer der Oberpostdirektion eine 
ganze Anzahl von Wünschen bezüglich der

Ausgestaltung des Post- und Telephonverkehrs
im Kammerbezirk zur Kenntnis gebracht* Die Postbehörde 
hat gegenüber den ihr unterbreiteten Wünschen großes Ent
gegenkommen an den Tag  gelegt. Es handelt sich bei diesen 
Wünschen um eine Reihe von Verbesserungen, hauptsächlich 
technischer' Art, des Telephon- und Telegrammverkehrs. 
Auch hinsichtlich des Brief,- und- Paketverkehrs w erden . Ve r 
besserungen zugesagt (vergl. auch „ 0 . - I I .“ Nr. (5).

In der Berichtszeit ist auch die Verwirklichung der 
schon lange geforderten

strafferen Organisation der Stettiner Verkehrspropi ganda 
in. Gestalt der Gründung des S t e t  t i n e  r . . V e r k  e h r s . '  
v e r e i n  G. m. b. H , 'erfolgt. Die Kammer hat sich an der 
Gründung dieses Unternehmens mit einem Jahresbeitrag von 
2000 M. beteiligt, wobei jede Nachschußpflicht, wie sie an
fangs vorgesehen war, ausgeschlossen ist, und hat dafi-'r 
z w e i , ,  S i t z e  in seinem Äufsichtsrat erhalten.

Auf dem-
Gebiet der Rechtsfortbildung

entfaltete die Kammer auch in der Berichtszeit eine leb
hafte Tätigkeit. So wurde wiederum z u e i n e r  R e i h e  v o n 
b e a b s i c h t i g t e n  G e s e t z e s ä n d e r u n g e n  ’ u n <- 
- e n t w ü r f e n  S t e l l u n g  g e n o m m e n ,  von denen hier; 
das G e s e t z  z u m .  S c h u t z  d e r  W a r e n.b e z e i c h '  
n u n g e n  , das G e s e t z  ü b e r  - W a f f e n  u n d  M u n \  
t i o n ,  sowie der Entwurf, betreffend A e n d . e  r u n g  
M i n  d e s t k a  p i t a 1 s d e r  G e s e 11 s c h a f t ,e n ,m i t  , b C'T 
s c h r ä n k t  e r  H a f t u n g ,  erwähnt seien. Auch zu ddV • 
Gesetzentwurf, betreffend die b e e i d i g t e n  B ü c h e  f  
r e v i s o r - e n  u n d  T r e u h ä n d e r ,  nahm die Karmnf 
Stellung, wobei von ihr gegen die Bestrebungen der Bücher^ 
revisoren, die bestehenden wohlbegründeten Rechte der Kam
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mcrn sowohl bezüglich ihrer Anstellung als ihrer Tätigkeit 
zu beschneiden, Einspruch erhoben wurde.

Steuerangelegenheiten
haben die Kammer während der Berichtszeit, wie üblich, 
häufig beschäftigt. Allgemein wurde auf ein für die W irt
schaft tragbares Maß der gesamten Steuern hingewirkt. 
Was insbesondere die Stettiner städtischen Steuerangelegen
heiten betrifft, so haben in dieser Beziehung zahlreiche 
gemeinsame Verhandlungen mit Vertretern der Stadt stattj- 
gefunden, ein Verfahren, das sich in erfreulicher Weise be
währt hat. Mehrfach wurde in diesen Verhandlungen, so
wie auch in verschiedentlichen Eingaben gegen jede E r 
höhung der Gewerbesteuer, als für die Stettiner Wirtschaft 
untragbar, Einspruch erhoben mit der Begründung, daß die 
Steuererträge infolge der Besserung der wirtschaftlichen Lage 
für das Jah r  192(5 ohnehin größer als für die Vorjahre sein 
würden und daß in verschiedenen Punkten auch noch eine 
Einschränkung der städtischen Ausgaben wohl am Platze 
wäre.

Eine rege Tätigkeit leistete die Kammer auch wiederum 
hinsichtlich der mit den

sozialen Lasten
und anderen Abgaben zusammenhängenden Fragen, durch 
welche die Wirtschaft immer noch teilweise in einem un
erträglichen Ausmaß belastet ist. In erster Linie muß hier 
auf die

Berufsschulbeiträge
hingewiesen werden. Der Kammer Avurden zahlreiche E n t
würfe von Ort^satzungen für die Berufsschulen vorgelegt, so 
z- B. für Anklam, Pölitz, Gartz, Züllchow usw. In allen 
L allen wurde seitens der Kammer darauf hingewirkt, die 
kosten für die Berufsschulen möglichst niedrig zu halten 
und den Vertretern der Wirtschaft in den Kuratorien der 
Schulen einen möglichst starken Einfluß einzuräumen.

Die Frage der Heranziehung von Großfirmen der Kon
fektion zu

Handwerkskammerbeiträgen
beschäftigte die Kammer auch in der Berichtszeit weiter. 
'Venn auch die letzten Entscheidungen des Oberpräsidenten, 
zu Ungunsten der Firmen ausgefallen sind, so wies die 
j 'mner doch den H errn  Oberpräsidenten erneut darauf hin, 
aß sie die von ihm getroffenen Entscheidungen nicht als 

zutreffend erachten könne. Darüber hinaus wurden zahl
reiche Beschwerden von Einzelhandelsfirmen wegen der H er
anziehung zu H andwerkskam m erbeiträgen bearbeitet.

Die Verordnung über das Ausverkaufswesen für den 
Regierungsbezirk Stettin,

(fie in der letzten Vollversammlung beraten wurde, ist in
d i s c h e n  vom Regierungspräsidenten erlassen worden, nach- 

em noch einige geringe Abänderungen vorgenommen wur- 
en. 1-ür die Freigabe der nach dem Reichsgesetz zu

lässigen 10  V e r k a  u f s s o n n t a g e  setzte sich die Kammer 
n}it allem Nachdruck ein, erfuhr jedoch in dieser F rage  
eine grundsätzliche Ablehnung seitens des Regierungspräsi- 
< enten zu Stettin, der nicht mehr als 6 Verkaufssonntage 
'eigeben zu können glaubte. Auch wegen der Verkaufs- 

Sonntage vor Weihnachten führte die Kammer Verhand- 
ungen mit dem  Polizeipräsidenten zu Stettin, erlangte je- 
°ch auch hier lediglich die Freigabe von 2 Verkaufs-» 

b°nntagen für die Zeit von 1—6 Uhr (vergl .„O .-II.“ Nr. 7).
Auf dem

Gebiet des Außenhandels
^u rd c  mehrfach in H a n d e l s  v e r t r a  g s v e r b a n d -  
£  >n. e n # mit einzelnen Staaten, in denen für den Stettiner 
de^tr i w ĉ^ t.'&c Zölle zur Beratung standen, mit verschie- 
wi > l cn E i n g a b e n  eingegriffen. So wurde insbesondere 
^ ^eclerholt mit Nachdruck g e g e n  e i n e  H e r a b s e t z u n g  
j j . s S o y a ö l z  o l l e s  i m  d e u t s c h -  j a  p a n i s c h e n  
dur ? ,? l s v e r t r  a  g E i n s p r u c h  e r h o b e n ,  da hier- 
das i Stettiner Soyabohnen verarbeitende Oelindustrie auf 
Ans i^c. erst<; geschädigt würde. Es hat allerdings den
zieh em’ a Ŝ ^ätte  die deutsche Regierung in dieser Be- 
mit UnS Japan  schon vorher eine Zusage gegeben, so daß 
dau > r u *  *Ptre(:en de r  befürchteten Zollermäßigung be- 
^  er] ic her weise zu rechnen ist. I m  I n t e r e s s e  d e s  
ge 1 n e j n f u h r h a n d e i s ,  des Kammerbezirkes * wurde 
stfru*} t  ^ estre^un&en der französischen Regierung Ein- 

C) erhoben, bei den jetzt schwebenden Handelsvertrags

verhandlungen mit Deutschland einen e r m ä ß i g t e n  V e r 
t r a g s z o l l  f ü r  d i e  E i n f u h r  v o n  f r a n z ö s i s c h e n  
F l a s c h e n w e i n e n ,  durch die der d e u t s c h e  W  e i n 
e i n f u h r h a n d e l  a u ß e r o r d e n t l i c h  b e e i n t r ä c h 
t i g t  würde, zu erhalten. Ferner nahm die Kammer auch 
zu einer Reihe von beantragten V e r e d e l u n g s v e r 
k e h r e n ,  so für schmiedeeiserne Röhren sowie für Gewebe, 
gutachtlich in befürwortendem Sinne Stellung. Nicht un
erwähnt mag schließlich bleiben, daß  die Kammer auch 
sonst verschiedentlich auf Erleichterungen im Güterverkehr 
mit dem  Auslande hinwirkte. So wurde eine erleichterte Ab
fertigung bei der Einfuhr ausländischer Gerste, der W e g 
f a l l  d e s  U r s p r u n g s z e u g n i s z w a n g e s  f ü r  e s t 
n i s c h e n  F l a c h s ,  sowie eine erleichterte Zollabfertigung 
von aus dem Ausland im Stettiner Hafen eintreffenden 
E i s e n  gefordert.

Dem
Eindringen der öffentlichen Hand in das Wirtschaftsleben
wurde von der Kammer auch weiterhin ernstliche Beach
tung geschenkt.

Die Kammer hat auch in den vergangenen Monaten eine
große Anzahl gerichtlicher Gutachten

erstattet. Sie Avidmet dieser Tätigkeit ihre besondere Mühe 
und Pflege. Die Rechtsfortbildung, die sich namentlich in 
der Erstattung dieser Gutachten auswirkt, ist namentlich auf 
dem Gebiete des Binnenschiffahrtswesens von außerordent
licher Bedeutung. Diese T ä t i g k e i t  hat teilweise die 
Kammer und ihre Unterorgane i n  g a n z  a u ß e r o r d e n t 
l i c h e m  M a ß e  i n  A n s p r u c h  g e n o m m e n .

Zu Punkt 5 der Tagesordnung erstattet H err 
Dr. Gollnow folgenden Bericht über „Die Gewerbe
steuer in Preußen.“

(Siehe Seite 22.)

Nach einer kurzen Diskussion wird die von 
Herrn Dr. Gollnow zum Gewerbesteuerproblem vor
geschlagene E n t s c h l i e ß u n g  von der Kammer 
a n g e n o  m m  e n.

Zu Punkt 6 der Tagesordnung erstattet Herr 
Vizepräsident Konsul Vollbrecht folgenden Bericht 
über „Die Tarifpolitik der Reichsbahngesellschaft“ .

(Siehe Seite 24.)

Nachdem H err Präsident Dr. Toepffer die Dis
kussion eröffnet hat, ergreift zunächst H err O ber
regierungsrat D r .  H i r t  das Wort zu längeren Aus
führungen, in denen er den Standpunkt der Reichs
bahndirektion begründet. An der weiteren D iskus
sion beteiligen sich insbesondere Vizepräsident Voll- 
brecht, Direktor Blume, Konsul Retzlaff und Dr. 
Gollnow.

Nach Schluß der Diskussion stellt H err D r .  
T o e p f f e r  fest, daß  sich Widerspruch gegen die 
vorgeschlagene Resolution nicht erhoben hat, so 
daß diese als angenommen anzusehen ist.

Zu Punkt 7 der Tagesordnung erstattet H err 
Direktor Blume den Bericht über das Them a „Der 
Stand unserer sozialen Gesetzgebung“.

(Siehe Seite 33.)

H err Dr. Toepffer stellt nach Schluß des Refe
rates fest, daß  sich W iderspruch gegen die von 
H errn  Direktor Blume vorgeschlagene Entschlie
ßung nicht erhebt, und diese soniit als von der 
Kammer a n g e n o m m e n  anzusehen ist.

D a weitere Anträge und Wortmeldungen nicht 
me.'ir vorliegen, dankt H err Präsident Dr. Toepffer 
nochmals den Anwesenden für ihr Erscheinen und 
schließt die Vollversammlung.
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Die Gewerbesteuer fn Preußen.
Von Dr.  G o l l n o w -  Stettin.

Die offiziellen Aeußerungen deutscher Wirtschaftsführer 
enthalten mit vollem Recht auch noch in der letzten Zeit 
immer wieder Sätze ähnlich den folgenden: „Die Deutsche 
Wirtschaft ist von der Erreichung einer wirklichen inneren 
Gleichgewichtslage noch w e i t  entfernt, wie schon der große 
Umfang der Erwerbslosigkeit beweist. Immer noch herrscht 
eine weitgehende U n r u h e  im deutschen Wirtschaftsleben.“ 
Diese g roße Unruhe besteht, und wird noch wesentlich ver
stärkt durch die sich fortwährend ändernde Steuergesetz
gebung.

Es wird Sie in diesem Zusammenhang vielleicht in
teressieren, zu hören, daß  nach einer neueren Feststellung 
z u r z e i t  etwa 3000 Gesetze und Verordnungen in unserem 
deutschen Vaterlande Gültigkeit haben. D er Hauptteil davon 
entfällt auf die S t e u e r  gesetzgebung.

Ich habe nun heute die Aufgabe, zu Ihnen über die 
G e w e r b e s t e u e r f r a g e  oder — richtiger gesagt — über 
die Gewerbesteuer n o t zu sprechen. Eine Not liegt vor, 
denn die Ueberspannung der Gewerbesteuer ist allmählich 
ganz unerträglich geworden, namentlich wenn man berück
sichtigt, mit wie vielen e i n z e l n e n  Steuern, Beiträgen 
und Gebühren gerade die Wirtschaft schon v o r b e la s t e t  
ist. Es s teh t  auch fest, daß  die bisherige Form der Gewerbe
besteuerung weitgehende Ungerechtigkeiten mit sich ge
bracht hat, welche die wirtschaftlichen Schwierigkeiten von 
Handel, Industrie und H andw erk  außerordentlich gesteigert 
haben.

Wie verschieden die Gewerbesteuer die Wirtschaft in 
den einzelnen Städten belastet, das können Sie am besten 
an unserem Hauptkonkurrenten Hamburg und dem ihm be
nachbarten Altona erkennen. Es gibt dort eine Straße, die 
führt den Namen „ S c h u l t e r b l a t t “ . Auf der einen Seite 
gehört diese Straße zu Ham burg, auf der anderen Seite 
zu Altona. Hamburg ist Stadtstaat und behält als solcher 
außer den städtischen auch die staatlichen Steuern für sich. 
Altona hingegen ist eine arme Stadtgemeinde. Die steuer
lichen Gegensätze beider Städte können nicht schärfer zutage 
treten als in de r  genannten Straße. Auf der einen Seite 
niedrige Steuern, auf der anderen Seite hohe Steuern. Infolge
dessen auf der H a m b u r g e r  Seite billigere und bessere 
Läden, auch günstigere Beleihungsverhältnisse für die Grund
stücke als auf de r  A l t o n a  e r  Seite. Auf der einen Seite 
gutgepflegte Häuser, auf der anderen verfallene Häuser. .

Ich möchte nun damit beginnen, Ihnen eine kurze 
Darstellung der geschichtlichen Entwickelung der Gewerbe
steuer in Preußen zu geben.

Die preußische Gewerbesteuer hat vor dem Kriege
4 Vorläufer gehabt:

1. Nachdem im Zusammenhange mit den Stein-Har- 
denberg’schen Reformen durch Edikt vom 2. November 
1810 die Gewerbefreiheit verkündet war, wurde erstmalig 
am 1. Dezem ber 1810 eine allgemeine Gewerbesteuer ein
geführt. D a  sie ihrem Wesen nach der französischen soge
nannten Patentsteuer nachgeahmt war, bildete sie die Vor
aussetzung für die Erteilung des Gewerbescheines, der dem 
französischen Patent entsprach. Sie beruhte auf einem Tarif
system, das alle Gewerbetreibenden in 6 Steuerklassen ein
teilte. Dies Verfahren w ar jedoch sehr summarisch und 
brachte keine erheblichen Beträge ein, weil in den einzelnen 
Steuerklassen die Gebühr für die Erteilung eines Gewerbe
scheines nur e i n e n  bis 200 Taler betrug.

2. Dieser G r u n d s a t z  d e r  a l l g e m e i n e n  G e 
w e r b e s t e u e r p f l i c h t  wurde a l s d a n n  i m  J a h r e  
1 8 2 0  a u f g e g e b e n .  Man erhob v o n  n u n  a b  die Ge
werbesteuer nur von Gewerbebetrieben ganz bestimmter 
Art. Es gab je eine besondere Klasse für den Handel, die 
Gastwirte, Bäcker, Brauer, Fleischer usw. Für jede Ge
werbeart ermittelte man einen ungefähren D u r c h 
s c h n i t t s e r t r a g  nach äußeren Anhaltspunkten und führte 
i n n e r h a l b  der einzelnen Gewerbearten wieder Abstufun
gen ein.

3. Ein Gesetz von 1861 brachte dann d r i t t e n s '  
wiederum bedeutende Veränderungen, vor allem in der 
Steuerklasseneinteilung, auf die hier jedoch nicht näher 
eingegangen werden soll.

4. Als v i e r t e r  Vorläufer endlich ist die wichtigste 
Umgestaltung der  Gewerbesteuer anzusprechen, die aus An
laß der Miquel’schen Steuer-Reformen im Jahre  1891 e r
folgte, wobei mit dem  bisherigen Tarifsystem gebrochen 
und an seine Stelle eine Steuererhebung vorwiegend nach

dem J a h r e s  e r t r a g e  oder dem A n l a g e -  u n d  B e 
t r i e b s k a p i t a l  eingeführt wurde. Damit sollte vor allem 
eine .bedeutende Entlastung der kleineren Gewerbebetriebe, 
besonders des Handwerks und des Kleinhandels bezweckt 
werden.

Außer diesem Gewerbesteuergesetz hatte zu dieser Zeit 
das Kommunal-Abgabengesetz vom 14. Juli 1893 Geltung, 
das den G e m e i n d e n  die Einführung e i g e n e r  Ge
werbesteuern gestattete. Besonders die I n d u s t r i e g e 
m e i n d e n  führten damals Kopf- und Lohnsummensteuer 
ein.

Die Erzberger’sche Steuer-Reform hob dann nach dem 
Kriege jede Relation zwischen Einkommensteuer und Real
steuer praktisch auf, da  infolge der Inflation die Steuer
überweisungen v o m  R e i c h  und von d e n  L ä n d e r n  an 
die Gemeinden immer geringer wurden. Die sogenannten 
s t a a t l i c h e n  Grundsteuern brachten nichts mehr ein, und 
die Gemeinden schöpften ihre Einnahmen vorwiegend aus 
den e i g e n e n  Gewerbesteuern. In den Jahren  1922 und 
1923 betrug de r  Anteil der  Gewerbesteuer in manchen Ge
meinden bis zu 85 Prozent aller direkten Steuern.

Als Folge der immer weiter fortschreitenden Inflation 
wurde, wie so vieles andere, auch die Gewerbesteuerordnung 
vollständig hinfällig. Noch im April 1923 versuchte man
u. a. durch Erhöhung der Sätze angesichts der immer ge
ringer werdenden Steuererträge zu retten, was zu netten 
war. Es mußten diese Versuche selbstverständlich an der 
weiterschreitenden Inflation scheitern. Mit der Stabilisierung 
der W ährung wurde dann gleichzeitig durch Verordnung 
vom 23. November 1923 eine neue vorläufige Regelung der 
Gewerbesteuer vorgenommen.

Trotzdem  wir uns heute im Jahre  1927 befinden, be
steht noch immer ein Notbehelf. Die Hoffnung, daß  die 
schon für 1926 angekündigte endgültige Gewerbesteuer-Re
form kommen werde, hat sich nicht erfüllt, und diese end
gültige Regelung der Gewerbesteuer kann noch lange auf 
sich warten lassen. Die Gründe für diesen Zustand liegen 
e i n e r s e i t s  in de r  Wirtschaftskrise der letzten Jahre, 
die eine auch nur einigermaßen b r a u c h b a r e  G r u n d 
l a g e  für die Bemessung dieser j a  g e r a d e  d i e  W i r t 
s c h a f t  belastenden Steuer unmöglich machte. — Infolge 
der unsicheren Lage von Wirtschaft und Gemeinden war 
trotz m o n a t e l a n g e r  Verhandlungen zwischen den amt
lichen Berufsvertretungen der Wirtschaft, das sind die In
dustrie- und Handelskammern sowie die Handwerkskammern, 
und auf der anderen Seite den kommunalen Spitzenverbän
den eine Einigung über eine ganze Anzahl grundlegender 
Fragen nicht zu erreichen. A n d e r e r s e i t s  waren es auch 
politische Gründe, so vor allem die Frage des endgültigen 
F i n a n z a u s g l e i c h s ,  von der eine für die Dauer be
rechnete Neuordnung der Gewerbesteuer abhängig ist. Dieses 
Finanzausgleichsgesetz wird nach den neuesten Beschlüssen 
des Reichstages frühestens am 1. April 1929 zu erwarten 
se in . '

So wurde zunächst durch Abänderung der Gewerbe- 
stcuerverordnung vom November 1923 wiederum nur eine 
Uebergangsregelung für die Rechnungsjahre 1925 und 1926 
geschaffen, die aber wenigstens für diese beiden Jahre  eine 
r i c h t i g e  Veranlagung, sowohl des Gewerbeertrages wie 
auch des Gewerbekapitals, gebracht hat. Es w är dies die 
e r s t e  ordnungsmäßige Veranlagung seit der Inflationszeit.

In de r  Zwischenzeit hat sich der Gesetzgeber aber 
beeilt, durch eine ganze Reihe von Abänderungsverordnungen 
für die nötige „ A b w e c h s e l u n g “ zu sorgen. Leider 
ist dadurch das bestehende Recht außerordentlich undurch-« 
sichtig und verwickelt geworden. Es muß deshalb immer 
wieder verlangt werden, daß die Steuergesetze im Wortlaut 
möglichst kurz, klar und übersichtlich abgefaßt werden. Vor 
allem aber dürfen die Verordnungen nicht überstürzt Ge
setzeskraft erhalten, da  sie sonst in kurzer Zeit durch 
neue Verordnungen wieder ersetzt werden müssen.

Ich möchte hier die Bemerkung e i n s c h a l t e n ,  daL 
mir in diesen Tagen bekannt geworden ist, daß selbst die 
Gaswerke der Stadt Berlin es für notwendig gehalten haben, 
wegen der  Kompliziertheit der S t e u e r  gesetzgebung einen 
außerhalb de r  Verwaltung stehenden B a u d i r e k t o r  mit 
der Nachprüfung ihrer eigenen steuerlichen Abgaben zu 
beauftragen. Dieser Baudirektor hat es fertig gebracht, 
m o n a t l i c h  16 000 Mk.  für  die S t ä d t i s c h e n  G a s 
w e r k e  B e r l i n  an S t e u e r e r s p a r ' n i s s e n  herauszu
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holen! Das wirft ein grelles Schlaglicht auf die g a n z e  
S t e u e r g e s e t z g e b u n g !

Um Ihnen nun ein Bild zu geben von der großen Zahl 
der Gewerbesteuer-Verordnungen nud Gesetze, die n a c h  
d e r I n f l a t i o n  erlassen worden sind, fasse ich hier alle 
diese Verordnungen und Gesetze kurz zusammen:
1. Verordnung vom 23. November 1923 über die vorläufige

Neuregelung der Gewerbesteuer.
2. Verordnung vom IG. Februar 1924 (1. Ergänzungsver

ordnung).
3. Verordnung vom 28. März 1925 (2. Ergänzungsverordnung).
4. Gesetz vom 27. Juli 1925 (bringt weitere Veränderungen).
5. Gesetz vom 23. März 1926 (Regelung der Gewerbesteuer

für die Rechnungsjahre 1925/26).
6. Min. Anweisung vom 15. April 1926 (zur Ausführung de?

Gesetzes vom 23. 3. 26).
7. Bekanntmachung vom 6. Mai 1926 (zur Abänderung der

Verordnung vom 23. 11. 23).
8. Gesetz vom 8. März 1927 (über die Regelung der Ge

werbesteuer für das Jah r  1927).
Und endlich:

9. Verordnung vom 15. März 1927 (zu dem Gesetz vom
8. 3. 27).
Es hat natürlich keinen Zweck, auf die verschiedenen, 

zum großen Teil überholten Bestimmungen einzugehen, denn 
ich würde damit nur die Verwirrung noch vergrößeiinyi 
während das Gegenteil der Zweck des heutigen Vortrages 
sein soll. Deshalb möchte ich mich in der Hauptsache an 
die neueste Regelung der Gewerbesteuer vom 15. März 1927 
halten, und Ihnen diese wenigstens in großen  Zügen vor
tragen:

. Der Gewerbesteuerpflicht unterliegen alle stehenden 
Gewerbebetriebe einschließlich des Bergbaues — im Gegen
satz zu den Gewerbebetrieben im Umherziehen. — Es muß 
zur Ausübung des Gewerbes eine Betriebsstätte in Preußen 
Unterhalten werden. Als Gewerbebetrieb gilt jede fortgesetzte, 
auf Gewinnerzielung gerichtete, selbständige Tätigkeit, die 
sich als Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr 
darstellt. Ebenso gilt als Gewerbebetrieb auch die entspre
chende Tätigkeit von Vereinen, eingetragenen Genossenschaf
ten, Körperschaften, sowie von Konsumanstalten gew erb
licher Unternehmungen im Nebenbetriebe, selbst wenn sie
satzungsgemäß und tatsächlich auf einen festumgrenzten Per- 
spnenkreis beschränkt und n i c h t  auf Gewinnerzielung ge
achtet ist. Auf Antrag kann solchen Unternehmungen, deren 
Gewinn ausschließlich zu wohltätigen und gemeinnützigen 
Zwecken verwendet wird, Steuerfreiheit gew ährt werden.

Sehr b e d e u t u n g s v o l l  ist, daß  folgende Berufs
arten n i c h t  de r  Gewerbesteuer unterliegen:

die gesamte Land- und Forstwirtschaft, die Viehzucht 
und die Jagd. Ferner die Fischzucht und der Fisch
fang; auch der Obst- und Weinbau, sowie der G ar
tenbau.

je  näheren Einzelheiten hierüber vorzutragen würde zu weit 
Uhren. Schließlich unterliegen auch n i c h t  der Gewerbe- 
euer die sogenannten f r e i e n  Berufe: Kunst, Wissenschaft, 
.rif tstellerei, Erziehung und Unterricht, insbesondere a u c h  
l c h t  die Berufe als A r z t  und R e c h t s a n w a l t .

Die Gewerbesteuer wird bemessen nach dem  Gewerbe- 
r r a g e  und nach dem Gewerbekapital, an d e s s e n  Stelle 
u Beschluß der Gemeinde die Lohnsumme treten kann.

R ' i -r Gewerbeertrag wird nach den Bestimmungen des 
^ 'ehse inkom m ensteuergesetzes  festgestellt. Abgezogen wer- 
Inh1 .nn von diesem E rtrage  als sogenannter Unternehmer- 

n ein Betrag von 1500 M., früher nur 900 M. Bei dieser 
2ejfĈ enheit ist es interessant, festzustellen, wie ein im Ein- 
q  alle an und für sich g e r i n g f ü g i g e r  Betrag bei dem 
jyte s a m t e r t r a g e  der Gewerbesteuer ins Gewicht fällt, 
dar k ^ erechnungen, die im Preußischen Finanzministerium 
sän h-01* angestellt wurden, beträgt der Gesamtausfall für 
Üon Ch° Preußische Gemeinden jährlich etwa 30—40 Mil
d e n ^  ^ a r^ durch diese Erleichterung, die vor allen Dingen 

k l e i n e r e n  Gewerbetreibenden zugute kommen soll. 
\vet.u. staatlichen Steuersätze betragen bei einem Ge- 
£ rt J ^ crtraSe von 1—1200 M. 0,5o/o und steigen bei einem 
ist k -̂e von über 3600 M. auf 2 o/o. Für das Kleingewerbe 
l ü ei der letzten Neuregelung durch eine U n t e r t e i -
*  S des abgabepflichtigen Ertrages von 1—2400 M. eine 

' 11 i c h e E r l e i c h t e r u n g  geschaffen worden,
kapw , Ur die eventuelle Veranlagung nach dem Gewerbe- 
sätyn das laufende J a h r  sind die staatlichen Steuer-
v0n g eg en ü b e r  1926 bei einem Gewerbekapital bis 12 000 M.

3 auf i ’r , v o m T a u s e n d  gesteigert worden, und

für den darüber hinausgehenden Teil von 1/2 au  ̂ 2/s v o m  
T a u s e n d .

Alle Kleingewerbe, deren Gewerbekapital 3 0 0 0 RM. 
n i c h t  ü b e r s t e i g t ,  bleiben von der Versteuerung nach 
dem Gewerbekapital überhaupt befreit. Für 1926 w ar diese 
Freigrenze auf 4800 RM. festgelegt.

Der Steuersatz nach de r  Lohnsumme beträgt 1 v o m  
T a u s e n d  der Lohnsumme. Hier ist eine Aenderung gegen
über den Rechnungsjahren 1925 und 26 nicht eingetreten.

Die Veranlagung zur Gewerbesteuer erfolgt nach den 
genannten staatlichen, gesetzlich festliegenden Steuersätzen, 
die aber z u r  Z e i t  n i c h t  zur Erhebung gelangen. Die 
Erhebung der Gewerbesteuer selbst bleibt den einzelnen 
Gemeinden überlassen, die Zuschläge von den staatlichen. 
Sätzen in verschiedener Höhe erheben können. Falls diese 
Zuschläge jedoch 2000/0 übersteigen, bedarf die Erhebung 
der Genehmigung der Aufsichtsbehörden. Diese Genehmigung 
ist auch d a n n  erforderlich, wenn die Zuschläge von dem 
S t e u e r  g r u n d b e t r a g e  nach dem Kapital oder nach 
der Lohnsumme höher bemessen sind als nach dem G e 
w e r b e e r t r a g e .  Bevor derartige Beschlüsse von einer 
Gemeinde gefaßt werden, müssen die gesetzlichen Berufs
vertretungen, das heißt die zuständige Industrie- und Han
delskammer sowie die Handwerkskammer, gehört werden. 
Leider haben die Berufsvertretungen bis jetzt keinen An
spruch darauf, daß  ihrem abweichenden Gutachten a u c h  
g e f o l g t  w i r d !  Dieses Recht muß von der Wirtschaft 
erst noch erreicht werden.

Bei de r  Veranlagung ist man zu dem alten preußischen 
System der Veranlagung n a c h  d e r  V e r g a n g e n h e i t  
f ü r  d i e  Z u k u n f t  zurückgekehrt, ein System, das gegen
über der bisherigen Art der d a u e r n d e n  V o r a u s z a h 
l u n g e n  und der Ungewißheit späterer Nachzahlungen, be
deutende Vorzüge hat, die vor allem in der Möglichkeit 
bestehen, die Steuerleistungen im voraus zu berechnen.

Die Veranlagung der Gewerbesteuer erfolgt für das 
Rechnungsjahr, und zwar ist für die Gewerbeertragssteuer 
der E r trag  zugrunde zu legen, den das Unternehmen in dem
1927 vorangegangenen Kalenderjahre erzielt hat. Für die
jenigen Unternehmen, die ein vom Kalenderjahr abweichendes 
W irtschaftsjahr haben, gilt das betreffende Wirtschaftsjahr. 
Bedauerlicherweise hat man sich noch nicht zu dem  früheren 
Modus der dreijährigen Durchschnittsberechnung entschließen 
können. Man glaubt augenscheinlich, daß  man zur Zeit 
bei fortschreitender Besserung der Wirtschaftslage bei einem 
dreijährigen Durchschnitt z u  k u r z  k ä m e .  Es muß aber 
die Zugrundelegung des dreijährigen Durchschnittsertrages 
angestrebt werden.

Bei der neuen Gewerbesteuer-Verordnung für das R ech
nungsjahr 1927 ist es gelungen, die Ungerechtigkeit der 
Doppelbesteuerung insoweit zu beseitigen, als die Miet- und 
Pachtzinsen wenigstens z u m T e i l  abzugsfähig vom E rtrage  
sind. Außerdem können auch die von der G r u n d v e r 
m ö g e n s s t e u e r  betroffenen Gegenstände bei d e r  Fest
stellung des Gewerbekapitals in Abzug gebracht werden. 
Es ist leider noch nicht erreicht worden, daß die S c h u l 
d e n z i n s e n  vom gewerbesteuerpflichtigen E rtrage  abge
zogen werden dürfen.

Die Gewerbesteuerfrage ist ein sehr a k t u e l l e s  
Them a auch hier in Stettin.

Die Stettiner Industrie- und Handelskam m er mußte auf 
Grund des § 45 der Gewerbesteuerverordnung bei der vom 
Magistrat beantragten weiteren Erhöhung des Zuschlages 
nach dem G ewerbeertragssteuer-Grundbetrage vor Fassung 
des Gemeindebeschlusses gehört werden. Die Kammer hat 
am 28. Februar ds. Js. ihr Gutachten dahin abgegeben, daß  
die beabsichtigte Steigerung des Zuschlages von 400 auf 
650% von der gesamten Wirtschaft als völlig untragbar ein
mütig abgelehnt wird. Es ist mit allem Nachdruck daraüf 
hingewiesen worden, daß eine steuerliche Entlastung der 
wirtschaftlichen Unternehmungen eintreten muß, wenn diese 
nicht zum Absterben kommen sollen. W ir haben auch 
mündlich und schriftlich unsere bestimmte Ansicht zum 
Ausdruck gebracht, daß  im städtischen Haushaltsvoranschlag 
das Aufkommen aus Ueberweisungssteuern und direkten 
Steuern viel zu niedrig eingestellt worden ist. Man muß 
dabei berücksichtigen, daß die Reichsgarantie für die Ueber- 
weisung an Länder und Gemeinden von 2,4 Milliarden auf 
2,6 Milliarden erhöht worden ist.

Auf der  A u s g a b e n s e i t e  muß berücksichtigt w er
den, daß  vom 1. April ds. Js. ab den Gemeinden die 
Kosten der Erwerbslosenfürsorge vom Reich bis zum 1. Ok
tober erstattet werden. Alsdann tritt voraussichtlich das 
A r b e i t s l o s e n  v e r s i c h e r u n g s g c s e t z  in Kraft, w o
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durch der Wirtschaft die gesamten Kosten aufgebürdet w er
den, die direkt oder in Form  von Lohnerhöhungen unge
fähr 1 Milliarde Mark jährlich neu aufzubringen hat, w äh
rend bisher die Kosten für die Erwerbslosenversicherung 
hauptsächlich zwischen Gemeinden und Reich verteilt
wurden. _ ■ . .

Nach den in der vorigen Woche von der hiesigen 
Stadtverordnetenversammlung gefaßten Beschlüssen hat die 
Stettiner Wirtschaft für das Rechnungsjahr 1927 mit einem 
Ertragssteuerzuschlag von 450°/o und einem Lohnsummen
steuerzuschlag von 950o/o zu rechnen. Gegenüber der Ab
sicht des Magistrats, bei gleichem Lohnsummensteuerzu
schlag einen Ertragssteuerzuschlag von 650 °/o zu erheben, 
ist wenigstens ein gewisser Erfolg der Bemühungen auch 
unserer Kammer zu verzeichnen. Besonders der Zuschlag 
zur Lohnsummensteuer ist aber außerordentlich hoch, wenn 
man daran denkt, daß große Betriebe in Stettin mit Verlust 
arbeiten und trotzdem die hohe Lohnsummensteuer bezahlen
müssen. . . . .

Es wird heute soviel von Sparsamkeit und Einschrän
kung der Ausgaben bei den Gemeinden gesprochen. Es ist 
deshalb sehr interessant, in dem Schreiben des Stettiner Ma
gistrats an unsere Kammer, in dem diese um ihr Gutachten 
zur Gewerbesteuer ersucht wird, folgendes zu lesen:

„Wie Sie aus der beifolgenden Uebersicht ersehen, 
ist der Ausgabebedarf gegenüber dem vorjährigen Anschlag 
um rd. 31/2 Mill. Mark gestiegen. Die Steigerung des 
Steuerbedarfs, d. h. der durch Steuern zu deckenden 
Summe, beläuft sich daher gegenüber dem vorjährigen
Anschlag auf 2,4 Mill. M ark .“

Es ist ein Widersinn, daß  die Gemeinden zunächst die
Höhe der Ausgaben feststellen und dann die fehlenden Ein
nahmen durch Steuerzuschläge, besonders zur Gewerbe
steuer, erheben. Jed e r  muß sich nach seiner Decke strecken, 
und es muß deshalb verlangt werden, daß zuerst die
möglichen Einnahmen fixiert und danach die Ausgaben be
messen werden. Um den Streit über die Einschränkung der 
Ausgaben zwischen Gemeinden und Wirtschaft endlich zu 
beenden, muß unbedingt ein Steuerhöchstlastengesetz durch 
reichsgesetzliche Regelung geschaffen .werden. Solange ein 
solches Steuerhöchstlastengesetz nicht geschaffen worden ist, 
muß wenigstens eine vernünftige f e s t e  R e l a t i o n  zwischen 
Einkommensteuer und Gewerbesteuer erstrebt werden, da 
die Ueberspannung der Gewerbesteuer — wie schon gesagt
— ganz unerträglich geworden ist.

Wenn wir uns nun fragen, woher es kommt, daß ge
rade diese Gewerbesteuer immer weiter in die Höhe  ̂ge
schraubt wird, so gibt es nur* eine Antwort darauf: Dieje
nigen, die die Erhöhung der Gewerbesteuer beschließen, 
brauchen sie letzten Endes nicht zu bezahlen. Dabei uber
sehen aber die A  r b e i t n e h  m e r vollkommen, daß sie mit 
der  weiteren Gewerbesteuererhöhung nicht nur die Existenz 
der Wirtschaft, sondern auch ihre eigene Existenz unter
graben und sich zu E r w e r b s l o s e n  machen. Viele w er
den dies aber erst einsehen, wenn eine neue große wirtschaft
liche Krisis einsetzt. _

In diesem Zusammenhange möchte ich aut die im 
heutigen General-Anzeiger erschienene Mitteilung hinweisen. 
Dort heißt es: „ A l s  i n  d e n  l e t z t e n  W o c h e n  d e r  
K a m p f  u m  d i e  H ö h e  d e r  k o m m u n a l e n *  S t e u e r 
z u s c h l ä g e  e n t b r a n n t e ,  w a r  e s  n i c h t  m ö g l i c h ,  
e i n e  U e b e r s i c h t  ü b e r  d i e  Z a h l  d e r  G e w e r b e 
s t e u e r z a h l e r ,  über ihre durchschnittliche Belastung nach 
Erwerbsklassen geordnet, über die Höhe der Steuerstundun
gen, Steuerniederschlagungen, und Steuerausfälle zu erhalten'.. 
Eine solche Uebersicht wäre natürlich als Grundlage für 
den sachlichen Austrag des Kampfes um die Gewerbesteuer

außerordentlich wertvoll gewesen.“ Dem kann ich noch hin- 
zufügen, daß  die M e c k l e n b u r g i s c h e  II a n d e 1 s - 
k a m m e r  i n  R o s t o c k  uns auf unsere Bitte um Ueber- 
lassung von Haushaltsplänen ihrer Städte geantwortet hat.

„Zu Ihrem Rundschreiben vom 29. März d. J. teilen 
wir ergebenst mit, daß  es uns leider nicht möglich ist, die 
E tats der Städte unseres Verwaltungsbezirks zu beschaffen. 
In einem Falle ist uns zwar der Etat der Stadt Rostock 
ausgeliefert worden, jedoch auch nur höchst w i d e r w i l l i g ,  
da  die s t ä d t i s c h e n  V e r w a l t u n g e n  ü b e r  d i e  B e 
m ü h u n g e n  d e r  H a n d e l s k a m m e r n ,  E i n s i c h t  i n  
d i e  V e r w a l t u n g s k o s t e n  d e r  S t ä d t e  z u  g e 
w i n n e n ,  i n f o r m i e r t  s i n d  und diese Bemühungen mit
Mißtrauen betrachten.“ f

Ich habe Ihnen nun im Hinblick auf meine Ausfuh
rungen folgenden Entschließungs-Antrag hier vorzulegen:

1. Die Vollversammlung der Stettiner Industrie- und H a n 
delskammer ist durchdrungen von der unbedingten Not
wendigkeit, die wirtschaftlichen Unternehmungen auch 
im Interesse der deutschen Arbeitnehmerschaft steuer
lich zu entlasten.

2. Sie hält jede weitere Steigerung der Gewerbesteuer für 
untragbar, da viele schwer um ihre Existenz kämpfenden 
Wirtschaftszweige dadurch zum Erliegen kommen 
müssen. H ingegen sollen diese Wirtschaftszweige durch 
eine Ermäßigung der Gewerbesteuer eine Förderung er
fahren, sodaß bei anderen Steuern sich von selbst höhere 
Beträge ergeben, die dazu beitragen werden, auch die 
Gemeindehaushalte zu balancieren.

3. Das den Handels- und Handwerkskam m ern nach § 4y
der Preußischen Gewerbesteuerverordnung zustehende 
Recht, von den Gemeinden gehört zu werden, muß zu 
einem Einspruchsrecht gegen zu hohe Gewerbesteuerzu
schläge erweitert werden.

4. Die Stettiner Industrie- und Handelskam m er hält die
Schaffung eines Steuerhöchstlastengesetzes für notwen
dig, um zu verhindern, daß die Kapitalgrundlage der 
wirtschaftlichen Exstenz des Steuerpflichtigen vernich
tet wird. Solange dieses Gesetz noch fehlt, muß eine 
vernünftige, feste Relation zwischen Einkommen- bzw.
Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer gefunden w er
den, um eine Ueberspannung der Gewerbesteuer für die 
Zukunft zu verhindern.

Das Schicksal der Gemeinden ist untrennbar mit dem 
Schicksal von Handel, Gewerbe und Industrie verbunden. 
Die Gemeindeverwaltungen müssen deshalb im eigensten 
Interesse Handel, Gewerbe und Industrie ihres Bezirkes in  
j e d e r  Hinsicht unterstützen. Hoffen wir darauf, daß  sich 
recht bald ein gegenseitiges größeres Verständnis anbahnt, 
wobei ich hier doch noch auf zwei Worte des größten
deutschen Realpolitikers, B i s m a r c k ,  hinweisen möchte, 
der im P r e u ß i s c h e n  L a n d t a g e  den Ausspruch getan 
hat: „D er H a n d w e r k e r s t a n d ,  der  den K e r n  d e s  
M i t t e l s t a n d e s  bildet, ist für ein Staatsleben unbedingt 
n o t w e n d i g “ , und der weiter im R e i c h s t a g e  ausge
sprochen hat: „W ird die Industrie geschädigt, so ist der erste, 
d e r  darunter leidet, der industrielle Arbeiter, weil ihm die 
Henne, die ihm die Eier legt, stirbt oder ausgeschlachtet 
wird. Es  gibt keine größere Kalamität für die Arbeiter,
als den Niedergang der Industrie überhaupt, mag er herbei- 
geführt sein, auf welche Weise man will.“ Diese Worte 
Bismarcks haben auch heute noch Gültigkeit, daran mögen 
auch die Gemeinden denken, und sich ihrer Schicksalsver- 
bundenheit mit der Wirtschaft erinnern.

Was zur Rettung der deutschen Wirtschaft erforder
lich ist, das ist ein Zusammenarbeiten aller zum Wohle 
des Ganzen!

Die TarifpolUih der Reidisbalingesellsdiaff.
Von Konsul Julius Vollbrecht, Vizepräsident

Ich beabsichtige, in dem heutigen Referat zunächst 
einen Ueberblick zu geben über die G e s t a l t u n g  d e s  
N o r m a l t a r i f s c h e m a s ,  wie es sich b i s z u m  J a h r e  
1 9 1 4  herausgebildet hatte und dieses larifschema. zu vei- 
gleichen mit demjenigen, das z u r  Z e i t  in Geltung ist. Nach 
Behandlung dieser wichtigen Frage, deren Entscheidung für 
die Beurteilung der F rage  des Ausnahmetarifwesens .von 
grundsätzlicher Bedeutung ist, will ich auf die S c h i l d e 
r u n g ’ u n d  K r i t i k  d e s  A u s n a h m e t a r i f  w e s e n  s 
d e r  d e u t s c h e n  R e i c h s b a h n g e s e l l s c h a f t  i n  d e n  
l e t z t e n  J a h r e n  im Einzelnen eingehen. Die S c h l u ß 
f o l g e r u n g e n ,  die aus meinen Darlegungen zu ziehen

der Industrie- und Handelskam m er zu Stettin.
sind, habe ich in  L e i t s ä t z e n  zusammengefaßt, die 
Ihnen ,am  Schlüsse meines Referates zur Annahme zu emp*c 
len beabsichtige.

I . .1-
Die Frachtsätze der deutschen Bahnen setzten^ sic

seit dem  R eform tarif  1877 aus den Streckeneinheitssätze ’
die pro Tonnenkilometer, und den A b fe r t ig u n g s g e b ü h r e n
die für 100 kg  berechnet wurden, zusammen. Vor de
Kriege blieben die Einheitssätze, aus denen die Frachtsa 
der einzelnen Klassen gebildet wurden, auf allen E n tfe rn u  
gen gleich, d. h. m it Zunahme der Entfernung ergaben sr  
relativ gleich hohe Frachten. Eine A u s n a h m e  i m Svste
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des Normaltarifs bildeten die S t ü c k g u t k 1 a s s e.n 
der S p e z i a l t a r i f  I I I .  Wie aus Tabelle I zu ersehen 
ist, waren, die 3 Stückgutklassen g e s t  a f f  e 11. Sic enthielten 
6 Staffeln und ebenso war der Spezialtarif III gestaffelt. E r

T arifsch em a der V ork riegszeit,
T abelle  I.

und enthielt jedoch nur 2 Staffeln, eine Staffel bis 100, km  im 
Betrage von 2,6, Pfg. per tkm und eine Staffel von 2,2 Pfg.
per tkm, die auf 
gerechnet wurde.

allen Entfernungen über 100' km  durch-

Stückgutklassen W agenladungsklassen

Eilstückgut Frach ts tückgut Allge
meine Spezialtarife

Allgemeine
Eilgutklasse

Spezialtarif 
f. bestimmte 

Eilgüter

Allgemeine
Stückgut

klasse

Spezialtarif 
f. bestimmte 
Stückgüter

A l B A 2 1 II I I I

Entfernungen Streckensätze für das Tonnenkilometer in Pfennig

1 — 50 km 22 11 .

51 — 200 km (anzustoßen
an den Satz für 50 km) 20 10 --- _ _ _ _ _

201—300 km (anzustoßen
an den Satz für 200 km) 18 9 --- __ ___ ___ _ __

301—400 km (anzustoßen
an den Satz für 300 km) 16 8 -- .. . _ ____ _ __

401—500 km (anzustoßen
an den Satz lü r400km ) 14 7 -- __ '

über 500 km (anzustoßen
an der* Satz für 500 km) 12 6 -- . __ - __ _ _

au f  alle Entfernungen — — -- 8* 6.7 6 5 4.5 3.5 __
1 -1 0 0  km — — -- -- 2,6

über 100 km (durchge
rechnet) — — --- — — — — ■ — - — 2,2

Abfertigungsgebühren für 100 kg in Pfennig

1 - 1 0  km 20 10 8)
1 1 -2 0  „ 22 11 9
2 1 - 3 0  „ 24 12

10J
6 6 6 6

3 1 - 4 0  „ 26 13 11
4 1 - 5 0  „ 28 14 12
51—60 „ 30 15 12161—70 „ 32 16 12 9 9 9 ' 9
7 1 - 8 0  * 34 17 12I
81—90 „ 36 18 12
9 1 -1 0 0  „ 38 19 12

über 100 „ 40 20 12 12 12 12 12

*) Ueber 726 km wie in der allgemeinen Stückgutklasse.

e s  N o r m a l t a r i f s  vom Jahre  1877 mit geringen Aen- 
ungen b i s  z u m  1. 1 2. 1 9 20  g ü l t i g .  Beim Tarif vom

' I . le Abfertigungsgebühren, die für 100 kg in Pfennigen
mit ” wurden> waren u m g e k e h r t  g e s t a f f e l t ,  d. h.

. steigender Entfernung stiegen die Sätze, und zwar in den
B Uc-£8 utklassen und in der allgemeinen W agenladungsklasse
r ' • ln? geringere Staffelung wiesen die Abfertigungsgebüh-
<1 . ln. T en Spezialtarifen auf. Bekanntlich war das S c h e m a  u e s kt____  •/* -  . . ___
der_..

ühplrt 1920 wurde zur vertikalen" Staffelung aller Klassen 
hot ,̂e^anSe.n’ Aeußercri Anlaß zur Staffelung aller Klassen 
die }ClC ‘̂ u^ assunS) daß es auf diese Weise möglich sei, 
le„, 31s dahin dem Tarif infolge der Geldentwertung aufer- 
der en> - tiiehmüßigen, prozentualen Zuschläge entsprechend 
?u ^ r°ßeren  I ragfähigkeit der näheren Entfernungen besser 
Wir. Sr t e i Innere Gründe waren Erw ägungen politischer, 
1* 2 i o m  e r  unc* finanzieller Art. Die Tarifreform vom 
Skalen St ffkjf0*1/ 0 C*ne a^Semeine Verschärfung der ver

äUllCh 
der

Einführung der stabilen W ährung durchgeführten geringen 
I arifermäßigungen ist die vertikale Staffel unverändert bei
behalten worden. Wie aus der vorliegenden Darstellung des 
zur Zeit gültigen Normaltarifschemas (Tabelle II) zu er
sehen ist, sind die Streckensätze der einzelnen Klassen durch
weg von 100 zu 100 km gestaffelt. Um den Grad der ver
tikalen Staffelung der heutigen Normaltarife feststellen zu 
können, sind die Frachtsätze ohne Abfertigungsgebühren aus
zurechnen und auf 1 km und 100 zurückzuführen, wonach 
dann die prozentuale Spannung errechnet werden kann.

R e f o r m  v o m  1. 1 0. 1 9 2 2  brachte 
die noch heute bestehende s t a r k e  S t a f f e l u n g  

Cr  a i  i f k l a s s e ' n . .  Maßgebend für die Verschärfung 
leRehnCUCn- waren die Forderungen der weit abge
seh en 0 , s^ ĉ eutschen und ostpreußischen Gebiete, die ent- 
völloh Vt11 ^ d e n k e n  der zentral gelegenen Industrien in /
v’o n  i 1 nge c rfü ll t . wurden. Bei der T a r i f r e f o r m  
v  ̂r  ;■ - 1  19 2 3 ist di e v e r t i k a l e  S t a f f e l u n g  u n -
W.ärrof! i - i C1 geblieben und auf die neu eingesenobenen 

1 n ng^ lasSen ausgedehnt worden. Auch bei allen 
<-ren ariferhöhungen des Jahres 1923 und bei den nach Noch besser

100 km ■==: 100
200 „ 95
300 „ '=^ 90
400 „ rr̂ T 85
500 „ — 80
600 „ ■ > 75
700 „ 70
800 „ - = 65
900 „ — 60'

1000 „. = : 55
1100 „ '== 50,9
1200 „ r-r: 47,5
1300 „ = 44,6
1400 „ = 42,1
1500 '==' 40
1600 „ = .38,1

man sich die W irkung
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des Staffeltarifs vergegenwärtigen, wenn man sie sich vor
stellt nicht als Streckenfrachtnachlaß, sondern als eine Kür
zung des Transportweges. Hierbei ergibt sich folgendes: 

W ährend die ersten 100 km  voll als 100 km  bezahlt 
werden müssen, werden die nächsten 100 km, also von
101 bis 200 km  nur noch als 90 km, die weiteren 100 km  
von 201—300 km  nur noch als 80 km und so fortlaufend 
jedes weitere 100 km  noch um je weitere 10 km verkürzt 
ausgerechnet, so daß  die 100 km  von 901—1000 km  nur 
noch als 10 km  bezahlt werden. Hiernach kann man die 
W irkung der vertikalen Staffel wie folgt feststellen:

Durch die vertikale Staffel werden die Beförderungs
strecken verkürzt von

200 km auf 190 km
300 3 ) y y 270 „
400 yy y y 340 „
500 yy y y 400 „
600 ) ) yy 450 ,,
700 y y 490 „
800 >> y y 520 „
900 )) y y 540 „

1000 yy yy 550 „
1100 J > y y 560 ,,
1200 >1 y y f 570 ,,
1300 >> yy 580 „
1400 yy y y 590 ,,
1500 )J yy 600 „
1600 ) » y y 610 „

Aus dieser Uebersicht ergibt sich bereits, daß bei Aus
rechnung der Tarifsätze des heutigen Systems die nahen 
und mittleren Entfernungen übermäßig belastet, die weiten 
Entfernungen übermäßig entlastet sein müssen. Einige 
Frachtbeispiele mögen diese Tatsache, die in den Kreisen 
de r  Wirtschaft in immer größerem  Ausmaße zur Kritik 
herausgefordert hat, klarlegen:

Zur Z eit g ü ltig es  T arif Schema (S ta ffe ltarif).
T ab elle  II.

1. Die Frachtsätze sind nach folgenden Einheitssätzen
berechnet:

Entfernung

km

S tück 
gu t Wagenladungen

K l a s s e Bemerkungen

I 1 II A | B | C | D | E  | F

A. Abfertigungsgebühren für 100 kg 
in Goldpfennig.

Alle Entfernungen j 32 j 32 | 20 i 20 | 18 i 14 | 12 | 10 |

ß. Streckensätze für das Tonnenkilometer 
in Goldpfennig.

1 - 1 0 0
101— 20o (A nstoß)
201—300 
301—400 
401—500 
501-600 
601—’ 00 
701-800 
801-900 

ü b e r  900 „
2. Bruchpfennig, die sich b«i Ermittelung der Frachtsätze in 

Goldpfennig nach den unter Ziffer 1 angegebenen Einheits
sätzen ergaben, sind von 0,5 ab aufwärts abgerundet, im 
übrigen fallen gelassen.

3. Für E ilgut sind die doppelten Frachtsätze der Stückgut
klasse I eingestellt,

4. Die Frachtsätze für die Nebenklassen der 
W agenladungen sind durch Erhöhung der 
abgerundeten Frachtsätze für die ent
sprechenden Hauptklassen gebildet, und 
zwar

17,1 13,4 11,5 9,6 7,8 6.2 3,7 2,7
15,4 12,0 10,3 8,6 7,1 5,5 3,4 2,5
13,7 10,8 9,3 7,7 6,2 5,0 2.9 2,1
11,9 9,4 8,0 6,7 5,4 4,4 2,6 1,9
10.3 8,0 6,9 5,8 4,7 3,7 2,2 1,6
8,6 6,7 5,8 4.8 3,9 3,1 1,9 1,4
6,8 5.4 4,6 3,8 3,1 2,5 1,4 1,0
5,1 4.0 3,4 2.9 2,4 1,8 l.X 0,8
3,4 2.7 2,3 1,9 1,5 1,3 0,8 0,6
1,8 1,3 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,3

^  105  Um 9Q °/°} ^er Hauptklasse A

B 10 
B 5 
C 10 
C 5 
D 10 
D 5
E 10 
E 5
F 10

>*

20 0'/°) ^er Hauptklasse B

30 ®/°} ^er Hauptklasse C

40®/'/ ^er Hauptklasse D

50 ®/0}  ^er Hauptklasse E 
30%  der Hauptklasse F

abgerundet wie  
unter Ziffer 1 

angegeben.

Ein h o c h w e r t i g e s  F e r t i g f a b r i k a t  der W a
genladungsklasse B kostete auf eine Entfernung von 
100 km befördert v o r  d e m  K r i e g e  7,20 p. t. gegenüber 

13,50 p. t nach dem h e u t i g e n  T a r i f ,  
bei 200 km betrug der Frachtsatz vor dem Kriege 13,20 p. t 

und beträgt heute 20,20 p. t, 
bei 300 km belief sich der Frachtsatz vor dem Kriege auf 

19,20 p. t, er beträgt heute 27,90 p. t.
Auffallend ist hierbei die außerordentliche Belastung der 
nahen Entfernung bis 100 km.

Außerordentlich frachtverteuernd wirkt bei der heutigen 
Regelung die Tatsache, daß die Abfertigungsgebühren im
Gegensatz zu der Vorkriegsregelung auf alle Entfernungen 
in gleicher Höhe erhoben werden, daß  also eine Staffelung 
der Abfertigungsgebühren fallen gelassen ist. Die Abfer
tigungsgebühren betragen, wie aus Tabelle II hervorgeht, 
auf allen Entfernungen gleichmäßig in allen Tarifklassen 
32 Pfg. in der höchsten Stückgutklasse, absinkend bis auf 
10 Pfg. in der Klasse F.

Mit ganz kurzen W orten möchte ich nun noch auf die 
Nebenklassen und auf die sogenannte horizontale Staffel 
eingehen. Unter der horizontalen Staffel versteht man die 
Spannungsverhältnisse der einzelnen Stückgut- und W agen
ladungsklassen untereinander. Der Reformtarif von 1877 um 
faßte, abgesehen von der Stückgut- und den Nebenklassen, 
eine allgemeine Wagenladungsklasse und 3 Spezialtarife. 
Das horizontale Spannungsverhältnis dieser Klassen zu ein
ander blieb bis 1920 unverändert. Die Klassen standen in 
folgendem Verhältnis zu einander:

Spezialtarif 
I II III

Wagenladungsklasse
B

IÖÖ 773 62JT 42 4
Die jetzige horizontale Staffel der W agenladungsklasse bietet 
folgendes Bild:

A B C D E F
100 85 70" 55" 35 26

Man sieht, daß  das Spannungsverhältnis zwischen
A und B 15
B und C 15
C und D 15
D und E  20
E und F 11

beträgt. Man erkennt hieraus, daß  die Spannung zwischen 
den einzelnen Tarifklassen durchaus unregelmäßig ist, daß 
also die Frachtkosten der einzelnen Tarifklassen verschieden 
hoch sind und zum Teil außerordentliche Unterschiede auf- 
weisen. Dieser Mißstand bestand allerdings auch — und 
zwar in verstärktem Maße — in der horizontalen Staffel 
der  Vorkriegszeit, trat jedoch infolge der an sich niedrigeren 
Frachtsätze nicht so unliebsam in Erscheinung wie heute. 
Als man seinerzeit im Jahre  1920 den seit vierzig Jahren  
in Kraft gewesenen Kilometertarif zu Gunsten des Staffel
tarifs aufgab, hat man zugestandenermaßen einen Sprung 
ins Dunkle getan; die Verschärfung der Staffelung im 
Jahre  1922/23 hat die Auswirkungen dieses Schrittes noch 
besonders unterstrichen. Wie ich erwähnte, waren für die 
Einführung des Staffeltarifs in den ersten Nachkriegsjahren 
politische, finanzielle und wirtschaftliche Gründe m a ß g e b e n d .  
Die politischen Gründe bestanden in dem Wunsch, die 
Reichseinheit, die nach dem verlorenen Kriege auseinander 
zu brechen drohte, durch das Band der Eisenbahnen und 
das Eisenbahntarifsystem fester zusammen zu schweißen. 
Als volkswirtschaftlicher Grund für die Einführung dieses 
Systems wird reichsbahnseitig angeführt, daß  D e u t s c h 
l a n d  s c h o n  z u r  Z e i t  d e s  K i l o m e t e r t a r i f s  e i n  
L a n d  m i t  u n g ü n s t i g e r  V e r t e i l u n g  s e i n e r  R o h 
s t o f f -  u n d  E r z e u g u n g s g e b i e t e ,  mit weiten E n t 
fernungen zwischen Gewinnungs-, Verarbeitungs- und V er
brauchsgebieten gewesen sei und daß für Deutschland daher 
die S t a f f e l u n g  der Gütertarife ein w i r k s a m e s  
M i t t e l  bedeute, u m  d i e  U r s p r u n g s -  u n d  V e r 
b r a u c h s g e b i e t e  e i n a n d e r  n ä h e r  z u  r ü c k e n ,  um 
eine übermäßige Zusammenballung von Industrien auf be 
stimmte kleine Kreise zu verhindern ,um Arbeitsgelegenhel 
im Lande zu schaffen und dem Wirtschaftsleben einen An
trieb zu geben. Die finanziellen Gründe — und das smc 
die meines Erachtens heute noch allein zu Recht heste 
henden — sah man darin, daß  für die einzelne Sendung 
m i t  w a c h s e n d e r  E n t f e r n u n g  d i e  S e l b s t k o s t e  
d e r  B e f ö r d e r u n g  e i n s c h l i e ß l i c h  U m s t e  
k o s t e n  i n f o l g e  b e s s e r e r  A u s n u t z u n g  v o n  I e r -  
s o n a 1 u n d  M a t e r i a l  a b n e h m e n ,  wenn auch jew c



1. April 1927 O S T S E E - H A N D E L 27

nur bis zu einer gewissen Grenze. Außerdem glaubte man 
an die starke verkehrsfördernde Wirkung der Staffeltarife 
und befürwortete sie vom S t a n d p u n k t  d e r  V e r 
k e h r s w e r b u n g .  D aß der Staffeltarif einen Eingriff in 
die natürlichen, geographisch bedingten W ettbewerbsverhält
nisse darstellt, wurde auch zu der Zeit, als man ihn ein
führte, nicht in Abrede gestellt. Man glaubte aber, sich über 
diese W ettbewerbs Verschiebungen hinwegsetzen zu dürfen 
und man hat sich über sie hinweggesetzt, weil in den In
flationsjahren, als die Gütertarife in periodischer Folge, zu
letzt beinahe täglich erhöht werden mußten, das System 
irgend welche Wirkungen überhaupt nicht mehr auszuüben 
vermochte. Ganz anders wurden die Verhältnisse mit dem 
Augenblick der S t a b i l i s i e r u n g  d e r  W ä h r u n g ,  mit 
dem Augenblick, als die Wirtschaft wieder anfing, mit 
Pfennigen zu rechnen. Es ist bezeichnend, daß  gerade in 
denjenigen Gebietsteilen, die im Jahre  1920 sich für die Ein
führung des Staffeltarifs einsetzen zu müssen glaubten, zu
erst die Stimmen nach seinem Abbau oder gar seiner Be
seitigung laut wurden. Es handelt sich um O s t p r e u ß e n  
o d e r  b e s s e r  K ö n i g s b e r g  auf der einen Seite und 
S ü d d e u t s c h l a n d  a u f  d e r  a n d e r e n  S e i t e .  Für 
unser engeres Wirtschaftsgebiet, insbesondere für den See
hafen Stettin, hat nach der Auffassung aller Verkehrskreise 
der Staffeltarif keine Vorteile gebracht. Ich möchte nämlich 
die Untersuchung über die Wirkung des Staffeltarifs vor
nehmlich auf das Stettiner Wirtschaftsgebiet, auf die Pro
vinz Pommern und auf den Seehafen Stettin beschränken, 
da uns unser eigenes Wirtschaftsgebiet am  nächsten liegt 
und auch die übrigen Interessenvertretungen dieses Problem 
unter dem  Gesichtswinkel der Interessen ihres engeren W irt
schaftsbezirkes beleuchtet haben. Der Seehafen Stettin ist 
einer der zentral gelegensten Häfen des deutschen Reiches. 
E r  ist mit seinem Hinterland durch eine auf 700 km  Länge 
schiffbare W asserstraße verbunden. Vermöge seiner ver
kehrsgeographisch günstigen Lage weist der Seehafen Stettin 

seinen Versand- und Empfangsgebieten regelmäßig k ü r 
zere Entfernungen auf, als seine W ettbewerbshäfen, insonder
heit Hamburg. Durch die Einführung des Staffeltarifsystems 

bewirkt worden, daß  sich zwar der allgemeine Ver- 
ehrsradius Stettins gegenüber dem der Vorkriegszeit kilo- 

metrisch etwas gehoben hat, daß  aber auf der anderen Seite 
* le Spannungsverhältnisse der Frachten von gewissen Emp- 
angs- oder Versandorten nach Stettin und nach Hamburg 

ln ganz außerordentlicher Weise zu Gunsten Hamburgs1 
verschoben worden sind. Ein einfaches Beispiel wird ge
nügen, um diese Tatsache hinreichend zu beleuchten.

Die Verfrachtung eines Gutes nach dem Spezialtarif I 
'ostete vor dem  Kriege v o n  B e r l i n  n a c h  S t e t t i n ,  also 
F ue ine .. Entfernung von 137 km  7,40 p. t, während die 

rächt für das gleiche Gut v o n  B e r l i n  n a c h  H a m -  
U r g ,  also auf eine Entfernung von 280 km 13,80 p. t. 

'ostete. Die sich zu Gunsten Stettins ergebende iFracht- 
«Uferenz betrug somit M. 6,40 =  86o/0.

H e x i t e  kostet die Verfrachtung des gleichen Gutes 
° n B e r l i n  n a c h  S t e t t i n  12,20 p. t, v o n  B e r l i n  
a c h  H a m b u r g  21,70 p. t. Die Differenz beträgt somit 

zu Gunsten Stettins nur noch M. 9,50 =  77<y0.
.. Stettiner Frachtvorsprung ist daher durch die

wo h ^  gegenüber Hamburg um 10o/o vermindert
rden. Diese Verminderung der durch die natürliche geo

graphische Lage für Stettin bestehenden Frachtvorsprünge 
in anderen Relationen für Stettin noch ungünstiger. Man 

StMT °* .w e t̂eres feststellen, daß  durch den Staffeltarif 
SH« m ,seiner Wettbewerbsfähigkeit gegenüber dem ungün- 
ist p* ^e êSe,nen Hamburg erheblich benachteiligt worden 
tarif f “16 w e**e,re Benachteiligung, die sich aus dem Staffel- 
d* n Y?r Stettiner Seehafen ergeben hat, besteht darin, 
toi«« a  V e r f r a c h t e n  zu d^n Oderumschlagsplätzen in- 
über« t t  , °hen Einheitssätze der Anfangsstaffeln als stark 

bezeichnet werden müssen und daß  sie den Ver- 
Se#»ho?VOn *em Oderstrom, dem Lebensnerv des Stettiner 
daß s’ femhalten. Ein weiterer Nachteil besteht darin, 
statirm00 n na^e gelegenen polnischen Grenzübergangs- 
der en nac,^ Stettin durch die hohen Tonnenkilometersätze 
Vnd erst.en Staffeln die Frachten außerordentlich viel höher 
Gebipfp u P0,nis.chen Frachten von den betreffenden 
ich p-1 • i na .. Danzig. In diesem Zusammenhang möchte 
ünerfrarti* , envähnen, daß  auch in den Durchfuhrtarifen die 
für Höhe der Frachten auf kurze Entfernungen

ettin voll zur Auswirkung gelangt.
Stettin U;Z aV,gedrückt kann man sagen, daß der Seehafen 
den Sn»«1!* ^ /h ä ltn is  zu seinen Wettbewerbshäfen durch 

e’tarif für die Gunst seiner geographischen Lage

bestraft worden ist. Will man zu der Frage Staffeltarif 
oder Kilometertarif Stellung nehmen, so ist es unerläßlich, 
festzustellen, auf welchen Entfernungen sich der Güter
verkehr im allgemeinen durchschnittlich bewegt, auf wel
cher Entfernung sich der Güterverkehr Pommerns bewegt 
und welche Entfernung die hauptsächlich für den Seehafen 
Stettin in Frage kommenden Versand- und Em pfangsgüter 
in der Regel im Durchschnitt zu durchlaufen haben. H at 
man diese s t a t i s t i s c h e n  F e s t s t e l l u n g e n ,  so läßt 
sich entscheiden, ob es Zweck hat, den Staffeltarif beizube
halten, oder ob es richtiger ist, zu einem dem V orkriegs
system ähnlichen Tarifs.y'stem zurückzukehren. Bedauer
licherweise steht eine derartige S t u f e n s t a t i s t i k ,  die 
nur reichsbahnseitig geführt wird, und die nicht nur nach 
der mengenmäßigen Beförderung, sondern auch nach dem 
W erte der verschiedenen Güter gegliedert ist, n i c h t  z u r  
V e r f ü g u n g .  Die Reichsbahnverwaltung hat es sogar ab 
gelehnt, dem Ausschuß der Verkehrsinteressenten bei der 
Ständigen Tarifkommission der Deutschen Eisenbahnen, der 
eine gutachtliche Aeußerung über die vorzuneh'mende T a
rifreform abgeben sollte, eine derartige, für die Beurteilung 
der Frage unerläßliche Stufenstatistik vorzulegen. Die W irt
schaft w ar somit außerstande, die Angaben der Reichsbahn 
nachzuprüfen und ihrerseits die Schlußfolgerungen aus der 
Statistik hinsichtlich der Erhaltung des bestehenden Systems 
zu ziehen. Nach den M i t t e i l u n g e n  d e s  R e i c h s 
v e r k e h r s m i n i s t e r i u m s  betrug im Jahre  19  13  die 
d u r c h s c h n i t t l i c h e  B e f ö r d e r u n g s w e i t e  i n  
D e u t s c h l a n d  1 2 3  k m ;  sie hat sich i m  J a h r e  19  25  
unter der W irkung des Staffeltarifsystems a u f  14 5 ,9  k m  
g e h o b e n .  Bei dieser Sachlage erscheint die Frage be
rechtigt: War die Einführung dieses Systems mit allen 
seinen Nachteilen n o t w e n d i g ,  um eine Vergrößerung 
der durchschnittlichen Beförderungsweite von 20 km zu 
erzielen? Und rechtfertigt dies Ergebnis d<?s Staffeltarifs 
seine B e i b e h a l t u n g  i n  d e r  j e t z i g e n  F o r m ?  I c h  
m u ß  b e i d e  F r a g e n  v e r n e i n e n .  Nach den Zusammen
stellungen, die von Seiten Ostpreußens und Süddeutschlands 
anläßlich de r  Tarifreform auf Grund der Reichsstatistik vor
genommen sind, betrug beispielsweise in S ü d b a y e r n  die 
durchschnittliche Entfernung im Versand 201 km, im E m p 
fang 289 km. Bei den einzelnen Gütern schwankte im Ver
sand in demselben Gebiet die durchschnittliche Entfernung 
zwischen 130,6 km und 443,84 km. Auf diese Höchstent
fernung von 443,8 km wurden — und das ist wesentlich — 
im gesamten Bezirk nur lo/o des Gesamtversandes bahn- 
wärts verladen. Die durchschnittlichen Entfernungen für die 
einzelnen Güter im Em pfang beliefen sich auf 134 km  bis 
722 km. W ährend sich der H auptverkehr auf Entfernungen 
bis 140 km  abspielte, entfielen nur 11 o/o des gesamten E m p 
fangsverkehrs auf Entfernungen über 700 km und diese 11 o/0 
bestanden in Kohlen, die zu Ausnahmetarifen gefahren w er
den, die also für die Beurteilung der Frage des Normaltarif
schemas außer Betracht zu bleiben haben. Die durch
schnittliche Entfernung unter Berücksichtigung der jewei
ligen Menge betrug in O s t p r e u ß e n  im Versand 144 km, 
wobei allein 85 o/0 der beförderten Menge auf den N ahverkehr 
(130 km) entfielen, während die durchschnittliche Entfernung 
unter Berücksichtigung der jeweiligen Menge im Em pfang 
sich bei Ostpreußen auf 253 km  belief, wobei allein 71 o/0 
der beförderten Menge auf den N ahverkehr entfielen. Ver
gleicht man den bahnwärtigen Verkehr von und nach pom- 
merschen Häfen vor dem Kriege mit den Ziffern des 
Jahres 1925, so ergibt sich, daß  die Ziffern des Jahres 1925 
hinter den Vorkriegsziffem ganz erheblich Zurückbleiben. 
W ährend nämlich der Versand in 1913 unter Berücksichtigung 
des Lokalverkehrs 2 257 536 t ausmachte, betrug er 1925
1 567 713 t, und während der Gesamtempfang 1913 2 473 048 t 
ausmachte, betrug er 1925 1 903 252 t. Diese namentlich im 
bahnwärtigen Em pfang noch immer bestehende außero r
dentliche Verkehrsverminderung wird um so bedeutungsvoller, 
wenn man berücksichtigt, daß  die tonnenkilometrische Lei
stung des Jahres 1925 mit 59,9 Milliarden tkm die tonnen
kilometrische Leistung des Jahres 1913 mit 57,3 Milliarden 
tkm um 2,6 Milliarden tkm überstiegen hat. Man wird also 
wohl sagen können, daß  der Verkehr von und nach den 
pommerschen Seehäfen durch das Staffeltarifsystem keine 
Förderung erfahren hat. Aus der D e n k s c h r i f t  d e r  
o s t p r e u ß i s c h e n  H a n d e l s k a m m e r n ,  die im F e 
bruar 1927 die S t e l l u n g n a h m e  O s t p r e u ß e n s  z u  
d e m  S t a f f e l t a r i f  der Reichsbahngesellschaft festzulegen 
bemüht ist, kann man entnehmen, daß  der Eisenbahngüter
verkehr von und nach pommerschen Häfen sowohl im Ver
sand als im Em pfang im Verhältnis zur Vorkriegszeit weit
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ungünstiger dasteht, als der Verkehr von und nach ostpreu
ßischen Häfen, der  im Versand 81 o/o des Vorkriegsverkehrs 
wieder erreicht hat und der im Em pfang den Vorkriegsum
fang um 18o/o überschritt, während die pommerschen Häfen 
nur zwei Drittel ihres Vorkriegsversandes und nur drei 
Viertel ihres Vorkriegsempfanges wieder zu erlangen ver
mochten. Aus dieser Gegenüberstellung, die die ostpreußi
schen Handelskammern getroffen haben, ist ohne weiteres zu 
entnehmen, daß die Nachteile, die sich durch den Staffel
tarif und die Grenzveränderung im Osten für Pommern 
ergeben haben, auf den pommerschen Verkehr außerordent
lich viel ungünstiger eingewirkt haben, als auf den Ost
preußens. Eine nähere Untersuchung des bahnwärtigen 
Verkehrs der pommerschen Seehäfen im Jahre 1925 ergibt, 
d aß  sich fast 40o/0 des gesamten bahnwärtigen V e r s a n 

d e s  der pommerschen Seehäfen auf einer Entfernung von 
130 km  abspielten, während 16,9o/0 des gesamten Versandes 
in die Stufe 131 bis 150 km und 30o/0 in die Stufe von 301 
bis 500 km  fielen. Auf eine Entfernung' von über 500 km  
entfielen nur 60/o des Gesamtversandes, während alle über 
500 km  hinausgehenden Prozentsätze des Versandes mini
mal waren.

Der bahnwärtige G e s a m t e m p f a n g  der pommer
schen Seehäfen bot im Jahre  1925 ein ähnliches Bild. 39,5 o/0 
des Gesamtempfahges entfielen auf den Nahverkehr, d. h. 
bis 130 km, 19,19o/o des Gesamtempfanges entfielen auf 
die Entfernung von 131 bis 150 km. 24o/o fielen in die Stufe 
von 301 bis 500 km, während alle höheren Entfernungen] 
mit sehr geringen Prozentsätzen beteiligt waren. Aus dieser 
Aufstellung geht hervor, daß sich der Verkehr des See
hafens Stettin in überwiegendem Maße auf nahen und mitt
leren Entfernungen abspielt. Es sind nun aber gerade die 
nahen und mittleren Entfernungen, die durch die hohen An
fangsstaffeln u n g e h e u e r  b e l a s t e t  werden. Die für 
den bahnwärtigen Verkehr der pommerschen Seehäfen auf
gestellten Berechnungen decken sich nahezu vollkommen 
mit denjenigen, die in Ostpreußen und Süddeütschland auf
gestellt sind und beweisen, daß die pommerschen Seehäfen, 
insonderheit Stettin, durch das bestehende Staffeltarifcystem 
d er  Reichsbahngesellschaft sehr erheblich belastet werden 
und daß  eine starke Abmilderung des bestehenden Staffel
tarifs für die pommerschen Seehäfen eine unbedingte Not
wendigkeit darstellt. In diesem Zusammenhange darf als 
ein weiteres Argument gegen das scharf durchgeführte 
Staffelprinzip des Normaltarifschemas angeführt werden, daß 
dfe Küstenschiffahrt durch die Staffeltarife in ganz außer
ordentlicher Weise geschädigt und eingeschränkt wird. Die 
Staffeltarife ermöglichen es der Reichsbahn, in alte Verkehre 
der Küstenschiffahrt einzugreifen und mühelos Ladungs- 
güter, die früher von der Küstenschiffahrt transportiert w or
den sind, auf den Bahnweg überzuleiten. Auf die ein
gehenden, diesbezüglichen D a r l e g u n g e n  d e s  V e r e i n s  
H a m b u r g e r  S c h i f f s m a k l e r  möchte ich in diesem 
Zusammenhange 'nur verweisen. Dehnt man die Untersu
chungen über den bahnwärtigen Verkehr Pommerns auf 
die gesamte Provinz aus, so ergeben sich Ziffern, die von 
denen der Seehäfen nur wenig abweichen.

D er Gesamtversand Pommerns einschließlich des Lo
kalverkehrs belief sich im Jahre  1913 auf 3 671 000 t, im 
Jahre  1925 auf 3 300 000 t. Der Gesamtempfang betrug im 
Jahre  1913 einschließlich des Lokalverkehrs 5 534 000 t, im 
Jahre  1925 4 341 000 t. Es ist somit der Vorkriegsumfang 
weder* im Versand noch im Em pfang auch nur annähernd 
erreicht. Ein Vergleich mit Ostpreußen zeigt, daß auch in 
Bezug aüf den Verkehr der gesamten Provinz Pommern 
Pommerns Verkehrseinbuße gegenüber der Vorkriegszeit 
wesentlich größer ist als diejenige Ostpreußens.

Eine Betrachtung des bahnwärtigen Gesamtempfanges 
der Provinz ausschließlich der Hafen ergibt, daß fast 43<>/o 
des Gesamtempfanges auf den N ahverkehr (Entfernung bis 
130 km) entfallen, während der Verkehr von 131 bis. 150 km  
im E m pfang  15o/o des Gesamtverkehrs ausmachte., Auf die 
Entfernung von 151 bis 500 km  entfielen 34,20o/0. Es ergibt 
sich somit, daß nur etwa 5ö/0 aller Güter im Em pfang auf 
Entfernungen über 500 km  verfrachtet werden.

Im Versand stellt sich fast dasselbe Bild dar. Nahver-i 
kehr bis 130 km  =  39,72o/0, Entfernung 131—150 km  16,95o/o, 
Entfernung 151—500 km 39,16°/o, so daß  auf die Entfernungen 
über 500 km nur 4o/0 des Gesamtempfanges entfallen.

Es ergibt sich somit, daß  sich der Eisenbahngüterver
kehr der Provinz Pommern im wesentlichen auf nahen und 
mittleren Entfernungen abspielt und daß  nur ein geringer 
Prozentsatz auf die weiten Entfernungen, also Entfernungen 
über 500 km, entfällt. Die Frage ist nun: Hat bei dieser

Sachlage die von uns vertretene pommersche Wirtschaft, also 
die pommersche Industrie und der pommersche Handel ein 
Interesse daran, den Staffeltarif in seiner jetzigen Form 
beibehalten zu sehen? Ich glaube, daß man diese Frage
verneinen kann. Ein großer Teil der pommerscheri Indu
strie ist vermöge ihres natürlichen Standortes, der im we
sentlichen die Voraussetzungen für ihre Ansiedlung bot, in 
der Lage, seine Rohstoffe oder doch einen wesentlichen
Teil derselben auf dem Seewege oder dem Binnenschiff
fahrtswege zu beziehen. Ebenso erfolgt ein wesentlicher
Teil des Exportes seewärts und des Binnenabsatzes wasser- 
wärts, während für einen anderen Teil des Binnenabsatzesj 
und für den Teil des Absatzes, der bahnwärts über die
trockene Grenze nach dem Ausland erfolgt, der Bahnweg be
nutzt werden muß.

Es mag scheinen, als hätte diejenige pommersche In
dustrie, deren Hauptabsatzgebiete in den deutschen Grenz
staaten, in Süd- oder Westdeutschland, liegen, an der E r 
haltung des Staffeltarifsystems in der jetzigen Form  ein 
besonderes Interesse. Es muß aber, wenn man diese I? rage 
prüft, berücksichtigt werden, daß die Vorteile, die sich der 
Industrie auf der einen Seite bieten, in Nachteile vei- 
kehren, wenn berücksichtigt wird, daß die künstlich be
wirkte Erweiterung des Versandradius selbstverständlich auch 
ihrer W ettbewerbsindustrie zugute kommt. Letzten Endes 
» w i r k t  s i c h  d e r  - S t a f f e l t a r i f  - s o m i t  d a h i n  a u s ,  
d a ß  d i e  a n  i h r e n  n a t ü r l i c h e n  S t a n d o r t  g e 
f e s s e l t e n  I n d u s t r i e n  d u r c h  d e n S t a f f e 11 a r i 1 
d i e  M ö g l i c h k e i t  e r h a l t e n  h a b e n ,  i n  d i e  g e g e n 
s e i t i g e n  A b s a t z g e b i e t e  e i n z u b r e c h e n  und da
mit den W ettbewerb in Gebiete zU tragen, die ihnen früher 
unumstritten allein zugehörten. Ebenso kann für die pom
mersche Industrie wohl kaum  davon gesprochen werden, daß 
durch den Staffeltarif ihre R o h s t o f f b a s i s  verbessert 
worden ist. Die von der pommerschen Industrie benötigten 
K o h l e n  werden z u m  g r ö ß t e n  l e i l  a u f  d e m  S e e 
w e g e  o d e r  a u f  d e m  B i n n e n w a s s e r  w e  g e  b e - 
z o g e n. Soweit sie bahnwärts eingehen, werden sic z u 
A u s n a h m e t a r i f e n  g e f a h r e n .  Auch d e r  allgemeine 
Kohlenausnahmetarif weist eine starke Staffelbildung auf, 
die er nebenbei bemerkt auch vor dem Kriege und voi 
der Tarifreform aufwies. In dieser Hinsicht würde also 
durch eine Abmilderung der Staffeln des Normaltarifschemas 
eine Verschlechterung de r  bodenständigen Industrie in Be
zug auf Kohlenversorgung nicht eintreten. Meines E rach
tens liegt somit für die pommersche — und insbesondere die 
Stettiner Industrie — kein Grund vor, an dem Staffeltarif- 
system in der jetzigen Form  festzuhalten. Die gleichen Ver
hältnisse gelten für den überwiegenden Teil des W a r e n 
v e r k e h r s .  Es ist bereits erwähnt, daß, getrieben von 
der öffentlichen Meinung, die Reichsbahn sich seit über
2 Jahren  mit der Anfertigung einer Denkschrift über eine 
Tarifreform befaßt. Die Denkschrift ist vor kurzer Zeit 
den Verkehrsinteressenten zugänglich gemacht. Beratungen 
auf Grund dieser Denkschrift haben stattgefunden. Das 
Endergebnis war ein mehr oder weniger negatives. Em c 
Beurteilung der aufgeworfenen Fragen war kaum möglich, da 
die Reichsbahn die Stufenstatistik über den Versand im« 
Em pfang nicht bekannt gab, und erklärte, Einnahmeausfalle 
dürften durch die Reform nicht entstehen. Die reichs
balmseitig gemachten Vorschläge konnten denn auch erklär
licherweise nicht befriedigen. Nach dem neuesten Stand 
der- Dinge w i r d  n i c h t  m e h r  d a r a n  g e d a c h t ,  H '  
g e  n d e i n  e A e n d e r u n g  d u r c h g r e i f e n d e r  A r t  d e s 
T a r i f  s c h e m a s  i n  a b s e h b a r e r  Z e i t  d u r  c h z u- 
f ü h r e n .  Trotzdem  scheint es mir notwendig, den Stand
punkt der Stettiner Wirtschafts- und Verkehrskreise zum 
Ausdruck zu bringen, der aus den angeführten Gründen 
nur dahin zusam m engefaßt werden kann, daß  die Belang 
unseres Wirtschaftsbezirks einen Abbau der scharfen Stane 
des Normaltarifschemas auf das dringendste erheischen. D1;
h o r i z o n t a l e  S t a f f e l u n g ,  d. h. das V e r h ä l t n i s  de
Stückgut- und Wagenladungsklassen untereinander, bedai 
einer V e r f e i n e r u n g .  Die h o h e n  W a g e n l a d u n g , 5 ' 
k l a  s s  e.n. müssen in Anlehnung an den Vorkriegsstand g e 
s e n k t  V erden , ohne daß dadurch eine Erhöhung der Ro*^ 
materialklassen herbeigeführt wird. Die A b f e r t i g u n g ^  
g e b ü h r e n ,  die auf allen Entfernungen gleich hoch s1̂  
(vergl. Tab. II), bedürfen einer mit steigernder E ntfe rnung  
steigenden Staffelung, wie sie vor dem Kriege b e s t a n d ,  ui 
hierdurch eine weitere E n t l a s t u n g  d e s  N a h v e  r k  e h  
u n d  d e r  m i t t l e r e n  E n t f e r n u n g e n  d u rch z u fü h re  _ 
Es. muß also bahnseitig versucht werden, trotz der auf.. 
Reichsbahn ruhenden, erheblichen Daweslasten diese notwe
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dige Reform durchzuführen, durch die noch nicht einmal 
Einnahmeausfälle zu entstehen brauchen, denn die Entlastung 
des Nahverkehrs wird voraussichtlich zu einer Steigerung 
desselben und zu einem Ausgleich der durch die Ermäßigung 
eintretenden Einnahmeverminderungen führen. Es dürfte auch 
reichsbahnseitig durch technische. Verbesserungen und R a
tionalisierung des Betriebs möglich sein, einen weiteren Per
sonalabbau und weitere Ersparnisse zu machen, um den 
Betriebskoeffizienten dem  Stande des Jahres 1913 anzu- 
nähern und eine Entlastung der außerordentlich übersetzten 
Frachten durchführen zu können. Insbesondere muß es als 

. wünschenswert bezeichnet werden, einmal eine B e l e h 
r u n g  ü b e r  d e n  B e g r i f f  d e r  S e l b s t k o s t e n  zu er
fahren. Bisher ist nur immer verlautbart worden, daß  de r  
Begriff der Selbstkosten ein stark umstrittener sei. Die 
Selbstkosten sind je nach der Angelegenheit, die zur Be
ratung stand, verschieden angegeben worden, wenn es sich 
um die Frage handelt, Durchfuhrtarife zu erstellen, um ent
weder im W ettbewerb gegen den Seeweg, gegen die F luß
schiffahrt oder gegen ausländische Bahnstrecken Güter auf 
den Bahnweg umzuleiten, so sind die Selbstkosten immer 
verschwindend gering angegeben worden, während in anderen 
1'allen, wenn es sich um allgemeine Erm äßigungen im inneren 
Verkehr handelte, < m der  Regel erklärt wurde, daß die Selbst
kosten weitere Erm äßigungen verböten. — Es würde daher dank-* 
bar begrüßt werden, wenn reichsbahnseitig über den Begriff der 
Selbstkosten im Reichseisenbahnbetriebe der Oeffentlichkeit 
einmal nähere Aufschlüsse gegeben werden könnten. Fest 
steht jedenfalls nach den bisherigen Untersuchungen, 
daß die Betriebsleistungen der Reichsbahn über den normalen 
Geldentwertungsindex hinaus honoriert sind und die W irt
schaft muß daher erwarten, daß die ungeheueren Lasten, die 
ihr durch die übersetzten Tarife auf nahe Entfernungen 
zugemutet werden, in absehbarer Zeit eine wirksame E n t
lastung erfahren. Mit A u s n a h m e t a r i f e n  kann der W irt
schaft nicht durchgreifend und allgemein geholfen werden. 
Uie Erstellung von Ausnahmetarifen ist in der heute beliebten 
1'orin de r,  Mindestmengen-Tarife vielmehr geeignet, zu 
schweren Bedenken Anlaß zu geben. D i e  Z a h l  d e r  
A u s n a h m e t a r i f e  h a t  s i c h  s o  g e s t e i g e r t ,  d a ß  e s  
w o h l  k a u m  e i n e n  V e r k e h r s i n t e r e s s e n t e n

g i b t ,  d e r  s i c h  i n d e m  T a r i f m a t e r i ä l  z u r e c h t  
f i n d e t .

Damit möchte ich meine Ausführungen über den N or
maltarif schließen und zu dem Ausnahmetarifwesen der 
Reichsbahngesellschaft übergehen.

v n -
Nach der Annahme des Dawesplanes und der in der 

Durchführung desselben ergangenen Gesetze hat die Reichs
bahngesellschaft, die eine Gesellschaft eigenen Rechts d a r
stellt, eine doppelte Aufgabe zu erfüllen. Sie hat die Aufgabe, 
die deutsche Wirtschaft zu fördern und durch Tributzahlun
gen, die einer Milliarde jährlich nahe kommen, die Be
freiung Deutschlands vom feindlichen Joch allmählich her
beizuführen. Die Frage, ob die Reichsbahngesellschaft, oder 
besser gesagt die deutsche Wirtschaft, im Stande ist und 
in Zukunft imstande sein wird, die ihr auferlegten Lasten auf
zubringen, muß hier unerörtert bleiben. Meine Aufgabe ist 
nur, Schäden und Nachteile, die sich für die Wirtschaft, 
insbesondere die Wirtschaft unseres Bezirkes aus der Durch
führung der Doppelaufgabe der Reichsbahngesellschaft er
geben haben, festzustellen und um Abhilfe zu bitten. Diese 
Schäden liegen im wesentlichen auf tarifarischem Gebiet und 
ergeben sich insbesondere aus der Durchführung der Aus
nahmetarifpolitik, die die Reichsbahn, seitdem sie als selb
ständiges Unternehmen besteht, betreibt. Ich verkenne nicht, 
daß  die Reichsbahngesellschaft sich in einer überaus schwie
rigen Lage befindet. Deutschland ist auf allen Seiten von 
Ländern mit unterwertiger Valuta umgeben. Alle diese Län
der treiben eine nationalistische, zum Teil chauvinistische! 
Eisenbahntarifpolitik und unterstützen die W erbekraft ihrer 
Bahnlinien und Häfen durch niedrige Ausnahmetarife. Die 
deutsche Reichsbahngesellschaft ist daher gezwungen, Mittel 
zu ergreifen, die geeignet sind, einer Abwanderung des Ver
kehrs auf ausländische Bahnlinien entgegenzuwirken, ja, 1 im 
Gegenteil, zu versuchen, Verkehre über deutsche Strecken 
zu leiten. Diese Mittel bestehen in den Durchfuhrtarifen über 
die trockenen Grenzen. Soweit diese Durchfuhrtarife den 
erwähnten Zweck verfolgen und soweit sie keine Verlust
tarife sind, die letzten Endes die deutsche Wirtschaft durch 
Zahlung übersetzter Normalfrachten ausgleichen muß, wird

Stand der E isen b ah n frach tsä tze  (Indexziffern) im  ersten  H albjahr 1925 g e g e n  1913  
(1913 =  100 g e se tz t) :

Tabelle  III

-Tarifklassen u. Ausnahmetarife

Allgemeine E ilgutklasse...........
-Ermäßigte E ilg u tk la sse ...........
Allgemeine Stückgutklasse . . .  
■Ermäßigte Stückgutklasse . . . .

Wagenladungski. A 5 ...............
„ A 1 0 .............

A 1 5 .............
„ A insgesamt

Wagenladungskl. B 5 ...............
B 1 0 .............
ß  15 ». (■) . .  

t> B insgesamt
Wagenladungskl. 0  5 ...............

C 1 0 .............
C 1 5 . . . . . . .

xtj »  C  insgesamt
Wagenladungski. D 5 ...............

D 1 0 .............
.* D 1 5 ...............

\ r r  »> D insgesamt
Wagenladungskl. E 5 ...............

E 10 !
E 1 5 .............

■\tr , E insgesamt
Wagenladungskl. F 10

F 1 5 .............
>> F insgesamt

Entfernung  in Km
601 
bis 
700

149.7
144.8 
152,2
120.8

1
b s 
100

101
bis
200

201
bis
300

301
bis
400

401
bis
500

501
bis
600

Stü ck gut
169,0 158.3 156,5 154.7 153,7 152,6
160,0 149.7 146,5 142,9 141,2 144.1
173,5 162.1 159,8 157.7 155,9 154,1
179,9 158,5 152,5 150,0 137,7 129,6

W agen lad u n gen
222,3 213,4 206,0 197,7 187,9 177,7
254,6 225,3 216,9 206,3 195,3 184,4
212,8 204,5 196,8 1^7,8 177,5 166.2
222,2 213,9 206,1 196,5 186,1 175,8
185,3 170,0 162 9 156,0 148,5 141,4
193,2 182 6 173 6 164,0 155,7 145,8
175,1 166,2 158,5 150,4 142,4 134,2
182,8 171,6 163,7 155.4 147.7 139,2
246,7 204,9 194,3 186,4 175,0 165,0
229,6 191,7 187,3 179,1 176,6 168,3
199.2 164,8 160,0 152,5 147,2 140,9
210,5 173,6 168,2 159,8 154,5 148,0
203,0 167,3 158.3 150,5 143,5 134.8
224,9 192,0 186.4 180,0 1717 162,9
187,5 159,9 155,8 150,2 143,4 135,6
194.2 164,7 158,9 153,1 145,9 137 9
193,1 149,5 144.0 136 4 126,3 121,0
201,2 183,4 182,5 173,9 161,5 158.8
163,4 147,9 147,0 140,9 135,3 129 5
168,0 150,6 149.4 143,2 136,6 131,1
167,2 155,6 144,5 138,1 135,6 139,4
132,9 124 6 117,3 110,0 110,8 ! 110,5
134,7 126,1 119,1 111,9 112,4 113,0

170.7
173.7
156.9 
166,0
131.1
137.1
124.5
129.6
148.0
159.3
131.3
139.2
126.9
152.8
127.4
130.0
112.2
147.4
121.9 
123,3
135.7
106.9
108.9

701
bis
800

801
bis
900

901
bis

1000
über
1000

Im 
Durcli- 
fü r alle 
EntfVr- 
u u n g en  
sc lin it

A n te il d. e inzeln . 
T arifk l a. d. Ge
sam tg ü te rm en g e  
einsch l. d e r A us

n a h m e ta r ife  
in  v. H.

144.8 138,6 131,0 117,0 161,1 0,4
139,5 135,6 131,3 121,5 154,0 0,2
145,7 139,0 131,2 115,4 164,5 2,6
113,8 108,2 100,4 91,5 167,5 1,2

155,8 145,2 134,0 129,3 205,5 0,9
162,6 148,0 139,6 119.6 215,4 0,7
146,1 135,2 124,6 110 9 195,3 0,8
154.3 142,4 131,8 119,7 204 8 2,4
123,2 113,3 106,2 101,9 168.4 0,4
126 6 119,0 109,6 97,3 177,8 0,5
116,3 107,5 95,5 89,6 162,0 0,8
121,6 113,3 103,7 95,7 168 0 1.7
140,1 130,8 119,3 119.4 224,3 0,6
149,4 132,2 120,0 108.6 209.1 0,8
122,0 112,9 103 3 97,7 179,4 3,5
128,9 117,7 106,9 101,2 189,8 4,9
118.3 109,9 101,1 89,8 183,4 0,4
142.5 132,9 122,3 109,1 207,0 0,5
118,9 110,6 102,0 87,7 169,0 3,3
121,2 112,7 103,8 88,7 174,9 4,2
106,3 98,3 89,5 83,1 171,0 1,3
139,3 127,3 119,1 108,3 191/5 1,3
114,6 106,2 99,8 85,7 155,1 16,7
116,3 107,5 100,6 86,9 158,7 19,3
133.5 127,2 121,8 108,7 158,4 0,3
103,9 99,3 94,0 83.6 127,0 5,6
106,2 100,9 1 95,4 84,8 128,7 5,9
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niemand ihnen entgegentreten, auch wenn sie in Form von 
Mindestmengentarifen erstellt sind. Diese Durchfuhrtarife 
über die trockene Grenze sind fast sämtlich als Mindest
mengentarife aufgezogen. Die Reichsbahn gewährt in der 
Regel den ermäßigten Frachtsatz sogleich und eine weitere 
Erm äßigung im Rückerstattungswege, wenn eine gewisse, 
Mindestmenge innerhalb einer gewissen Zeit erreicht ist. 
Die Mindestmenge bildet hier einen gewissen Schutz für die 
Bahn und schränkt für den ausländischen Versender oder 
Em pfänger die Möglichkeit, die konzedierte 1 arifermäßigung 
zum Aushandeln weiterer Erm äßigungen auf den W ettbe
werbslinien zu benutzen, bis zu einem gewissen Grade ein. 
Eine Schädigung der deutschen Wirtschaft durch diese T a 
rife liegt dann nicht vor, wenn die W are auf ausländischen 
W ettbewerbsbahnen zu gleichen Frachten an ihren Be
stimmungsort gelangen kann und wenn, wie erwähnt, die 
reichsbahnseitig gewährte W ettbewerbsfracht die Selbst
kosten nicht unterschreitet. Unseren starken Widerspruch 
finden dagegen diejenigen Durchfuhrtarife über die trockene 
Grenze, die im Wettbewerb gegen die Seeschiffahrt erstellt 
sind. Ich erinnere hier an den A u s n a h m e t a r i f  f ü r  
Z e l l u l o s e  von Saßnitz nach Friedrichshafen, der einen
Frachtsatz von 13,80 M. für die Tonne bei einer Entfernung 
von über 1040 km  aufwies. D aß dieser Tarif mit 1,3 Pfg. 
per tkm die Selbstkosten deckte, dürfte als ausgeschlossen 
gelten. In diese Kategorie gehören z. B. der D 56 für A s 
p h a l t s t e i n e ,  auch gemahlen, Asphaltpulver, von Basel 
nach Firchau Grenze mit Bestimmung Danzig. H ier fährt
die Reichsbahn ein minderwertiges Produkt auf 1088 km  
Entfernung für M. 20.— die Tonne, also zu einem tkm- 
Satze von 1,6 Pfg. Im Durchfuhrausnahmetarif D 30 Ver
kehr Niederlande—Polen werden z. B. G ü t e r  d e r  l a -  
r i f k l a s s e  D, wie Eisen- und Stahlwaren,* Heringe uswr. 
von niederländischen Grenzstationen nach Groß-Boschpol 
Grenze und umgekehrt, Schneidemühl Grenze oder Kreuz 
Grenze, also auf Entfernungen von 850 km  bis 1060 km  für 
M. 25,40 bis 26,90 die Tonne, also zu einem tkm-Satze von 
noch nicht 2i/2 Pfg-, gefahren. Aehnliche Sätze ergeben 
sich im Ausnahmetarif D 38 für den V e r k e h r  B e l g i e n  — 
P o l e n .  Hier werden zum Beispiel S t e i n e  (Mühlensteine) 
usw. von Schneidemühl-Grenze nach belgischen G renz
stationen oder umgekehrt, also auf Entfernungen von 880 km 
für M. 17,90 die Tonne verfrachtet, was einem Tonnen
kilometersatze von 2 Pfg. entsprechen würde. Diese Tarife
sind Kampftarife gegen die Seeschiffahrt. Sie können bei 
den niedrigen Tonnenkilometersätzen der Reichsbhn nennens
werte Einnahmen nicht schaffen, tragen dagegen wirksam 
zur Schwächung der deutschen Küstenschiffahrt bei. Es 
fragt sich, ob derartige Tarife für die Reichsbahngesellschaft 
zur Durchführung des Dawesprogram m s notwendig sind, 
oder ob es für die gesamte deutsche Wirtschaft vorteilhafter 
ist, auf diese Tarife zu verzichten. Ich glaube, die Reichs
bahngesellschaft könnte auf manche dieser Tarife ver
zichten, ohne eine Einnahmeverminderung befürchten zu 
müssen und ich glaube ferner, daß die Erhaltung der 
deutschen Küstenschiffahrt für die deutsche Wirtschaft wert
voller und nützlicher ist, als der Transit auf Basis dieser 
Ausnahmetarifsätze. Meines Erachtens muß und kann die 
deutsche Wirtschaft verlangen, daß  angesichts der schweren 
Finanzbelastung, die ihr durch die Reichsbahn auferlegt 
wird, Tarife unterbleiben, die eventuell auf Kosten der 
deutschen Küstenschiffahrt eine Verkehrsvermehrung, nicht 
aber eine Einnahmeerhöhung, sondern Einnahmeverluste her
vorrufen, die die deutsche Gesamtwirtschaft in den über
setzten Normaltarifen ausgleichen muß.

Ich verlasse das Kapitel „Durchfuhrtarife über die 
trockene Grenze“ und wende mich zu dem Abschnitt ,,Ein- 
und Ausfuhrtarife über die trockene Grenze“ . Von dieser 
Tarifgruppe interessieren uns als Seehafen insbesondere die
jenigen Tarife, die im Wettbewerb gegen die Seeschiffahrt 
erstellt sind. Ich greife heraus den Deutsch-Litauisch-* 
Lettisch-Russischen Transittarif. Dieser Tarif sieht g egen 
über den regulären Tarifklassen auf den deutschen Strecken 
E rm äßigungen bis zu 50o/o vor und ist ein ausgesprochener 
Kampftarif gegen deutsche Seereedereien. D er Tarif hat 
insbesondere Stettin und die auf Leningrad, Riga und Reval 
fahrenden Reedereien, besonders was den ausgehenden V er
kehr anlangt, stark geschädigt. Die in der lettischen Presse 
veröffentlichte Statistik läßt die zunehmende Abwanderung 
der deutschen Ausfuhrgüter auf den direkten Bahnweg, her
beigeführt durch diesen Ausnahmetarif, erkennen. Die 
deutsche Industrie, die sich zum Teil für diesen Ia rif  ein
gesetzt hat, vergißt meines Erachtens, daß ihr nach Aus
schaltung der Linienreedereien aus dem Verkehr niedrige

Seefrachten, die sie zum Aushandeln bahnwärtiger W ett
bewerbsfrachten benutzen kann, bei Fortsetzung dieses 
Systems in absehbarer Zeit nicht mehr zur Verfügung 
stehen werden und daß dann die kaufmännische Reichs
bahngesellschaft keine Veranlassung mehr haben wird, zu 
I 1/2 Pfg- Tonnenkilometersätzen 1000 km  lange Strecken 
zu fahren. Es ist von uns wiederholt behauptet worden, 

daß  die Durchführung dieses Verkehrs zu diesen Tarif
sätzen für die Reichsbahn Gewinn kaum lassen kann, denn 
abgesehen von zum Teil überraschend niedrigen lonnen- 
kilometersätzen ist für die Durchquerung des polnischen 
Korridors die polnische Normalfracht an Polen zurückzu
vergüten und außerdem entstehen durch die Umsetzung der 
W agen erhebliche Unkosten. Ganz unverständlich vom 
kaufmännischen Standpunkt erscheint dieser Tarif, wenn 
man erwägt, daß  während der alljährlichen Eiszeit die 
Transporte der Reichsbahn ohnehin zufallen müssen, auch 
wenn sie die Güter nicht zu Kampftarifsätzen fährt. Zu 
dieser Tarifkategorie gehört auch der Tarif für Rohzucker 
von vorpommerschen Rohzuckerfabriken über die Fähre 
nach Schweden. Auch dieser Tarif w ar ein ausgesprochener 
Kampftarif gegen die deutsche Seeschiffahrt. Daß die Eisen
bahnfähren im Stückgutverkehr der Seeschiffahrt Wettbewerb 
bereiteten, war bekannt. Die Ausführung von Massen- 
transporten durch den Personen- und hochwertigen Stück
gutverkehr dienenden Fährbetriebe w ar jedoch bisher ein 
Novum und mußte um so mehr verletzen, als  d iese  M assen 
güter von Versandstationen kamen, die vor der Tür des 
Seehafens Stettin gelegen sind. Abgesehen von der Schä
digung der Seeschiffahrt hat dieser Tarif die Schweden in 
die Lage versetzt, mit der aus billigem, deutschen R o h z u c k e r  
raffinierten Fertigware Deutschland auf dem W eltmärkte 
Konkurrenz zu bereiten.

Ich gehe jetzt über zu den Mindestmengentarifen im 
inneren deutschen Verkehr, die teils von Einzelfirmen, teils 
von bestimmten Em pfängergruppen in letzter Zeit als Wett
bewerbstarife gegen die Binnenschiffahrt erstellt worden 
sind. Natürlich ist es mir nur möglich, einige, die
Belange unseres Bezirkes besonders berührenden Bei
spiele herauszugreifen. Ich erwähne da  als ersten
Tarif den Ausnahmetarif für Steinkohlen von deut
schen Gewinnungsstätten zum Betriebe von Elektrizitäts-i, 
Gas- und Wasserwerken in Groß-Berlin, der vor wenigen 
Wochen die Genehmigung des Ständigen Ausschusses des 
Reichseisenbahnrats erhalten hat und dessen Veröffentlichung 
unmittelbar bevorsteht. Die durch diesen Tarif gegenüber 
dem  allgemeinen Ausnahmetarif 6 für Steinkohlen gewährten 
Erm äßigungen betragen bis zu 28 0/0 und sind an die Er* 
reichung eines jährlichen Mindestmengenbezuges von 800 000 
Tonnen in Groß-Güterwagen und geschlossenen Zügen von 
mindestens 1000 Tonnen gebunden. Die E rm äßigung der 
Spanne um ca. 28<y0 zu Gunsten des Bahnbezuges muß, 
abgesehen von der verkürzten Beförderungsdauer, den er
sparten Zinsen, der bequemeren und billigeren Be- und 
Entladungsmöglichkeit das bisherige Verhältnis der bahn- 
wärtig verladenen Menge zu den flußwärts verladenen 
Mengen vollkommen umkehren. Die Oderschiffahrt wjrd 
also, und das ist die gewollte Nebenwirkung des Tarifs, 
ihren Talverkehr nach Berlin bis auf einen unbedeutenden 
Rest verlieren. Die gewährte Tarif^rmäßigung soll durch 
die Art der Beförderung und die technische Vervollkomm' 
nung möglich geworden sein. Selbstverständlich wird sic 
niemand gegen Verbilligung der Transporte wenden können, 
die durch Verbesserung der technischen Einrichtungen^ ein 
treten. Treten aber solche Verbilligungen ein, dann m üssen  
sie allgemein und nicht im W ege eines A usnahm etarn  
gewährt werden, dann müssen sie allen Empfängern 
allen Versendern zugute kommen, die in der Lage sin * 
Großraumgüterwagen zu beladen und GroßraumgüterwageI| 
zu entladen. Was diesen besonderen Fall angeht, so na 
die Industrie- und Handelskam m er den H errn  Reichsver ' 
kehrsminister gebeten, dafür Sorge zu tragen, daß  die 
diesen Verkehr von Niederschlesien und Oberschlesien na 
Berlin im W ege dieses Tarifs zur Verfügung gestellt 
ermäßigten Einheiten auch für den Verkehr nach O d e ̂  
Umschlagsplätzen, soweit Stettin und Berlin als Bestl a 
mungsort der  Kohlen in Frage  kommen, zur Verfügung 
gestellt werden. Wir hoffen, daß  dieser Antrag g e n e h m i g  

wird und daß dadurch ein Teil des entstandenen Schade 
ausgeglichen werden kann. Für den Seehafen Stettin W* 
dieser Tarif den Verlust von etwa 1/2 Millionen Tonn 
eingehender Ladung bedeuten, denn nach Erstellung ü 
selben dürfte  es ausgeschlossen sein, wie in den ^e tz ^ e, 
Jahren, Ruhrkohlen für Berlin seewärts über Stettin zu
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ziehen, abgesehen davon, daß die englische Kohleneinfuhr 
leiden wird. Die größte Schädigung der Oderschiffahrt, die
durch diesen Tarif herbeigeführt werden wird, liegt aber 
in der Tatsache, daß  ihr durch Entziehung ihrer w ert
vollen Massengut-Talladung gleichzeitig die Bergladung, 
d. h. der Erzverkehr verkümmert oder künstlich entzogen 
wird. D er Erzverkehr bergwärts zu den im Ausnahmetar^f 

.. vereinbarten ermäßigten Flußfrachten ist bekanntlich nur 
möglich bei gleichzeitigem Bestehen eines lohnenden Tal
verkehrs in Kohlen. Schwindet der Talverkehr, oder wird 
er unrentabel, so wird das Halten der keinen Verdienst 
lassenden Rate des bergwärtigen Erzverkehrs unmöglich 
und auch hier setzt die reichsbahnseitig bezweckte Abwan
derung des Verkehrs auf den Schienenweg ein.

Im vorliegenden Falle wird die durch diesen Tarif 
einer Vertragspartei eingeräumte starke Bevorzugung des- 

„ . nicht so fühlbar, weil es sich um sogenannte gemein
nützige Betriebe handelt, die mit ähnlichen Betrieben an- 
oe!"9r . Städte nicht im W ettbewerb stehen. Dafür ist die 
Schädigung des bisherigen Kohlenverfrachters der Oder- 
sunffahrt um so größer. Nimmt man die anderen Industrie
betrieben Oberschlesiens nach westdeutschen Stationen ein- 
geraumten Mindestmengentarife (z. B. für Zink, D rah t
geflecht usw.) hinzu und berücksichtigt man die Verluste, 
die der Oder aus der Abtretung Ostoberschlesiens er
wachsen sind, erwägt man ferner, daß  von dem haupt
sächlichsten bergwärtigen Ladungsgut, den Erzen, ebenfalls 
bereits 25o/0 für den Bahnweg tarifarisch festgelegt sind und 
rechnet man damit, daß eisenbahnseitig der Kampf gegen 

ie Oderschiffahrt fortschreitet (ein neuer Ausnahmetarif 
ur Eisen und Stahl, Eisen- und Stahlwaren von Ober- 

^h les ien  nach dem Küstengebiet befindet sich bereits in. 
Vorbereitung), so ergeben sich für die Oderschiffahrt, d. h. 
en  ̂Hauptzubringer des Seehafens Stettin, trübe Zukunfts

aussichten. Man kommt zu der traurigen Erkenntnis, daß 
ur Zeit von einer organischen Entwicklung des Verkehrs

wesens zum Zwecke der Erzielung des höchsten wirtschaft
e n  Nutzeffektes kaum gesprochen werden kann. Die 
Arbeiten für die Regulierung der oberen Oder, der Bau von 

tmachau, dessen Durchführung erhebliche Kapitalinvestie
rung erfordert, erscheinen nahezu nutzlos, wenn auf der an- 

eren Seite der Oderschiffahrt durch die Tarifgestaltung 
uer Reichsbahngesellschaft nach und nach der Verkehr ent
zogen wird. Binnenumschlagstarife, mit denen die anderen 
großen Ströme in weit reicherem Maße ausgestattet sind, 
W °nti ^,e Oder nur *n verschwindend geringem Umfange, 

ir können als amtliche Handelsvertretung des Seehafens 
er Odermündung der befürchteten Verödung des Oderver- 
ehrs nicht untätig zusehen und müssen unsere Forderung 

1 Aenderung der Tarifpolitik und nach Erstellung von 
mschlagstarifen von und nach den Oderhäfen immer erneut 

Trieben, durchdrungen von der Erkenntnis, daß die wechsel- 
eitige Befruchtung des Verkehrs von der Wasserstraße 
ui den Bahnweg und umgekehrt seine wirtschaftlichste 

gestaltung und seine größte Intensität sichert und daß 
„i ;ln a*s Seehandels- und Hafenstadt mit dem Oderstrom 
als Verkehrsstraße steht und fällt.
al Y m au  ̂ ^ as Gebiet der im inneren Verkehr 

..s . Mindestmengentarife gewährten Ausnahmetarife zu- 
l UfC f Ûkehreri, So fällt es besonders auf, daß in 
f L - ler die Geneigtheit, Einzelfirmen Ausnahme-

e zu gewähren, falls sie nachweisen, daß  die Transporte  
asserwärts billiger gefahren werden als bahnwärts, zu 

Min iSC? sc^ e'n t- Es dürfte unstreitig sein, daß  durch die 
Zwe t S ien^e"tar^e’ £ewährt an Einzelfirmen Sinn und 
unm "«r u S §  ̂ c*er Eisenbahnverkehrsordnung praktisch 

oglich wird. Theoretisch sichert der Tarif in Ueberein- 
k .mun£ mit̂  dem  Wortlaut der Verordnung jedem einen
Ze 'timmt?n Frachtsatz zu, der innerhalb einer gewissen; 
st-* n ach einem gewissen Ort eine gewisse Menge be- 
p n?te.r W aren versendet. Tatsächlich ist immer nur eine
stim01 m ^ Cr ^ a^ e’ diese bestimmte Menge nach dem be- 
te m t9n , ^ rt innerhalb einer bestimmten Zeit zu verfrach-
an«’ . ^ e Vertragspartei, mit der der Tarif bereits
d l p andel t  ist. D er § 0 EVO. bietet somit tatsächlich für 

rn,lt^ (rre Industrie, den Einzelkaufmann, überhaupt den 
MenCr Mittelstand, der nicht in der Lage ist, derartige
Lpirl^en • ZU ver r̂achten, keinen ausreichenden Schutz mehr 
Schiff1- v 'St GS ^ eute so> daß  für gewisse Industrielle die 
4 .. 3i  rtswege nur noch die Mittel zur Erreichung billigerer 
Sen >k m etan^e zu sein scheinen. Ich erwähne den bereits 
Ancnoi?1̂ ^ 11’.» wohl noch nicht veröffentlichten

«ari! 000 * Rohzucker von mitteldeutschen
ckerfabriken nach einer rheinischen Raffinerie, der den

Zweck hat, Elbeschiffahrt und Seeschiffahrt diese Zucker
transporte zu entziehen und der tatsächlich einer einzelnen 
Raffinerie auf Kosten der Schiffahrt eine Monopolstellung 
innerhalb der deutschen Raffinationsindustrie verschafft. Die 
Ausbreitung dieser Tarifierungsart muß allmählich zur völli
gen Verwirrung, zum Verlust jeder Kalkulations- und Be
rechnungsgrundlage und zur willkürlichen Verschiebung der 
gegebenen Wettbewerbsverhältnisse sowie zur Dezimierung 
des wirtschaftlichen Mittelstandes führen und fördert die 
Trust-, Konzern- und Kartellbildung, Wirkungen, die für die 
deutsche Volkswirtschaft als überaus nachteilig bezeichnet 
werden müssen. Für mich ist das Vorhandensein derartiger 
Tarife der Beweis für die Unhaltbarkeit der den V erkehr 
drosselnden übersetzten Normalfrachten. Diese Tarife bil
den aber keine Entlastung für die Allgemeinheit, sondern in 
ihrer Auswirkung eine Gefahr für alle. Wenn die Auf
bringung der Daweslasten nur möglich ist durch Verelendung 
der Flußschiffahrt, Beseitigung der Küstenschiffahrt und D e
zimierung des wirtschaftlichen Mittelstandes, dann ist meines 
Erachtens der Beweis dafür erbrächt, daß die von der W irt
schaft aufzubringende, durch die Reichsbahn einzukassierende 
Last untragbar ist.

Mit ein paar Worten möchte ich noch auf eine Gruppe 
von Tarifen eingehen, die im vergangenen Jahre  insbesondere 
unseren Stettiner Großhandel auf das wirksamste geschädigt 
hat und die Abwanderung eines bisher Stettin eigentümlichen 
W arenverkehrs nach H am burg stark gefördert hat. Es sind 
dies die im Jahre 1926 erstellten Ausnahmetarife für Bos
nische und Serbische Pflaumen, insbesondere de r  Ausnahme
tarif 121 und der Ausnahmetarif 31 zur Einfuhr über die 
deutschen Donauumschlagsplätze. Seit Jahrzehnten vor dem 
Kriege war Stettin für den Handel mit serbischen, bosnischen 
usw. Pflaumen ein Hauptumschlagsplatz. Als Transithafen 
für den nordwärts gerichteten Verkehr der Balkanstaaten 
weist Stettin kürzere Entfernungen auf als Lübeck, H am burg 
und Bremen. Die Gunst der geographischen Lage Stettins 
kam  in den Vorkriegstarifen voll zum Ausdruck. Stettin 
hatte in sämtlichen Relationen vor dem  Kriege günstigere 
Frachtsätze, als Hamburg. Dabei wurden auch vor dem 
Kriege über Laube und Tetschen-Bodenbach erhebliche 
Pflaumensendungen auf dem W asserwege nach H am burg 
verfrachtet. T rotzdem  hatte in Uebereinstimmung mit den 
wirtschaftlichen Grundgesetzen Stettin als nächstgelegener 
Seehafen die billigsten Sätze. D em gem äß vollzog sich über 
Stettin nicht nur ein bedeutender Transitverkehr an gedörrten 
Pflaumen, sondern auch der Ortsverkehr war von erhebliche^ 
Bedeutung. Durch die Ausnahmetarifierung für Pflaumen 
im Jahre 1926 wurden diese Verhältnisse vollkommen auf 
den Kopf gestellt und Stettin wurde für die Gunst seiner 
geographischen Lage in den Tarifen auf das empfindlichste 
gestraft und geschädigt. W ährend im Ausnahmetarif 121 
von Passau für die entfernter gelegenen Seehäfen Hamburg, 
Bremen und Lübeck die Normaltarifsätze bis 65 Prozent 
gesenkt wurden, blieb für Stettin der Normaltarifsatz mit 
509 Pfg. für 100 kg  erhalten. Die Fracht von Passau nach 
Stettin für Pflaumen betrug also trotz kürzerer Entfernung 
das Dreifache der Fracht nach Hamburg, Bremen oder 
Lübeck. Im deutsch-tschechoslowakischen Güterverkehr mit 
deutschen Seehäfenstationen, Tarif 12 für gedörrte  Pflaumen, 
erhöhte man die deutschen Schnittfrachtsätze mit W irkung 
vom 1. 1. 1927 plötzlich um 150 Prozent. Damit wurde dem 
Seehafen Stettin auch für den Transitverkehr sein nächster 
W eg über Seidenberg Grenze 354 km gesperrt. Im Aus
nahmetarif 31 für Stein- und Kernobst zur Einfuhr über 
die deutschen Donauumschlagsplätze wurden mit W irkung 
vom 1. August 1926 für die entfernteren Seehäfen Hamburg, 
Lübeck, Bremen und Kiel die Ausnahmetarifsätze bis 60o/o 
herabgesetzt, während die Stettiner Sätze voll er
halten blieben. Stettin erhielt somit in diesem Tarif als 
nächst gelegener Seehafen die höchsten Frachtsätze. Die 
Handelskam m er Stettin hat bei allen in Frage kom m enden 
Instanzen gegen diese Tarifierung Sturm gelaufen. Die 
Reichsbahngesellschaft erklärte, sie übernehme nur den W ett
bewerbssatz der Binnenschiffahrt von Laube auf der Elbe 
nach H am burg  auf den Bahnweg. Durch die Uebernahme 
dieses Satzes werde der Stettiner Handel nicht geschädigt. 
Von jeher ist trotz des Elbeweges ein erheblicher Teil der 
Transporte bahnwärts gegangen. Die . Uebernahm e der 
W asserstraßenfracht auf den Bahnweg verbilligt somit für 
diesen Teil der Bezüge die Fracht außerordentlich und hat 
das Wettbewerbsverhältnis Hamburgs, Bremens, Lübecks und 
Stettins in  ganz ungeheurer Weise verschoben. D er Stettiner 
W arenhandel war gezwungen, auf Grund dieser Sachlage 
statt direkt seine Pflaumen von Passau über H am burg  nach
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Stettin • zu beziehen. Der Stettiner Handel hat ebenso ge
litten wie sich der Hamburger auf Grund der Tarife heben 
konnte. Der Tarif 121 wurde erst aufgehoben, als die 
Pflaumensaison zu Ende war. Die bei der Gruppenverwaltung 
München von der Industrie- und Handelskammer nochmals 
erhobenen Vorstellungen vom 15. F ebruar 1927 sind bisher 
überhaupt nicht b eantwortet worden. Der Stettiner Handel 
ist außerstande, zu derartigen Verhältnissen zu 
schweigen. Es kann unmöglich angehen, daß die Bahn in 
ihrem Bestreben, die Binnenschiffahrt zu konkurrenzieren, 
ohne irgend welche Rücksicht auf die Verwirrung und 
Schäden, die sie anrichtet, auch in Zukunft verfährt. Es 
muß unter allen Umständen verlangt werden, daß im Falle 
der Erstellung derartiger Tarife für den Ortsverkehr de,r 
Seehäfen die Frachtsätze untereinander reguliert werden, 
so daß  die natürlichen Fracht vorsprünge, die sich auf Grund 
der geographischen Lage für die einzelnen Seehäfen zu 
den Bezugsgebieten ergeben, voll erhalten bleiben.

Schließlich möchte ich noch ein Gebiet der Ausnahme
tarife kurz streifen, das Stettin als Seehafen besonders in
teressiert, es ist das Gebiet der Seehafenausnahmetarife. Die 
ersten Seehafenausnahmetarifvorschläge des Jahres 1922 
waren für Stettin vollkommen unannehmbar, weil man durch 
die besondere Staffel dieser Tarife die natürlichen I1 racht- 
vorsprünge des Stettiner Seehafens gegenüber H am burg voll
kommen weggestaffelt hatte. In jahrelangen Kämpfen um 
die sogenannte Nullregulierung, in der die Handelskammer 
Stettin von der Reichsbahndirektion Stettin auf das wirk
samste unterstützt worden ist, gelang es, die Gleichstellung 
der Seehäfen in den Seehafenausnahmetarifen zu erreichen. 
Leider ist nach Beilegung oder besser Abmilderung des 
Tarifkampfes der nordwestdeutschen Seehäfen gegen die 
Adriahäfen bei gewissen Durchfuhrausnahmetarifen, nämlich 
dem  Durchfuhrtarif S D 2, dem Durchfuhrausnahmetarif! 
S D 4, der bewährte Grundsatz der Null-Regulierung ver
lassen worden, indem man den Nordseehäfen stärkere E r 
mäßigungen einräumte als den Ostseehäfen, weil angeblich 
die Nordseehäfen dem Adriawettbewerb in stärkerem Maße 
ausgesetzt seien, als die Ostseehäfen. Oie Berechtigung 
dieser Tarifierung kann ich nicht anerkennen. Die W irkung 
einer derartigen 'Tarifgestaltung kann nur eine weitere Stär
kung der übermächtigen Nordseehäfen gegenüber den Ost
seehäfen bedeuten, die nicht im Interesse der Gesamtwirt
schaft liegt. Wir müssen auch hier verlangen, daß auch in 
diesen Ausnahmetarifen das Prinzip der Null-Regulierung 
voll aufrecht erhalten wird.

Es war mir nur möglich, aus der F iille des Materials 
einzelne Beispiele herauszugreifen. Sie lassen meines E r
achtens aber bereits erkennen, daß sofortige Abhilfe drin
gend geboten ist, wenn sich nicht für die gesamte W irt
schaft empfindliche Nachteile herausbilden sollen.

Ich habe mich bemüht, Ihnen an Fland einzelner* 
Beispiele zu zeigen, daß  die Iarifpolitik dei Reichsbahn
gesellschaft in einem starken Maße Nebenwirkungen aus
löst, die nicht nur die Stettiner, sondern die gesamte deutsche 
Wirtschaft schädigen. Der wirtschaftlich Starke wird fracht- 
lich entlastet, der wirtschaftlich Schwache belastet. Stettin, 
der drittgrößte deutsche Seehafen, der verkehrsgeographisch 
günstig liegt, wird — eine zweifellos ungewollte t  olge der 
„Staffeltarife“ — für die Gunst seiner Lage bestraft, während 
die Nordseewelthäfen eine weitere Stärkung erfahren. Immer 
erneut wird Stettin durch die Tarifgestaltung bald in seiner 
Seeschiffahrt, bald in seiner Binnenschiffahrt getroffen. Die 
steigenden Verluste werden zusammen mit denen, die durch 
die Gebietsverluste im Osten, durch Danzig und die pol
nischen Bahnen, durch die politischen Verschiebungen des 
Stettiner Hinterlandes herbeigeführt sind, ständig bedroh
licher. Die Verkehrsbilanz des Jahres 1927 des Stettiner 
Seehafens wird leider die Berechtigung meiner Befürchtungen 
erweisen. Wir in Stettin führen seit Jah ren  einen Abwehr
kampf gegen Osten und Westen und gegen die Reichsbahn 
um alten legitimen Besitz. Gewiß ist die Reichsbahngesell
schaft in überaus schwieriger Lage. Trotzdem  kann diese 
Tarifpolitik unter keinen Umständen fortgeführt werden. 
Die Erfüllung der Daweslasten findet ihre Grenze in der 
Leistungsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Wenn die 
Daweslasten nur unter Zurücklassung von Trümmern auf- 
bringbar sind, dann ist der Beweis für ihre Untragbarkeit 
erbracht. Wir in Stettin sind in der bedauerlichen Lage, an 
erster Stelle die zerstörenden Nebenwirkungen der durch die 
Daweslasten mehr oder weniger diktierten Tarifpolitik der 
Reichsbahn fühlen zu müssen. Als gesetzliche Handelsver
tretung ist es unsere Pflicht, auf Abstellung von Schäden, die 
eingetreten sind, zu bestehen und auf Gefahren, die erkennbar

werden, zwecks Beseitigung derselben hinzuweisen. Die Ge-
fahren, die Stettin als Seehafen-, Handels- und Industriestadt! 
und demzufolge der Wirtschaft unseres Bezirks, ja der ge
samten Wirtschaft drohen, sind viel ernster als es den 

-Anschein hat. Ich bitte daher die Kammer, folgende Ent
schließung anzunehmen und der Oeffentlichkeit zu unter
breiten :

5. Normaltarif.
Der im Jahre 1877 eingeführte Reformtarif war das

Endergebnis jahrzehntelanger in privatwirtschaftlicher Be
triebsführung gesammelter Erfahrungen und hat während 
seiner 40 jährigen Geltungsdauer die glänzende Entwickelung 
der deutschen Volkswirtschaft nicht nur begleitet, sondern 
wesentlich gefördert. Trotzdem war der Reformtarif ein 
brauchbares'Mittel zur Erzielung großer finanzieller Uebetf- 
schüsse. Dieses Tarifschema konnte bisher durch etwas 
gleichwertiges nicht ersetzt werden. Neben niedrigen Sätzen 
bot dieses Tarifschema gute Uebersichtlichkeit, gewähi- 
leistete Schonung des Nahverkehrs durch Staffelung der 
Abfertigungsgebühren sowie Erhaltung der W ettbewerbslage 
der an ihren natürlichen Standorten organisch entwickelten 
wirtschaftlichen Unternehmungen. D er U ebergang zu einem 
Tarifsystem, das im Gegensatz zu dem bisherigen die nahen 
und mittleren Entfernungen unverhältnismäßig hoch be
lastete, um die weiten Entfernungen unverhältnismäßig zu 
schonen und das hierdurch die Wettbewerbsverhältnisse der 
Wirtschaftsunternehmungen gegeneinander stark ^verschoben 
hat, hat sich in der Ueberspannung des Staffelprinzips auch 
für den Stettiner Bezirk als Fehlgriff erwiesen. Die reichs- 
bahnseitig erfolgten Veröffentlichungen, die als Grundlage 
für die Beratung der Frage der Tarifreforim mit den In
teressenten dienten, haben enttäuscht. Der Wirtschaft} ist 
es nicht möglich gewesen, zu der Denkschrift über die 
Tarifreform Stellung zu nehmen, da die Vorlage der zur 
Beurteilung dieser Frage unerläßlich notwendigen Stufen
statistik verweigert worden ist.

Die Kam m er hält es unter besonderer Berücksichtigung 
der Stettiner Belange in Uebereinstinimung mit der Auf
fassung süd- und ostdeutscher Wirtschaftskreise für erforder
lich, daß die Reichsbahn einen allmählichen Abbau des 
Staffeltarifs vornimmt und beobachtet, inwieweit sich hier
durch das Verkehrsbild oder ihre gesamte Einnahme ändert .  
Erfolgt, wie anzunehmen ist, keine Abnahme der Güter
bewegung auf weite Entfernungen, so ist ein weiterer sch ritt
weiser Abbau der Staffelung durchzuführen.

2. Zum Zwecke der weiteren Entlastung der mittleren 
und nahen Entfernungen ist zweckmäßigerweise zur 
Staffelung der Abfertigungsgebühren in Anlehnung an die 
Vorkriegsregelung zurückzukehren.

3) Das Verhältnis de r  Güterklassen zueinander 7- 
horizontale Staffelbildung — bedarf einer Verfeinerung, die 
sich in einer Entlastung der oberen Wagenklassen a u sw irk e n  
muß, ohne zu einer Belastung der Rohmaterialklassen zu 
führen.

Ausnahmetarife.
Die Kammer fürchtet, daß  durch die ständig steigende 

Zahl der Ausnahmetarife, auch derjenigen für den inneren 
Verkehr, die notwendige R e fo rm  des N o rm alta r if sc h em a s  
immer mehr hinausgezögert wird. Die Kammer richtet an 
die zuständigen Stellen das dringendste Ersuchen

I.
Ausnahmetarifen im inneren Verkehr sowie Ein- und 

Ausfuhrtarifen, die zwischen der Reichsbahn-Gesellschaft un 
einzelnen Unternehmern oder Unternehmergruppen ohne An
hörung der zuständigen amtlichen Handelsvertretungen unu 
des wirtschaftlichen Spitzenverbandes unter Zusicherung 
stimmter Mindestmengen ausgehandelt werden, zwecks A 
Wendung schwerer Schäden von der deutschen W irtscha  
die Genehmigung zu versagen und die bereits gen eh m ig  
Tarife einer neuen Ueberprüfung zu unterziehen. Die Scna  
den, die der deutschen Wirtschaft aus dieser Art der Dir' . 
erstellung erwachsen, erblickt die Kammer in folgenden

1) Der Wirtschaft wird je d e  F rachtberechn u ngsrnög'  
lichkeit g e n o m m e n ,  da es niemanden mehr gibt, der das 
wickelte Gebiet der Eisenbahntarife in der heutigen l‘° 
auch nur notdürftig beherrscht.

2) Einem Unternehmer wird auf Kosten der Allgemein
heit seinen Wettbewerbern gegenüber künstlich ein^ Monop 
Stellung geschaffen. . .er

3) Die Kartell-, Trust- und Konzernbildung m 0 
deutschen Wirtschaft wird auf Kosten der A llg em ein  
durch Mindestmengentarife künstlich gefördert, w ä h re n d
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feie, selbständige, mittlere und kleine Unternehmertum, das 
uieser günstigen Tarife nicht teilhaftig werden kann, ge
schädigt und unterdrückt wird.

II.
, Ausnahmetarifen, die. die Selbstkosten des Transports 

nicht decken, mit Rücksicht auf die schwere Belastung der 
Wirtschaft durch die hohen Frachten der nahen und mittleren 
Entfernungen grundsätzlich die Genehmigung zu versagen.

Nicht zu dulden, daß die Binnen- und Seeschiffahrt 
durch Kampftarife der Reichsbahn-Gesellschaft verkümmert

oder in ihrer Existenz gefährdet wird, sondern dafür Sorge 
zu tragen, daß eine gleichmäßige Entwickelung aller für 
die deutsche Wirtschaft unentbehrlichen und nützlichen Ver
kehrszweige und Verkehrsmittel erfolgen kann.

IV.
Dahin zu wirken, daß die durch Erstellung von Wett

bewerbstarifen nach Seehäfen eintretenden Verschiebungen 
der Wettbewerbsstellung der beteiligten Seehäfen unterein
ander durch entsprechende Regulierung der Frachtsätze aus
geglichen werden.

Der Stand unserer sozialen Gesetzgebung.
Von Direktor F e r d i

Als Kaiser Wilhelm I. am 17. November 1881 durch 
seine Botschaft den Grundstein zur Sozialpolitik legte, da 

onnte niemand ahnen, daß dieselbe einen solchen Umfang 
a.nnehmen würde, wie sie ihn heute hat. Man beschränkte 
Slch damals auf Krankenkassen, Invaliditäts- und Alters
versicherung und schuf Gesetze und Bestimmungen, nachdem 
man sie vorher genau überlegt und durchdacht, nachdem

geprüft hatte, ob sie für die Wirtschaft tragbar seien. 
I® ”a rteipolitik war dabei ausgeschlossen, nur die Wirt- 

sc aftlichkeit spielte eine Rolle. Die Hauptsache war, daß 
sich diese Bestimmungen einer großen Stetigkeit erfreuten, 

enn sie blieben bis zum Kriege fast unverändert. Auf die 
etigkeit muß in wirtschaftlichen Dingen das größte Ge

richt gelegt werden. Nichts schadet der Wirtschaft mehr
Unruhe durch fortwährende Veränderungen, denn die 

irtschaft muß sich darauf einrichten und sie muß auf lange 
, . hinaus damit rechnen können. Diese Kunst der Stetig- 
1 die auf Jahrhunderte  alten Erfahrungen beruht, ist uns 

jetzt verloren gegangen. Es werden nicht nur der 
ti lr, ft jedes Jah r  neue sozialpolitische Gesetze aufge- 

Sc it, sondern eben erst in Kraft getretene Gesetze werden 
ion nach kurzer Zeit durch Verschärfung und Erhöhung 

•er ^Tasten für die Wirtschaft untragbar gemacht und bringen 
me Unruhe in unsere Verhältnisse, die schließlich für alle
• angnisvoll werden muß. Schuld daran sind unsere trau- 
,^ei? zerrissenen politischen Parteiverhältnisse. Jede  Partei 

m • \n Rücksicht auf die hinter ihr stehende Wählermasse 
1 s° zia’er Hinsicht deren Wünsche erfüllen zu müssen. Wir 
eben daher fortwährend das Schauspiel, daß bei jeder 

beTetu eSVC)r̂ ^ e ^ er R c&ierunff in sozialer Hinsicht sofort 
Schl' n P l ü s c h e n  Parteien ein Rennen einsetzt, diese Vor- 
au no?h erheblich zu erweitern und zu verschärfen, ohne 
zu° 1 ni?r geringsten dabei auf die Wirtschaft Rücksicht 
allm'-^r Iinen‘ Dieses System führt ins Uferlose und 
man zur Sozialisierung. Wir dürfen, wie Fr. Nau-
Vpr gesagt hat, keine risikolosen Menschen erziehen, die 
tra„anlw-(:̂ ,:un£ für das eigene Schicksal muß jeder selber
schhftV ■ nicht soweit gehen, daß die Sozialpolitik
Ueh ° f -i Jedes Verantwortungsgefühl untergräbt. Jede  
U n te r r , unS der Sozialpolitik rächt sich nicht nur am 
schw™ rner’ s°n d em  rächt sich auch, und zwar am
LohnH i*’ an ^ en Arbeitern und muß sich auswirken in 
im rC 'j110, °der Arbeitslosigkeit. Früher war das Weichen 
stellunp1 i UCk das ist aber bei der heutigen Ein-
d e s s o n a u -  Gewerkschaften kaum mehr möglidh, infolge- 
losiek ^s lo s ig k e it .  Cassel sagt, er führe die Arbeits-
nicht C1 i aU (̂ as Monopol der Gewerkschaften zurück, die 
^edinp/U n’ entsprechend einer Krise die Arbeits-
durch r ^ Cn verandert werden. Produktivität kann man nicht 
rüht t  V e"et2c heben, alle H ebung der Lebenshaltung be- 
auf SnU •, /  örderung der Produktivität der Arbeit und nicht 
°berst 2Z1t P °b ^ schen Gesetzen. Leider fehlt bei uns eine 
nur rn 1 nstanz> die unbeirrt von dem Gehader der Parteien 
Und VPC K w,irtschaftlichen Gesichtspunkten die Gesetze prüft 
aber 1 Sc“ iedet. Wir haben allerdings einen Reichsrat, der 
Versich1!1 em Pfiehlt und bei der Verabschiedung des Unfall- 
^eschhV un^ sScsetZes am  5. 7. 1925 bereits erklärte, daß  die 
Schaft .SS° des Reichstages der Notwendigkeit, die Wirt- 
<̂rinß'en<r]U cnt âsten, keine Rechnung trügen. E r  könne nicht 
nehmen Â lenU^- raten> *n Zukunft darauf Rücksicht zu 
Reicht all dieser ^ at ist längst vergessen. Der Reichstag
niassen 'ihln a Gesetze und dieser hängt von den W ähler- 
'Uinisterium , uc*1 der Umstand, daß  nicht mehr im Reichs- 
Arbeitnehm Innern die Interessen der Arbeitgeber und
Ausgleich vereinigt sind und dadurch schon ein gewisser
besonderes *A Interessen stattfindet, sondern daß noch ein 
*nehr der A f .*tsmin ŝt.erium geschaffen ist, welches sich 

r weiter annimmt, hat die Lage verschlechtert.

n a n d  B l u m e ,  Stettin.

So sind wir denn dahin gekommen, daß, wie der Reichs
arbeitsminister Brauns kürzlich erklärte, ihm 144 sozial
politische Gesetze von den politischen Parteien in Auftrag 
gegeben sind. Einige davon sind schon dem Reichstage vor
gelegt und diese wollen wir heute besprechen.

An erster Stelle steht das Arbeitszeitnotgesetz. Dieses 
hat außerordentlich viel Unruhe hervorgerufen, da es geeignet 
ist, einen schweren Schlag der deutschen Wirtschaft in Be
zug auf Konkurrenzfähigkeit dem  Auslande gegenüber zu 
versetzen. E s  lag wirklich kein Grund vor, bei den jetzigen 
unsicheren wirtschaftlichen Verhältnissen dieses Gesetz zu 
bringen, denn die Behauptungen der Gewerkschaften, es 
würden außerordentlich viel Ueberstunden gemacht, und da
durch verhindert, daß eine Menge Arbeitsloser Beschäftigung 
fände, haben sich durch die von der Regierung veranstaltete 
Enquete als übertrieben erwiesen. Man sagt, der Arbeits
minister Brauns hat es auf Drängen der Gewerkschaften ge
bracht, um auf diese Weise zu einer Ratifikation desl 
W ashingtoner Abkommens über den internationalen Acht
stundentag zu kommen. Das wäre sehr gefährlich, denn 
verschiedene Staaten, wie z. B. England, ‘ Italien, Belgien 
sind davon abgerückt, die Vereinigten Staaten von Amerika 
lehnen es grundsätzlich ab. Es ist interessant, festzustellen, 
wie die Ansichten über den Achtstundentag unter unseren
Gewerkschaften gewechselt haben. Als der Krieg verloren 
war und die Sozialdemokratie die Herrschaft an sich ge
rissen hatte, da glaubte man, der Wirtschaft alles zu
muten zu können. Es wurde am  15 .11. 18 zwischen Stinnes 
und Legien, dem Vorsitzenden der Gewerkschaften, die
sogenannte Arbeitsgemeinschaft geschaffen, welche den starren 
Achtstundentag schematisch einführte. Als nun trotzdem die 
Not immer g rößer wurde und die Wirtschaft dem Zu
sammenbrechen zusteuerte und immer mehr Arbeitslose ent
standen, als man endlich einsah, daß  nur intensive Arbeit 
die Not bezwingen und zu einer Steigerung und Verbilligung 
der Produktion führen kann, da entschloß man sich im
Reichstage mit Zustimmung der Sozialdemokratie am 5. 10. 
1923, der Ueberschreiturig der achtstündigen Arbeitszeit zu
zustimmen. Diese Bestimmung hat sehr segensreich gewirkt, 
z. B. konnte bei der Braunkohlenindustrie das Zweischichten- 
Syctem wieder eingeführt werden, wodurch eine Steigerung 
des Förderanteils je Mann und Schicht, eine E rm äßigung 
der Brikettpreise und eine Erhöhung des Einkommens der
Arbeiter erfolgte. Je tz t am  29. 10. 26 fordern die Spitzen
organisationen der Gewerkschaften wieder Abschaffung aller 
Ueberstunden, also starres Festhalten ohne Ausnahme, in 
dein Augenblick gerade, wo die deutsche Wirtschaft um
ihre Stellung auf dem  W eltmärkte ringt. Damals 1923 gab 
es genau so viel Erwerbslose wie jetzt, der starre Acht
stundentag hatte also die Zahl nicht vermindert. Man be
hauptet trotzdem, daß  verringerte Arbeitszeit gleich ver
ringerter Erwerbslosigkeit sein soll. Dabei hat die Enquete 
ergeben, daß in der Hauptsache nur da Ueberstunden ge
macht werden, wo die N atur der Verhältnisse es gebietet. 
Der Ruhrbergbau hat 1926 40 000 Leute mehr eingestellt, 
trotzdem mußte er mit Ueberstunden arbeiten, um der durch 
den englischen Kohlenstreik hervorgerufenen Nachfrage zu 
genügen, er konnte keine Leute mehr einstellen, weil fach
kundige Leute nicht mehr vorhanden waren, es auch an 
W ohnungen dafür fehlte. Saisonindustrien, welche plötzlich 
große Aufträge ausführen sollen, sind garnicht in der Lage, 
aus Mangel an Maschinen, an Platz etc., erheblich mehr 
Leute zu gleicher Zeit einzustellen. Ein chemischer Prozeß, 
der eine gewisse Dauer erfordert, läßt sich nicht durch mehr 
Leute beschleunigen. Banken, die der Konjunktur unter
worfen sind, welche nur kurze Zeit dauert, können dafür 
nicht mehr Leute einstellen. Schiffsmakler, welche plötzlich 
einen Dampfer noch abfertigen sollen, brauchen dafür Ueber-
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stunden. Bauten, welche einen bestimmten Raum einnehmen, 
lassen sich nicht durch Einstellung von einer größeren 
Zahl Bauhandwerker beschleunigen. Diese Beispiele ge
nügen, um zu zeigen, daß eine schematische Einführung 
des Achtstundentages unmöglich ist, aber auch das Arbeits
losenheer wenig oder gamicht vermindern würde. Es ist 
falsch, zu glauben, daß  jede Mehrarbeit durch einen Ar
beitslosen geleistet werden kann. Mehrarbeit kann gerade, 
wenn sie die Produktivität hebt, Arbeitslosigkeit überwinden. 
Wir wollen uns nicht gegen den Achtstundentag wenden, 
aber wir müssen uns mit aller Entschiedenheit gegen die 
schematische Festlegung aussprechen und verlangen, daß 
es bei den bisherigen Ausnahmen bleibt. Eine Enquete, die 
wir bei den führenden Industrien Pommerns veranstaltet
haben, hat ergeben, daß  sich alle gegen die neuen Vorschläge 
des Arbeitszeitnotgesetzes aussprechen, da sie schwere Ein
griffe in ihre Betriebsverhältnisse bedeuten. Viele Fabriken 
haben seit 1923 das Zweischichtensystem wieder durch
geführt, z. B. die Papierfabriken, Rohzuckerfabriken, Zement
fabriken. Wenn sie das ändern wollten, würde ihre Pro
duktivität erheblich zurückgehen, da es an Facharbeitern 
fehlt, die dazu nötig sind, an Wohnungen, um diese unter
zubringen, aber auch an Maschinen, um dasselbe zu leisten. 
Aber auch die Arbeiter würden nicht zufrieden sein, denn 
eine Verkürzung der Arbeitsstunden von 10 auf 8 bedeutet 
für sie einen Lohnausfall von 20o/o. Sie werden also ver
suchen, erhöhte Löhne durchzusetzen, so daß es zu schweren 
Arbeitskämpfen kommen wird. Schon heute sind die Löhne 
aufs äußerste angespannt, so daß eine weitere Erhöhung die 
Möglichkeit, zum Export zu arbeiten, erheblich beeinträchtigt. 
Wir müssen daher mit allen Mitteln dafür eintreten, daß 
das Zweischichtensystem erhalten bleiben kann, daß  auf
Anordnung des Arbeitgebers, ohne daß eine Anhörung der 
Betriebsvertretung nötig ist, auch noch die neunte Stunde 
geleistet werden muß, und daß diese neunte Stunde wenig
stens auf alle Fälle zuschlagsfrei bleibt. Alle Rationali
sierungsbestrebungen, welche die deutsche Industrie zur H e 
bung ihrer Wirtschaftlichkeit und zur Hebung des Exportes 
gemacht hat und die sich auf die jetzt herrschenden Ar
beitsbedingungen eingespielt haben, werden durch die neuen 
Vorschläge wieder illusorisch gemacht. „Lassen Sie uns 
endlich in R uhe“ , müssen wir dem Arbeitsminister zurufen, 
„schenken Sie uns Stetigkeit“ .

Die neue Gesetzesvorlage will ferner für Ueberstunden 
einen bestimmten Lohnzuschlag dekretieren. Löhne lassen 
sich aber nicht festlegen, sie müssen durch Tarifverträge 
geregelt werden. Ebenso ist es ein Widersinn, freiwillige 
Mehrarbeit zu bestrafen. Die Triebkraft des Individiums 
muß erhalten bleiben. Es gibt Leute, die vorwärts wollen, 
die ihre Lage durch Mehrarbeit verbessern wollen. Das 
darf man nicht unter Strafe setzen.

D er Sozialpolitische Ausschuß des Deutschen Indu
strie- und Handelstages hat zu dem Kapitel Sonntagsruhe 
Stellung genommen und verschiedene Abänderungsvorschläge 
gemacht, z. B.

§ 29: Zwei Stunden Mehrarbeit genügen nicht immer 
an Sonntagen. Zum Verkehrsgewerbe gehört auch das 
Schiffsmaklergewerbe und die Schiffsspedition.

Auf dem  flachen Lande muß der Bevölkerung an mehr 
als 6, aber höchstens 15 Sonntagen während 5 Stunden 
bis 7 U hr abends Gelegenheit zum Einkauf gegeben werden.

§ 36: Es ist unannehmbar, die Arbeitnehmer für Sonn
tagsarbeit durch Freiheit an YVochentagen zu entschädigen.

Lehrlinge sind nicht Arbeitnehmer.
Ablehnung der Erhöhung des Schutzalters für Jugend

liche von 16 auf 18 Jahre, da die jugendlichen Arbeiter be
reits durch die Gewerbeordnung genügend geschützt sind.

Wir können uns diesen Abänderungen nur anschließen. 
Die Bestimmungen über die Sonntagsarbeit in industriellen, 
Betrieben sind durch die Gewerbeordnung so scharf und 
einschneidend vorgeschrieben, daß daran nicht weiter ge 
rüttelt werden kann, ohne daß  unabsehbarer Schaden der 
deutschen Wirtschaft zugefügt würde.

Sämtliche Spitzenverbände der Wirtschaft, Industrie, 
Handel, Banken, Landwirtschaft und H andwerk haben sich 
gegen die neuen verschärften Vorschläge für die schema
tische Durchführung des starren Achtstundentages ausge
sprochen und sie als ein Unglück für die deutsche W irt
schaft bezeichnet.

Ich ‘‘kom m e nun zu dem Problem der Erwerbslosen
fürsorge und zu dem neuen Arbeitslosenversicherungsgesetz. 
Die Arbeitslosenfrage ist erst nach dem  Kriege akut ge
worden, und zwar nicht nur bei uns, sondern in fast allen 
europäischen Ländern. Besonders aber bei uns in Deutsch

land. Der verlorene Krieg, der unsinnige Versailler Vertrag,: 
der Verlust wertvoller Provinzen und der Kolonien, das 
Zurückströmen der Deutschen aus diesen Gebieten und aus 
allen Teilen der Welt nach Deutschland, der Verlust 
unseres Heeres und der Flotte, die Aufrichtung von Zoll
schranken in allen Staaten, der 'W elt etc. hat unsere einst 
so blühende Wirtschaft, die den Neid unserer Feinde er
regte, und die Hauptveranlassung zum W eltkriege wurde, 
fast zum Erliegen gebracht und das zahllose H eer der 
Arbeitslosen geschaffen. Anfang 1926 betrug die Zahl der 
Arbeitslosen in Deutschland 2 030 000, sie sank im Oktober 
1926 bis auf 608 000, um im Februar 1927 wieder auf 
1 839 000 zu steigen. Man kann diese Menge Leute nicht 
einfach ihrem  Schicksal überlassen; es muß alles getan 
werden, um ihnen ihre schwierige Lage zu erleichtern, so
weit solches in Rücksicht auf unsere Wirtschaft möglich 
ist. Die bisherige Arbeitslosenfürsorge ist ein Mittelding 
zwischen Fürsorge und Versicherung. Es wurden 3°/o der 
Lohnsummen, wovon die Hälfte die Arbeitgeber, die andere 
Hälfte die Arbeitnehmer aufbrachten, als Beiträge geleistet. 
Um  die Aufwendungen zu decken, genügen solche nicht, so 
trat das Reich ein. Die eine Flälfte der Mittel kommt aus 
den Beiträgen, die andere Hälfte aus Zuschüssen der öffent
lichen Hand. D er Mangel dieses Systems besteht darin, 
daß Durchschnittssätze jedem Arbeiter, einerlei, ob er hoch 
oder niedrig gelohnt ist, gezahlt werden. Die Sätze müssen 
an die Löhne angepaßt werden, sie müssen aber so ge
halten sein, daß  sie keinen Anreiz zur Tatenlosigkeit bieten- 
Das Gesetz schlägt einen Satz von 70o/o des Arbeitsent
geltes vor, der aber als zu hoch bezeichnet werden muß- 
Ü eber 60o/0 sollte man nicht gehen. Versicherungspflichtig 
ist jeder, der einer Krankenkasse angehört. Der Höchst
beitrag soll 3o/o des Grundlohnes betragen. _ |

Vom 1. 7. 25 bis 30. 6. 26 hatten wir ca. 16 Mil
lionen Krankenkassenpflichtige, die ca. 300 Millionen auf- 
brachten. Die Gemeinden trugen 100 Millionen, Reich und 
Länder ca. 300 Millionen, in Summa 700 Millionen Ein
nahme, während die Ausgaben ca. 780 Millionen aus
machten bei 1 100 000 Erwerbslosenem pfängem  im Jahres
durchschnitt.

Ob eine neue Organisation dafür geschaffen werden 
muß, wird bestritten. Dieselbe würde sehr kostspielig wer
den. Die Auszahlung könnte, wie bisher, durch die Ar
beitsnachweise erfolgen. Wenn Zuschüsse notwendig sind, 
dann sollen davon das Reich drei Viertel, die Gemeinden ein 
Viertel auf bringen, damit wird das Versicherungsprinzip, 
wonach sich die Versicherung in sich tragen muß, durch
brochen. D arüber hinaus ist noch eine Krisenfürsorge vor
gesehen in Zeiten g roßer Arbeitslosigkeit, die allein von de! 
öffentlichen Hand getragen werden soll. D er finanzielle 
Aufbau des Gesetzes ist sehr schwierig zu berechnen und 
kann unsere Wirtschaft in große  Gefahren stürzen.

Die Erwerbslosenunterstützung wurde bisher für 20 
W ochen gewährt, wiederholt aber länger. Die sogenann ten  
Ausgesteuerten, also die, die keine Erwerbslosenunterstützung 
nach Ablauf der Frist mehr bekamen, verfielen der Krisen- 
fürsorge und wurden von dieser weiter unterstützt in bis
heriger Höhe nach dem  Gesetz vom 18. 11. 26. Drei 
Viertel dieser Kosten trägt das Reich. Bei der Auszahlung 
von Erwerbslosenunterstützung müssen andere Renten unu 
Unterstützungen in Abzug gebracht werden, was heute nien 
mehr geschieht.

Der bekannte Nationalökonom Professor Wolff hält die 
Arbeitslosenversicherung für ein zweischneidiges Schwer^ 
Sie verhindert zu leicht die Auswahl der Tüchtigen. Wen^ 
die Unterstützung auskömmlich ist, wird die Arbeitslosig^ 
keit jeden Schrecken verlieren, der Arbeiter wird sich ge 
lassen in sein Schicksal ergeben und w eder seinerseits, n 0(j_ 
in der Gesamtheit auch nur das geringste tun, um sie a 
zuwenden. Jeder Mensch ist geneigt, sich selbst und seirje 
eigenen Schwächen nachzugeben, wenn die anspornende  ̂
Gegenmächte, sei es Zwang, Pflichtgefühl oder Not, au 
geschaltet werden. Nur die Not gebiert neue Kräfte un 
steigert den Trieb zur Selbsterhaltung. Die Erhaltung ( 
Leistungsfähigkeit unseres Volkes hängt von diesem Gese - 
ab, das wir, einmal eingeführt, nie wieder loswerden ur 
eine Verewigung der  Arbeitslosigkeit bedeutet. D er Sehr • 
ist sehr gewagt. Das Gesetz muß unabhängig von <- 
politischen Strömungen sehr genau geprüft werden, beso 
ders auf seine finanziellen Auswirkungen.

Neben der Arbeitslosenunterstützung haben wir * 
produktive Erwerbslosenfürsorge geschaffen, die das u  
hat, daß sie Arbeitsgelegenheit schafft und dadurch die 
werbslosen zur Arbeit zwingt und sie in I ätigkeif er 1 J
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Leider ist sic sehr teuer. D er Präsident des Arbeitsamtes 
berechnet sie 4—5 mal so hoch wie das, was sonst ein 
Arbeiter erfordert, der unterstützt wind. Die Kosten tragen 
Reich, Länder und Gemeinden. Wir sehen aus Vorstehen
dem, welche ungeheuren Lasten die Arbeitslosigkeit unserer 
Wirtschaft auferlegt.

Wir haben ferner noch die Kurzarbeiter zu erwähnen, 
die einen Zusatz zu ihrem Arbeitslohn erhalten.

Durch Veränderungen älterer sozialpolitischer Gesetze 
sind der deutschen Wirtschaft in den letzten beiden Jahren  
schwere Mehrbelastungen auferlegt worden, die sich jetzt erst 
fühlbar machen.

Die Novelle vom 19. 6. 25 über die Unfallversicherung 
hat die Renten erheblich erhöht, ebenso steigerte das Ge
setz vom 28. 7. 25 über den Ausbau der Angestellten- und 
Invalidenversicherung die Grundbeträge und Leistungsbeträge. 
Bei der Invalidenversicherung sind die Leistungen um 40o/o, 
die Beiträge um 25 o/o gestiegen, so daß die Lage der Ver-/ 
sicherungsträger gefährdet erscheint.

Die Krankenversicherung ist im Laufe der Zeit immer 
kostspieliger geworden, da  den Kassen fortwährend neue 
Leistungen auferlegt werden. Die Einnahmen sind 1925 um 
“3% pro Mitglied höher wie 1924 und betrugen insgesamt 
14 Milliarden M ark; höchstbedenklich sind die Vermögens- 
Ansammlungen bei den Ortskrankenkassen, auch eine kalte 
Sozialisierung. Ein Drittel de r  Bewohner Deutschlands sind 

versichert. Es hat sich herausgestellt, daß  mit der 
Steigerung der Krankenleistungen auch die Anzahl der 
Kranken steigt, was doch sehr zu denken gibt.

Die Knappschaftsnovelle vom 25. G. 26 hat dem  Berg
bau schwere Lasten auferlegt und das Prinzip zum ersten 
^lale durchbrochen, daß  die Verwaltung sowohl aus Arbeit
gebern und Arbeitnehmern bestehen muß. Die Reichsknapp
schaft versichert die Angestellten und Arbeiter gegen K rank
e n  und Berufsunfähigkeit und die Bergarbeiter gegen In

validität und wird nur von Arbeitnehmern verwaltet. Der 
eichsarbeitsminister Brauns will dieses Prinzip auf alle 
erwaltungen ausdehnen. Das würde eine erhebliche weitere 
elastung der Wirtschaft, aber keine wirtschaftliche Ver- 
esserung der Versicherten bedeuten und den Zusammenhang 
er Arbeitgeber und Arbeitnehmer nur noch mehr zerreißen. 

. Das Gesetz über die Kündigung älterer Angestellten 
er , technisch eins der schlechtesten, welches jemals heraus- 
t>ebracht ist. Die Statistik aus Groß- und Kleinhandel und 
^ dustrie weist überzeugend nach, daß  ältere Angestellte 

eute in relativ größerer Zahl in den Betrieben vorhanden 
40 t  a Ŝ Jüngeren, dasselbe gilt auch für Arbeiter über 
^ Jahre  in der Industrie; aber die Statistik lehrt auch, daß 

r ältere Angestellte, wenn er arbeitslos wird, sehr schwer 
neue Stellung findet. Es mußte ihm deshalb eine 

ngere Kündigungsfrist eingeräumt werden. D agegen muß 
40  ̂ TEinsteHung szwang, daß  auf 5 Angestellte einer über 

Jahre  fallen muß, energisch bekämpft werden, weil er 
g viele Betriebe, z. B. Warenhäuser, eine unmögliche 

c leniatisierung bedeutet.
^ , I r o tz  der ernstesten Bedenken, nicht nur von U nter
ist 1̂ erri} sondern namentlich auch von sämtlichen Juristen 
'Wo i S Arbeitsgerichtsgesetz vom Reichstage angenommen 
Ju k ei ‘̂ -Diese Ausgliederung des Arbeitsgerichtes aus der 
A rh^ Ŝt -Se îr zu beklagen. Sie führt zur Klassenjustiz. Die 
°rd eitsg ericbte müssen in Zukunft auch in erster Instanz den 

e t l ich en  Gerichten eingegliedert werden.
\y - Y 1® Entwürfe eines Reichsbodenreformgesetzes oder 
ge n‘leimstättengesetzes sowie eines preußischen Städtebau- 
U " zes sinti so eigentumsfeindlich gehalten, ganz im Sinne 
df>n ° zlaldemokratie, daß  sie mit allen Mitteln bekämpft wer- 

en müssen.
man Tarifvertrag hat sich so stark durchgesetzt, daß  
keite S damit abfinden muß, da er doch viele Streitig- 
nötig- aussch a l te t , . aber wir müssen verlangen, daß  er die 
gege^ j ewegungsfreiheit läßt. Der Tarifvertrag darf nicht 
1 ° C  ! n wichtigsten Grundsatz verstoßen, daß  die Ent- 
dar »S nach der Leistung zu erfolgen hat. E r  darf nicht 
höher ^ n s la u f e n ,  wie z. B. bei den Angestellten, daß  man 
schacl^ behalt nur durch Aelterwerden verdient, denn das 
s i ^  an S(r. ießlich dem Arbeitnehmer. Gegen eins muß man 
Verki lngs wenden, und zwar gegen die darin enthaltende 
das ft ^ keitserklärung. D er Staat kann für sich nicht 
êstzusn ^  Anspruch nehmen, Löhne für beide Teile 

^ r tu n p -Zein> •• <̂ enn cr übernimmt auch nicht die Verant^ 
^ % len  ’ ^ as Unternehmen mit den festgesetzten
schver , rCptabel arbeiten kann. Man sollte sie nur in ganz

i wo es um g r° ß e Schädigungen des
a tslebens handelt, anwenden, um einen Kampf zu

vermeiden. Aber auch der muß einmal ausgefochten w er
den, um zu vernünftigen Verhältnissen zu kommen. Ich 
denke dabei an den großen englischen Kohlenstreik, der 
England schwere Wunden geschlagen, aber den englischen 
Kohlenbergbau gesundet hat, so daß  er in gefährliche Kon
kurrenz gegen uns getreten ist.

Die Gesamtbelastung, welche die deutsche Wirtschaft 
durch diese sozialpolitischen Gesetze zu tragen hat, belief 
sich in 1926 auf

2,8 Milliarden Mark, dazu
1,4 Milliarden M ark für Arbeitslose, 

macht zus. 4,2 Milliarden Mark
gegenüber 1 Milliarde M ark in 1913! Eine solche Steigerung 
der sozialen Lasten ist für die deutsche Wirtschaft auf die 
Dauer untragbar. Sie belastet außerdem  die Wirtschaft mit 
einer Fülle unproduktiver Arbeit, die zur Durchführung der  
Gesetze nötig ist; sie erfordert einen ungeheuren Beamten
apparat und verursacht dadurch weitere schwere Kosten. Es 
muß mit allen Mitteln dagegen gebremst werden, daß die 
politischen Parteien neue soziale Lasten der Wirtschaft auf
erlegen und die bisherigen weiter steigern, und daß alles 
getan wird, um die bisherigen Lasten zu mindern durch Be
seitigung der  schlimmsten Auswüchse und um endlich die 
dringend nötige Stetigkeit in der sozialen Gesetzgebung wie
derherzustellen.

D er sozialpolitische Ausschuß der Vereinigung deut
scher Arbeitgeberverbände, des Reichsverbandes der deut
schen Industrie und des Deutschen Industrie- und H andels
tages macht daher folgende Reformvorschläge:

Krankenkasse:
§ 180: Wiedereinführung der Unterstützung für den

Arbeitstag statt Kalendertag. — Wiedereinführung des 
Höchstgrundlohnes für die Bemessung des Krankengeldes 
statt des verdienten Lohnes.

§ 190: Ist jemand bei anderen Nebenkassen besonders 
versichert, so müssen diese genannt werden.

§ 191: Das Krankengeld darf nicht sondern nur
50o/o des Grundlohnes betragen plus 10o/0 Zuschlag für Frau 
und jedes Kind, höchstens aber zusammen bis 34 des 
Grundlohnbetrages.

§ 245: Zur Bildung eigener Betriebskrankenkassen sind 
in Fabriken mindestens 150 Versicherte, in landwirtschaft
lichen Betrieben und in der Binnenschiffahrt mindestens 50 
Versicherte nötig, da diese viel billiger arbeiten wie die 
Ortskrankenkassen.

§ 338: Früher Beitragshöchstgrenze i y 2 °/o des Grund
lohnes, jetzt 7 i /2 °/o . Es muß auf 5o/0 ermäßigt werden, um 
die Ueberspannung der Ausgaben zu beschränken.

§ 406: Den Zwang z u r , Bildung von Kassenverbänden 
ablehnen.

Unfallversicherung:
§ 545: Der W eg zur Arbeitsstätte gehört nicht zur Ver

sicherung. Beschränkung der Berufsfürsorge auf Schwer
verletzte.

§ 558: Fortfall der Renten unter 25 0/0.
§ 595: Die Hinterbliebenen-Rente ist mit 8O0/0 zu hoch, 

sie muß auf 60o/o beschränkt werden, sonst Ueberspannung 
der Fürsorge.

Alters- und Invalidenversicherung:
Rentenhäufung abschaffen, es kann nur eine Rente und 

zwar die höhere gew ährt werden. — Unterschied zwischen 
Alters- und Invalidenrente wiederherstellen. — Altersgrenze 
wieder von 65 auf 70 Jah re  erhöhen. Abschaffung der Bei
träge für Lehrlinge.

Der sozialpolitische Ausschuß spricht sich ferner gegen:
1. eine Zentralisierung der 3 Versicherungsträger aus, da 

dadurch nur neue Kosten und keine Verbesserung in 
versicherungstechnischer Richtung entstehen.

2. er weist die Behauptung des Reichsarbeitsministers, 
daß  d e r  zurückgegangene Gesundheitszustand der N ach
kriegszeit Ursache zur Steigerung der sozialen Lasten 
sei, zurück, da  nach angestellten Ermittelungen der  Ge
sundheitszustand der Bevölkerung erfreulicherweise wie
d e r  eine erhebliche Besserung erfahren hat, so ist 
z. B. die Zahl de r  Tuberkulosetodesfälle heute niedriger 
wie vor dem  Kriege, auch hat sich die Sterblichkeits
ziffer vermindert.

3. E r  hält die Schaffung eines Arbeitszeitnot- und Schutz
gesetzes für sachlich unbegründet, da  nach den Aus
führungen des Präsidenten des Arbeitsamtes, Dr. Syrup, 
die amtlichen Ermittelungen ergeben haben, daß  ein 
Ueberstundenunwesen absolut nicht existiert.
Ich glaube, wir können uns diesen Vorschlägen pur 

voll und ganz anschließen.
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Ich komme nun zum Schluß meiner Ausführungen. 
Wir alle wollen, daß  die Sozialpolitik beibehalten wird, denn 
sie fördert den sozialen Frieden, sie fördert den Ausgleich 
der Gegensätze, sie schützt uns vor politischen Erschütte-’ 
rungen. Aber wir sind dagegen, daß sie überspannt wird, 
daß  z. B. eine Witwe mehr Rente bekommt, wie ihr Mann 
Lohn verdiente, daß  über lOo/o der Arbeitslosen mehr E in
kommen haben wie ihre in Vollarbeit stehenden Kollegen, 
daß  sie risikolose Menschen züchtet, daß sie die T  rieb- 
kraft im Menschen abstumpft. Die Sozialpolitik soll W un
den  heilen, die geschlagen werden, aber sie nicht selber 
erzeugen und dann wieder heilen. Sie darf das Verantwor
tungsgefühl des Menschen nicht ersticken. Sie muß Rück
sicht nehmen auf die wirtschaftliche Durchführbarkeit der 
Maßnahmen. Die Hauptsache ist, daß sich unter ihren 
Fittichen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zusammenfinden, um

die Gegensätze auszugleichen, um sich näher kennen zu 
lernen, um sich gegenseitig zu achten und um ihre Be
deutung anzuerkennen und um bei wirtschaftlichen Kämpfen 
einen Ausgleich herbeizuführen. W ährend Lilverberg für 
eine Verständigung mit den Gewerkschaften eintritt, hat 
leider der Führer der freien Gewerkschaften, Leipart, örst 
kürzlich wieder erklärt: „sie müßten ihren Feinden, den 
Unternehmern, auf den Leib rücken und sie unausgesetzt be
drängen, die Wiederaufrichtung einer Arbeitsgemeinschaft 
oder ein Verzicht auf den Klassenkampf käm e für sie 
nicht in F rag e“ . Trotzdem  dürfen wir die Hoffnung auf 
eine ehrliche Zusammenarbeit zwischen Unternehmer- und 
Arbeiterschaft nicht aufgeben, und beide Teile müssen zu 
der Erkenntnis kommen, daß sie in einer Schicksalsgemein
schaft verbunden sind, in einer besseren Zukunft unseres 
Vaterlandes.

Mitteilungen der Industrie- und Handelskammer zu Stettin
Binnenschiffahrt.

Die Schleuse Niederfinow ist wegen dringender Aus
besserungsarbeiten von sofort bis auf weiteres gesperrt. Der 
Verkehr geht durch den Finowkanal bzw. die Spree-Oder- 
Wasserstraße.

Für die Zeit der Sperrung der Schleuse Niederfinow 
werden auf dem Finowkanal Schleppzüge mit vier Anhängen 
von Finowmaßkähnen zugelassen. (Bekanntmachung des 
Staatl. W asserbauamts Eberswalde vom 31. März 1927.)

Der an der Charlottenbrücke in Spandau tätige Bugsier
dampfer wird vom 6. April d. Js. ab eingezogen (Bekannt
machung des Staatl. W asserbauamts Potsdam vom 4. April 
1927). Von diesem Tage an regelt sich der Schiffahrtsbetrieb 
wieder nach § 33 Ziffer 3 der Wasserpolizeiverordnung, d. h. 
von den beiden Brückenöffnungen ist stets die in der Fahrt
richtung zur Rechten liegende Oeffnung zu benutzen.

Voraussichtlich wird der Abbruch des Baugerüstes noch 
stundenweise Sperrung der linken Brückenöffnung erfordern. 
Die Regelung des Schiffahrtsverkehrs erfolgt dann durch 
Signalposten.

Verkehr auf dem Voßkanal. Mit Rücksicht auf den bau
lichen Zustand des Voßkanals und seiner Schleusen wird 
die durch Amtsblattbekanntmachung vom 23. Februar 1926 
allgemein ausgesprochene Zulassung von Fahrzeugen mit 
Abmessungen bis zu 41,50 m Länge und 5,10 m Breite da 
hin eingeschränkt, daß  zur Befahrung des Voßkanals mit 
Fahrzeugen über Finowmaß (40,0 : 4,6) für jedes Fahrzeug 
die Erlaubnis des Wasserbauamts Zehdenick einmal im Jah r  
einzuholen ist.

Geld-, Bank- und Börsenwesen.
Richtlinien

über die Stellung der Anträge auf Zulassung neuer Anteile
von Gesellschaften zum Handel und zur Notiz an der Börse

zu Stettin.
1. Betreffend künftige Zulassung von Anteilen:

Die Zulassung von Anteilen einer Gesellschaft ist 
künftig abhängig zu machen von einer Erklärung der 
Gesellschaft, deren Anteile in den Börsenhandel ein
geführt werden sollen,

daß  sie sich verpflichtet, im Falle künftiger Aus
gabe neuer nach den bestehenden Bestimmungen 
einer deutschen Börse zulassungsfähiger Anteile 
derselben Gattung für die unverzügliche Zulassung
dieser neuen Anteile zum Handel an der Stettiner
Börse besorgt zu sein.

2. Betreffend zugelassene Anteile:
Es sollen folgende Grundsätze gelten:

a) Es ist regelmäßig nicht angängig, daß bei Aus
gabe neuer Anteile durch Gesellschaften, von 
welchen bereits Anteile derselben Gattung zum 
Handel an der hiesigen Börse zugelassen sind, 
die neuen Anteile nicht am  amtlichen Flandel teil
nehmen. Wird in diesem Falle die Zulassung der 
neuen Anteile nicht innerhalb angemessener Frist 
beantragt oder nicht bewilligt, so ist regelmäßig 
die Zulassung der alten Anteile zurückzunehmen.

b) Wenn von ' einer Gesellschaft Anteile zum Handel 
an der Stettiner Börse zugelassen sind, ist es nicht 
angängig, daß  an anderen Börsen Stücke der

selben Gattung lieferbar sind, die nicht am amt
lichen Handel in Stettin teilnehmen. Insoweit sich 
ein solcher Zustand entwickelt hat, ist mangels 
Beseitigung innerhalb angemessener Frist die Zu
lassung der zum Handel an der Stettiner Börse 
zugelassenen Anteile zurückzunehmen.

Stettin, den 2. April 1927.
Zulassungsstelle an der Börse zu Stettin.

G r i b e l ,
Vorsitzender.

Durch Beschluß der Zulassungsstelle für Wertpapiere 
an der Börse zu Stettin vom 29. Juli 1925 sind noim,
RM. 630 000,— Stammaktien der Stettiner Brauerei-Aktien-
Gesellschaft „Elysium“, Stettin, und zwar 31500 Stück auf 
den Inhaber lautende Stammaktien über je RM. 20,— 
Nr. 1—31 500, zum Handel und zur Notiz an der Börse zu 
Stettin zugelassen worden. Dieser Zulassungsbeschluß vom 
29. Juli 1925 wird auf Antrag der Provinzialbank P o m m e rn  
(Girozentrale), Stettin, dahin abgeändert, daß  an Stelle von 

nom. RM. 630 000,— Stammaktien und zwar 31500 
Stück auf den Inhaber lautende Stammaktien über je
RM. 20,—, Nr. 1—31 500,

gesetzt w ird :
nom. RM. 630 000,— auf den Inhaber lautende Stamm
aktien

320 Stück ä RM. 1000,— La. A Nr. 1—320,
3100 Stück ä RM. 100,— La. B Nr. 1—3100.

Stettin, den 5. April 1927.
Die Zulassungsstelle an der Börse zu Stettin.

G r i b e l ,  Vorsitzender.

Gericht, Rechtsfragen.
Vermeidung fruchtloser Pfändung und der damit ver

bundenen Kosten. In o b ig e r  Angelegenheit ging uns u^ te . 
dem  23. März folgendes Schreiben des O b er la n d e sg e r ich ts  
Präsidenten zu: ,

Es ist wiederholt zur Sprache gebracht worden, daß 
die Gerichtsvollzieher in Verfolg der ihnen erteilten Au 
träge Pfändungsversuche vorzunehmen hätten, deren Mi 
erfolg sie wegen fruchtlosen Ausfalls kurz v o rh e rg e g a n g e n e  
Versuche mit Sicherheit voraussehen können. In diese 
Falle entstehen den Gläubigern nutzlos Kosten. Auf Grim 
eines Erlasses des Preußischen Justizministers vom 26. v. M ’
— I 6249 — sind die Gerichtsvollzieher darauf hingew iese  
worden, daß sie in geeigneten Fällen einem Auftragge^e, 
vor Ausführung des Auftrages die Verhältnisse des Schul 
ners zu offenbaren befugt sind und daß  eine solche Mitteilung 
sich insbesondere bei voraussichtlicher Fruchtlosigkeit c 
Zwangsvollstreckung empfehle, wenn der Gläubiger den AU 
trag persönlich erteile oder ohne Mühe durch F e r n s p r e c n ^  

zu erreichen sei oder wenn der Gerichtsvollzieher eine 
Schließung des Gläubigers noch bis zu dem Zeitpunkt e 
warten könne, an dem  er die Pfändung vorzunehmen haD 

Es erscheint ferner aber auch angebracht, die Gläubig^ 
darauf hinzuweisen, daß  sie fruchtlose Vollstreckungen  ̂u 
unnötige Kosten vermeiden können, wenn sie Vordrucke 
die Erteilung des Auftrags an die G erich tsv o llz ieh e r  v 
wenden, die besondere Anweisungen für den Fall entha ' 
daß  bei dem Schuldner innerhalb der letzten Monate truC,et 
los gepfändet worden ist oder nur solche Sachen gepfan
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worden sind, welche von Dritten im Wege der Interventions
klage (§ 771 ZPO.) mit Erfolg in Anspruch genommen 
worden sind. Solche Anweisungen empfehlen sich auch für 
den Fall, daß der Schuldner innerhalb der letzten Jahre  
den Offenbarungseid geleistet hat und dem Gerichtsvollzieher 
bekannt ist, daß der Schuldner pfändbare Gegenstände nicht 
besitzt. In den Fällen ,in denen der Erfolg der Zwangs-' 
Vollstreckung zweifelhaft oder der Schuldner zwar zahlungs
willig, aber zeitig zahlungsunfähig ist, wird es zweckmäßig 
sein, daß der Gläubiger den Gerichtsvollzieher zu einer 
Stundung beziehungsweise einer Hinausschiebung des Ver
steigerungstermins besonders ermächtigt.

Bücher und Zeitschriften.
Botts Handwörterbuch des Kaufmanns, L e x i k o n  f ü r  

H a n d e l  u n d  I n d u s t r i e  i n  f ü n f  B än d en .  Ueber 320 
Mitarbeiter, etwa 5500 Seiten Umfang mit etwa 38 000 Stich
wörtern, 2400 Textabbildungen, 2600 Statistiken und Tabellen, 
2800 Bildern auf Tafeln, 200 geographischen und Wirtschafts
karten. Soeben erschien Band II I :  J —M. In Halbleder ge
bunden RM. 30.—. Hanseatische Verlagsanstalt, H am burg  36.

Dem deutschen Kaufmann fehlte bisher ein zusammen
fassendes wirtschaftliches Nachschlagewerk, das auf p rak
tischer und wissenschaftlicher Grundlage die unzähligen E r 
eignisse und Probleme der gesamten Wirtschaft behandelt. 
L>ese Lücke wird nunmehr durch den großen Bott ausgefüllt. 
Im weitesten Umfange werden hier Betriebswirtschaft, Volks
wirtschaft und Recht durchgearbeitet, ohne Grenzgebiete ver
missen zu lassen, wie z. B. Statistik, Gesellschaftslehre, 
Versicherung, Verkehrswesen u. a. Daneben sind auch Kon
sulats- und Gcsandtschaftswesen, Konzerne und ausländische 
Wirtschaftsformen, Institute für Wirtschaftsforschung, Zei
tungswesen usw. behandelt. In den erstgenannten Haupt- 
Gruppen werden besonders ausführlich dargelegt: Organisa
tion, Reklame, Gründung, Führung und .Finanzierung der 
Unternehmungen, Buchführung, Bilanzwesen, Steuerwesen, 

elbstkostenberechnung, Lohnwesen, Kontrolle, kaufm. Rech
e n ,  Bildungswesen. Weiter werden die Hauptgebiete der 
Technik und der W arenkunde behandelt, einschließlich H an
delsbräuche und Handelssorten, sowie Wirtschaftsgeographie 
tlpr einzelnen Länder aller Erdteile, die Presse und Parteien, 
c‘.le deutschen Städte bis zu den kleinsten Ortschaften mit 
einer Aufzählung der in ihnen befindlichen industriellen 
ernehmungen nebst Arbeiterzahlen nach den neuesten 
icbungen. Durch eine Fülle V9n Darstellungsarten,
V,trichzeichnungen, Schwarz-Weißtafeln, Kupfertiefdruck- 
mntdrucktafeln ,durch Bilanzen, Statistiken und W irtschafts
arten aus allen Teilen der Welt werden die einzelnen Ab- 
andlungen dem Leser veranschaulicht und das weite Feld 
cs Kaufmannswirkens wird ihm vor Augen geführt.

Vertieft man sich in dieses Werk, so erkennt man, daß 
Cs sich hier um ein Meisterstück deutschen Fleißes, deut
scher Organisationskunst und Gründlichkeit handelt. Es zeich- 

et sich durch einfache, klare Sprache aus und durch sorg- 
altigC) straffe redaktionelle Arbeit. Ueber alle wichtigen 

iftschaftsvorgänge sind geschlossene Abhandlungen be- 
annter Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Praxis ent- 

 ̂alten, so daß das W erk jedem am  Wirtschaftsleben Be
dingten nicht nur ein immer bereitstehender Berater sein 
' r<J> sondern ihm auch eine ausgezeichnete Erweiterung 

e^ln^s kaufmännischen und allgemeinwirtschaftlichen Wisssens

Un-
Er-
wie
und

Angebote und Nachfragen.
D r e s d e n - A .  5, sucht Vertreter für Gelatine- 
Folien, -Aufleger und -Etiketten etc., Spiegel- und 
Perlmutterpapieire, Reklame- und Zugabeartikel etc. 
P a l m a  d e  M a l l o r c a  sucht 1. Vertreter für 
Kapern, Mandeln, Aprikosenpulp, getrocknete Apri
kosen, Feigen etc., 2. Geschäftsverbindung mit Lie
feranten von Korbweiden für die Bekleidung von 
Flaschen.
A g l  a s t e r h a u s e n :  Spezialfabrik für Peitschen,
Gürtel, Hundesportartikel und Seilerwaren sucht Ver
treter.
H a m b u r g  1 sucht Vertreter für Marzipanmasse, 
Backmasse, Mandelersatz etc.
S t o l p  i. Pom. sucht Vertreter für Schmier-, Kern- 
und Toiletteseife.
A u e r b a c h  i. Vogtl. sucht Vertreter für Damen- 
und Kinderwäsche.
N o r w e g e n  sucht Geschäftsverbindung mit Fabri
ken, die Renntierhörner verarbeiten.
T r i e s t  sucht Vertreter für Hülsenfrüchte. 
B e r g e n  Norw. sucht Geschäftsverbindung mit F ir
men, die als Abnehmer von Gaskohlenteer (Stein
kohlenteer) in Fässern in Frage kommen. 
B i s c h h e i m  (Sachsen) sucht Vertreter für T eer
und Weißstricke und Polsterfließ in Lagen. 
K a r l s r u h e  i. B . : Fabrik chemisch-pharmazeutischer 
Präparate sucht Vertreter zum Besuch von Zahn
ärzten und Dentisten für Pommern.
M a n c b e s t e r  sucht Geschäftsverbindung mit 
H errenkleiderfabriken.
I s e r l o h n :  Fabrik für Sprechmaschinennadeln
sucht 1. Geschäftsverbindung mit Musikgeschäften,
2. Vertreter.
H a m b u r g  1 sucht Geschäftsverbindung mit In
teressenten für Perlmuttertinktur aus Fischschuppen. 

Die Adressen der anfragenden Firmen sind im Büro 
der Industrie- und Handelskam m er zu Stettin, Börse II, für 
legitimierte Vertreter eingetragener Firmen werktäglich in 
der Zeit von 8—1 Uhr vormittags und 3—6 Uhr nachmittags 
(außer Sonnabend nachmittags) zu erfahren (ohne Gewähr 
für die Bonität der einzelnen Firmen).
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10746

10778

16
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81
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387

C o l i f f  &  S i c J I er
I M I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I M I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I M I I I I I I I I I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

Stettin 4  Swinemünde
Fernsprecher 4605 u .4606 ^  Fernsprecher Nr. 34 
T elegram m e: Lofsiedel Telegram m e: Lofsiedel
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Schiffsmakler — Bunkerkohlen

Frachtenmarkt.
y  .Oderschiffsf rächten. (Verkehrsbericht des Schiffahrts- 

^ (ju}s zu Breslau für die Woche vom 26. 3. bis 1. 4. 1927.) 
benk . a c h t e n  je t in RM. ausschließlich aller Ne-

1"°st:en) insbesondere Umschlagskosten: Von Breslau nach 
i *  j W  nach Stettin 3,10; von Oppeln nach Berlin 5,20,

1 Stettin 4,70; von Cosel-Oderhafen nach Berlin 5,70,
Nach H a m b u r g  wurden keine Ab- 

Die obengenannten Frachtsätze sind im 
e r t  geblieben (vergl. Bericht im „O .-H .“

5,20. 
g e tä t ig t .

Nr.

srKr- Stettinchlusse 
tir/?,u n v e r ä n d

^hach
f r a c h 
Je t 
3.35

c h e  v o m  2. b i s  8. A p r i l  standen die 
der Oder wie folgt: Von Breslau nach

Stettin 2,90; von Oppeln nach Berlin 5,00,
n 4,50; von Cosel-Oderhafen nach Berlin 5,50,

Stettin 5,00.
stseefrachtenmarkt. S t e t t i n ,  12. April. Am E r z -  
1 t e n  m a r k t  stehen die Raten zur Zeit wie folgt 

rlr! schw. K r . : Lulea geschlossen, Oxelösund—Stettin 
°schen Schiffsrechnung, Oxelösund—Nordsee 3.40 bis

3.45 fio; Narvik—Nordsee 4.15 fio. Die allgemeine Tendenz 
ist nach wie vor f l a u ,  doch wird zur Eröffnung der H aup t
verfrachtungen von Schweden und Finnland mit einem An
ziehen der Frachtsätze gerechnet.

K o h l e n  notierten Tyne—Stettin für 2000 t-Dampfer 
5/6 und Stettin—Mittelmeer für 4000 t-Dampfer 11/6—12/— 
je t.

Im übrigen werden folgende Frachtsätze gem eldet: 
D a m p f e r :  Stettin—Hull 450 Stds. Grubenholz 30/— je 
Std.; Stettin—Memel 450 t Phosphat RM. je 1000 kg’; 
Lebbin—Königsberg 650 t Zement RM. 53/4; Stettin-—Memel 
300 t Phosphat RM. 5.60; Stettin—Dünkirchen 1800 cbm 
Telegraphenpfähle 9/9 je cbm; Lebbin—Königsberg 300 t 
Zement RM. 5. 75. S e g l e r :  Stettin—Svendborg 70 t Bri
ketts dän. Kr. 5.— ; Stettin—Nyköbing 120 t Briketts dän. Kr. 
5.— ; Stettin—Thvsted 180 t Briketts dän. Kr. 61/2; Stettin1— 
Middelfart 100 t W alzdraht dän. Kr. ö1/*; Stettin—Kopenhagen 
90 t Briketts dän  .Kr. 5.—.
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Rationalisierung cles kaufmännischen Dürobetriebes.
Die Industrie- und Handelskammer zu Stettin veranstaltet in 
Verbindung mit dem Betriebswirtschaftlichen Seminar der 
Handelshochschule, Berlin, in der Zeit vom 27.—30. April 
d. Js. in den Räumen der Handelskammer eine V o r t r a g s 
r e i h e  und eine umfangreiche A u s s t e l l u n g ,  die das 
obige Them a zum Gegenstände haben.

Die Riesenerfolge der Amerikaner auf dem wirtschaft
lichen Produktionsgebiet ließen besonders nach dem Kriege 
die wirtschaftliche Welt aufhorchen und aufsehen. Mit starker 
H and griff der deutsche Unternehmer zu. Eine Riesenarbeit 
wurde in wenigen Jahren  geleistet. „Rationalisierung , 
„Mechanisierung“ , „Neuzeitliche Organisation“ , „F ließarbeit” 
usw. hörten auf Schlagwörter zu sein. Sie wurden Tat! Aber 
nicht in jeden Betrieb hielt die neue Zeit mit ihren neuzeit
lichen Forderungen ihren Einzug. In vielen ging der alte 
Trott weiter. Da griff das Reich ein. Das „Reichskura
torium für Wirtschaftlichkeit“ trat ins Leben, dem  das Reich 
erhebliche Mittel zur Verfügung stellte. Das Reichskuratorium 
bildet die zentrale Stelle für Z u s a m m e n f a s s u n g  a l l e r  
R a t i o n a l i s i e r u n g s b e s t r e b u n g e n  i n  D e u t s c h 
l a n d ,  nicht bloß auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Fertigung 
(Produktion) sondern auch auf den Gebieten der wirtschaftlichen 
Verteilung, (Handel und Verkehr) und der wirtschaftlichen V er- 
waltung. Auch für die Wissenschaft sind hier große und 
neue Arbeitsgebiete entstanden. W ährend den 1 echnischen 
Hochschulen die Rationalisierung der wirtschaftlichen Pro
duktion als Arbeitsgebiet zufällt, betreuen die Handelshoch
schulen die Rationalisierung des Handels- und V erkehrs
gewerbes. Von den vielen Teilgebieten des Handelsbetrie
bes: Einkauf, Verkauf, Lagerung, Werbung, das kauf
männische Büro usw. hat die wissenschaftliche D urch
dringung der Bürotechnik die weitesten Fortschritte ge 
macht. Die deutschen Firmen, die Büroeinrichtungen aller 
Art herstellen, haben mit bewundernswertem Fleiß und Erfolg 
gearbeitet, so daß  sie hinter den amerikanischen Einrich
tungen nicht mehr wesentlich zurückstehen. Die Büroaus
stellung in Berlin und auf der Leipziger Messe haben die 
Richtigkeit dieser Behauptung bewiesen.

W enn nun i n  S t e t t i n  zu einer Ausstellung geschritten 
wird, so kann mit Recht erwartet werden, daß sie jedem 
Kaufmanne weitestgehende Anregung bietet, zumal die In

dustrie- und Handelskammer die M i t a r b e i t  d e s  B e 
t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e n  S e m i n a r s  d e r  H a n 
d e l s h o c h s c h u l e  gewonnen hat. Die Vorträge hat der 
Privatdozent Dr. H u m m e l  übernommen, der im Betriebs
wirtschaftlichen Seminar die Büroorganisation vertritt.

Der Ausstellung liegt f o l g e n d e  G l i e d e r u n g  zu 
Grunde:

1. Buchhaltungsverfahren:
a) manuelle Buchungsverfahren,
b) maschinelle Buchungsverfahren;

2. Der kaufmännische Brief;
3. Rechenhilfsmittel:

aj Rechenapparate und ähnliches,
b j Rechenmaschinen;

4. Ordnungsverfahren:
a) Registratur, (horizontal, bibliothekarisch, vertikal),
b) Karteien (vertikal, flachliegend);

5. Arbeitsplatz und Arbeitsausrüstung:
a) äußere Ausgestaltung,
b) innere Ausgestaltung;

G. Vervielfältigungsverfahren:
a) Abziehverfahren,
b) Typendruckverfahren,
c) chemische Abdruckverfahren,
d; Adressiermaschinen;

7. Verschiedenes:
a) Diktierapparate,
b ) Haustelephon, Lichtsignale,
c) Transportanlagen (Rohrpost, Seilpost usw.),
d j Frankiermaschinen, Scheckschreiber usw.,

e) Sonstiges.

Es unterliegt keinem Zweifel, daß es im dringenden In
teresse eines jeden Kaufmannes und seiner Angestellten liegt, 
die Vorträge zu hören und die Ausstellung gründlich zu 
studieren. Es  ist heute wieder einmal dringend erforderlich, 
daß  der Kaufmann seinen Blick in seinen Betrieb lenkt, 
damit wieder das alte und doch stets neue Gesetz der W irt
schaftlichkeit: „ M i t  d e m  k l e i n s t e n  M i t t e l  d e n
g r ö ß t e n  E r f o l g “ ztir W ahrheit wird.

Veranjkttet t>on der 3nduftrie*u.£<mdetefammer au (Stettin in Ver&indung mit dem :8etrie&*u>irttö.<3eminar der6<mdeleftod?fd?ufe:8eriin

I I .  ö o c f c ö a cI .  f t t t @ f f c U t t t t d
ötn 28., 29. uni) 30. Sfprif in den unteren Räumen der 25örfe.
1. moderne Sudtöa(hmgöoerfaf?ren.
2. ©er faufmännifefje 3rief.
3. Oftec êntjitftfmittel.
4. Drdnungwerfatyren Cftegiftraturen, Parteien)
5. Sfr&eiteplaij und SWr&eiteausrüflung.
6. Veröidfäftigungmrfaftren.
7. Vermiedene* (0ittierap|>ar.,£rattöportan(ag.,$rönfiermafö.)

„Oftationatifierung des faufmännifdjen 25üro&etrie6eö unter 
Verwendung neuaeitlic&er Verfahren und £itfömittel."

prtoatdoaent Qr. Kummet  t>on der £andelöl?od)fctyule 25erfin. 
3eit: am 22., 28. und 29. SHpril 1927, 8 U&r a&endö, im 
Seftfaal der Sörfe.
Gintrittefarten für Vorträge und 3efud) der SHueiftetiung 
3 m . 3,50.

SfufifjMmtg allein ttDOT. 1 , - .  Ginsefoortrag !O l. 1 . -

S in tr i t tS fa r ten  üom 20. Qlpril ob bet g e rm a m t © a ra n ,  <5aimierfd)e ‘Budjljanbluttfl, §anbeI3lel)ranftalten, GlifabetJjftr. 48, £>attbeI3fammer u. <23erfef)r3bür0
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Rehtisnadiridiienslelle für aufienlianflel in Stettin Bczirh Pommern, Grenzmark.
mBei der Reichsnachrichtenstelle für Außenhandel 

Stettin sind u .a. die nachfolgend aufgeführten amtlichen 
Nachrichten eingegangen. Diese können von interessierten 
Firmen in der Geschäftsstelle der Reichsnachrichtenstelle, 
Stettin, Börse II, eingesehen oder gegen Erstattung der 
Unkosten abschriftlich bezogen werden.
L e t t l a n d :  W arenkredite.
J u g o s l a v i e n :  Absatzmöglichkeiten für Holzbearbeitungs

maschinen.
ß  r a s i 1 i e n : Absatzmöglichkeiten für Braumalz.
I r a k  (Bagdad): Anschaffung von Pumpwerken.

Adressenmaterial. D er Reichsnachrichtenstelle liegen 
folgende Anschriften vor: Technische deutsche Vertreter
firmen, die für den Absatz von Bohrmeißeln und Stahl
halbfabrikaten in Frage kommen, sowie Großhandlungen 
und Vertreter für Gardinenstangen in Spanien. — Ver
treterfirmen für Gardinen in Brasilien. — Adressen von 
Baumaterialiengroßhändlern in Oesterreich. — Verzeichnis 
von Krankenhäusern in Irland. — Anschriften von Firmen 
in Korea (Japan). =■— Anschriften von Maschinenbauanstalten 
>n Polen. — Vertreterfirmen für Schuhputzmittel in Griechen
land. — Importeure von Geldschränken, feuersicheren 
Bücherschränken und sonstigen feuersicheren Behältnissen 
*n Equador. —

Der russische Zolltarif. In der Moskauer Gesetzsamml
ung Nr. 8 vom 19. Februar 1927 wurde der neue Zoll

tarif der U dSSR veröffentlicht, der durch die Verordnung
ues Rates der Volkskommissare vom 11. Februar 1927 in 
y f / 1- gesetzt worden ist. Mit der Einführung des neuen 
-olltarifes ist der frühere Zolltarif vom 8. Januar 1924 nebst 
c en nachträglichen Ergänzungen und Abänderungen auf
gehoben worden. Nähere Einzelheiten des neuen Tarifes 

onnen auf dem Büro der Stelle erfragt werden.
Postpakete nach Oesterreich. Seitens des Zolloberamts 

in Wien wird mitgeteilt, daß  mit der Post aus Deutschland 
p-1 -r Sendungen eintreffen, die aus mehreren zu-
g eich aufgegebenen Paketen bestehen. Der Versender stelle 
y11. Jedem einzelnen Paket außer der Begleitadresse eine 
r.-.o Inhaltserklärung aus, liille die vorgedruckten Spalten

Zahl und Gattung der Packstücke, Inhalt, Roh- undfür
5 C1'ngewi.cllt richtig aus (z. B. ein Paket Papier, roh 
’ 'g, rem 4 kg) und hätte erwartungsgem äß in der Spalte
’A^esamtwert“ den vollen Wert des e i n e n  Pakets, in der 
^palte Wert im einzelnen“ aber entweder die einzelnem 
„ c ^ er etwa im Paket enthaltenen verschiedenen Waren- 
Dut-Un^ f n oc êr hei nur einer W arengattung den Stück-, 
wer1° l  Meterpreis oder dergl. anzugeben. Statt dessen 
a l l  » e r . aV^a^ en(l häufig als Gesamtwert der Wert 
P i lc r z 11 8  ̂ e i c h an einen Em pfänger a u f g e g e b e n e n  

' e t e  z u s a m m e n  unci auch die Spalte ..W’ert imein- >1 z u s a m m e n  und auch die Spalte „ w e n  im
ber^e. en entweder gar nicht oder nicht zweckentsprechend 
viejU 1 ' ..Diese irreleitende Art der W ertangabe führe  in 
derpr? rV-l^ en zur Erhebung zu hoher W arenumsatzsteuer, 

Richtigstellung dem  Versender und dem Zollamte

Mühe, Zeitverlust und Kosten verursache.' Die Reichsnach
richtenstelle empfiehlt daher, bei Paketversand nach Oester
reich entsprechend der Vorschrift zu verfahren.

über

für

und
für

Der Reichsnachrichtensteile liegt eine Mitteilung 
die in Bukarest erscheinende Zeitschrift „G a z e t a B u r s e i “ 
vor, die sich insbesondere mit wirtschaftlichen Fragen be
faßt und geeignet ist, für die wirtschaftliche Propaganda, 
deutscher Firmen in Rumänien benutzt zu werden. In
teressenten erhalten auf dem Büro der Stelle näheren Be
scheid.

Die finnländischen Ein- und Ausfuhr-Verbote und -B e
schränkungen. Das finnische Finanzministerium hat ein Ver
zeichnis der in Finnland zurzeit bestehenden Ein- und Aus
fuhrverbote und Ein- und Ausfuhrbeschränkungen zusammen
gestellt, das im Deutschen Handelsarchiv vom 1. April 
1927 zum Abdruck gelangt ist. Interessenten können 
Näheres auf dem Büro der Reichsnachrichtenstelle erfahren.

Der Reichsnachrichtenstelle liegen Anschriften auslän
discher Firmen vor, die Interesse an dem Bezug oder der 
Vertretung folgender .Warengattungen haben:
B r a s i l i e n :  Motore, Flaschen, Spielzeug, Steinzeug

sanitäre Anlagen. —
O e s t e r r e i c h :  Dachpappenfabrikations-Einrichtungen.
V e r e i n i g t e  S t a a t e n :  Armaturen für Baderäume 

Gas- Und Wasserleitung. — Chem. Spezialitäten 
die Textil-, Leder-, Papier- und Möbelfabrikation.
F eine, moderne Ledersorten. — Gußeiserne Rohre. —• 
Werkzeugstähl, Feilen, Eisenbahn- und Fabrikm ateria
lien. — Chemikalien für die Industrie. — Technische 
Chemikalien. — Spanische Kreide, Ton und ähnliche 
Mineralien. — Postkarten. —1 

E n g l a n d :  1 üren und Fenster. — Holzwolle und Holz-
fibre. — Reklamekarten. — Tafelglas. — Billige ver
zinkte Eimer und Badewannen. —- Blei-Mennige, Blei
glätte, Bleiweiß, Bleibleche und -Röhren. — A ngel
geräte. Frachtmotorboöte. — Rohe und raffinierte 
vegetabilische Oele, Fischöle und deren Rückstände, 
Harzmaterial. — Kinderkleider. — Versicherungsmar- 
ken-Entwertungsmaschinen. — Automobil-Reinigungsbür- 
sten. — Borsten zur Anbringung an Silberbürsten, 
Imitationsschildpattkämme. — Fournierspaltmaschinen u. 
andere Holzbearbeitungsmaschinen. — Woll- und H a a r 
filzstumpen. — Drahtseile. — Pergament und anderes 
Papier für Lampenschirme.. - -  Kupfer- und Asbest- 
Dichtungsringe für Automobile. —

B e l g i e n :  Herren-, Damen- und Futterstoffe aller 
Chokolade, Kakes, Biskuits, Spezialitäten für 
toreikundschaft. — Eisenwaren aller Art, Baubeschlag.

Leder für Schuhfabrikation für Lederwaren und 
Möbel. Industriebedarf für Bergwerke. — Papiere 
aller Art, Papierwaren. — Alle Filze für gewerbliche 
Zwecke, bedruckte Pantoffelfilzstoffe. —

Art. 
Ivondi-

Rigaer Börsenkurse.
Lettlandische Lat. (Ls.) Kurse Revaler Börsenkurse.

Estländische Mark.

1 Pf?eri,k- DolIar • • 100 frann2d S te rlin g . . .
100 beiff pFrancs • • • 
iOO Schw • FanCS • • • •100 itnr el.zer Francs 
100 sei !enVsche Lire . .
IS® S :  feinenioo ? ron* n : :
100 i!;inuef  Kroncr> . .
100 [Ah» i e Kro,len • •
100 l . o t e  i° 7 .low ac- Kr. 
100 de t G u 'd en  .
100 f W , . Che Mai'k .
100 <4 in !ds Mark • !
1°0 poln v', Mark • •
ioo n>. zlo»y .E' sssui“fe,Lils ■ '• '•

Silber 1 kg

7. April 8 . April 9. April
Käuf. Verk. Kauf. Verk. Käut. V erk.

5.184 5.194 5.184 5.194 5.184 5.194
25.105 25.23 25.165 25.23 25.165 25.23
20.15 20.55 20.15 20.55 20.10 20.f0
71.75 72.50 71.80 72.50 71.80 72.50
99.30 100.30 09.30 100.30 99.30 100.30
24.(iO 25.05 29.75 2.525 24.85 25.35

33S.50 139.55 138.45 139.50 138.50 139.55
134.30 135.35 133.35 134.40 133.45 134.50
137.95 139.00 137.95 139 00 137.90 138.95
15.25 15.55 15.25 1555 15.25 15.55

200.80 208.40 206.85 208.40 206.85 208.40
122.40 123.(50 122.40 123.00 122.40 123.60
12.97 13.17 12.97 13.17 12.97 13.17
1.37 1.395 1.37 1.395 1.37 1.395

58.00 64.00 58.00 64.00 58.00 64.00
50.70 51.70 50.70 51.70 50.70 51.70

3125.00 3115.00 3125.00 3445.00 8125.00 3145.00
92.00 100.00 92.00 100.00 92.00 100.00

4. April (>. April 8. April
K äufer Verk. K äufer V erk. Käufer V erk

1 D o l l a r ........................ 372.00 375.00 372.00 375.00 372.00 375 001 P lun rt S te rlin g  . . 1807.00 1822.00 1807.00 1822.00 1807.00 1822.00100 d tsch . R e ic h sm a rk . 8840.00 8940.00 8810.00 8940.00 8840.00 8940.00100 F i n m a r k ................... 937.00 947.00 937.00 947.00 0 937.00 947.00100 schw ed. K ronen  . . 9995.00 10080.00 9995.00 10080.00 9995.00 10080.00100 dän isch e  K ronen . 9950.00 10050.00 9950.00 10050.00 9950.00 10050.00100 norw eg. K ronen 9650.00 9800.00 9700.00 9850.00 9625.00 9775.00100 franz. F ran cs . . . 1445.00 1520.00 1445.00 1520.00 1445.00 1520.00100 belg . F ran cs . . . 51.50 53.00 51.50 53.00 51.50 53 00100 h o lländ . G ulden  . . 14915.00 15060.00 14910 00 15060.00 14910 00 15060.00100 L at ............................. 7150.00 7250.00 7150.00 7250 00 7150.00 7250.00100 ita l. L ire  . . . . . 1765.00 1810.00 1785.00 1860.00 1790.00 1865.00100 Schweiz. F ran k en  . 
1 ö s le rr. S chilling  . .

7175.00 7275.00 7175.00 7275 00 7175.00 7275.00
52.50 54.00 52.50 54.00 52.50 54.001000 u n g ar. K ronen  . . 65.25 66.75 65.25 66.75 05 25 66.75100 tschech .-slow .K ronen 1100,00 1125.00 1100.00 1125.00 1100.00 1125.001 estl.K rone . . . . — _ _ .

1 T sch erw o n ez  . . . 1895.00 1935.00 1895.00 1935.00 1895.00 1935.001 po ln . Z loty . . . . 38.00 13.00 38.00 43.00 38.00 43.00
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Die ZuKun fsaussidifen des Einzelhandels in der Kolonialwaren- u. Lebensmittemrandte.
Von allen Warenbranchen dürfte der Einzelhandel dieser 

Branche durch die Nachkriegszeit wohl am schwersten be
troffen worden sein. Die damalige überaus schwierige W aren
verteilung gegen Lebensmittelmarken, die sogenannte Wucher- 
Gesetzgebung mit all ihren häßlichen Erscheinungen und 
größtenteils ungerechten Be- und Verurteilungen, liegen wohl 
hinter ihm, bleiben aber unvergeßlich! Die dann folgende 
Inflation hat gerade diese Branche ihrer Substanz fast 
beraubt und sie teilweise zum völligen Erliegen gebracht. 
D er Wiederaufbau ist deshalb und wegen des bekanntlich 
sehr geringen Verdienstes dieser Branche ganz besonders

Mitteilungen des Verbandes
Einzelhandel und Arbeitszeitnotgesetz. Die H auptge

meinschaft des Deutschen Einzelhandels hat zu dem ge
planten Arbeitszeitnotgesetz folgende Erklärung abgegeben:

„D er Einzelhandel bestreitet nach wie vor, daß irgend 
ein Anlaß gegeben ist, im gegenwärtigen Zeitpunkt durch 

'ein Notgesetz die geltenden Bestimmungen über die Arbeits
zeit in einer dem Arbeitsschutzgesetz vorausgreifenden Weise 
abzuändern. Soweit sich Mißstände in der Arbeitszeit ein
zelner Betriebe ergeben haben •—- über den Einzelhandel 
sind Klagen überhaupt nicht laut geworden — wird es Auf
gabe der Verwaltung sein, hier einzugreifen; in keiner Weise 
kann als richtig anerkannt werden, daß  Mißständen in ver
einzelten Betrieben mit allgemeinen gesetzgeberischen M aß
nahmen begegnet werden soll.

Gegen das Verbot freiwilliger Mehrarbeit.
In Verfolg dieser Stellungnahme muß auf das ernsteste 

und dringendste verlangt werden, daß die Möglichkeit einer 
freiwilligen Mehrarbeit gemäß § 11 Absatz 3 der Arbeits
zeitverordnung auch weiterhin erhalten bleibt. Dies ist be
sonders wichtig für solche Fälle des Mehrarbeitsbedarfes, 
die nicht auf Notfälle, sondern auf Konjunkturschwankungen 
zurückgehen. Dieser Bedarf wird in dem  Arbeitszeitnotgesetz 
in keiner Weise berücksichtigt. Ein Verbot freiwilliger Mehr
arbeit in solchen Fällen schädigt nicht nur den Handel, 
sondern vor allem auch den Verbraucher, dessen Bedürf
nisse nicht oder nur mit höheren Unkosten gedeckt werden 
können.

Der 25 prozentige Zuschlag verstößt gegen das 
Washingtoner Abkommen.

In keiner Weise kann denjenigen Absichten zugestimmt 
werden, die eine Bezahlung aller Mehrarbeit der Angestellten 
mit einem 25 prozentigen Zuschlag bezwecken, und zwar auch 
derjenigen Mehrarbeit, die nicht auf Grund behördlicher 
Zulassung, sondern auf Grund tarifvertraglicher Regelung 
geleistet wird. Die Vergütung tarifvertraglich geregelter: 
Ueberarbeit muß grundsätzlich der Einigung der beteiligten 
Vertragsparteien überlassen bleiben, wie dies auch bisher 
schon geschehen ist. Das Washingtoner Abkommen, auf 
das alle diese Vorschläge einer gesetzlichen Festlegung 
der Ueberstundenbezahlung zurückgehen, schließt den Handel 
ausdrücklich aus seinem Geltungsbereich aus. Es muß 
scharfer Protest dagegen erhoben werden, daß  von allen 
Ländern der Welt als einziges Deutschland in der Regelung 
dieser Frage noch über die Absichten des W ashingtoner 
Abkommens hinausgeht.

Eingriff in laufende Tarifverträge.
Von ganz, besonderer Wichtigkeit ist schließlich, daß 

durch gesetzgeberische Maßnahmen nicht in die zur Zeit 
laufenden Tarifverträge eingegriffen wird. Es besteht eine 
große Anzahl von Tarifverträgen, die auf lange Zeit hinaus 
abgeschlossen sind, im Einzelhandel z. B. bis zum 30. 
Juni 1928. In vielen Fällen sind die Gehälter bereits so be
messen, daß eine im Ausnahmefall notwendige Ueberarbeit 
im regulären Gehalt abgegolten wird. Diese ganzen Tarif
werke würden völlig zerstört werden, wenn nunmehr Be
stimmungen über Ueberstundenbezahlung bei den Angestell
ten mit gesetzlicher Einwirkungskraft auf noch laufende 
Tarifverträge eingeführt würden.

Wohnungszwangswirtschaft. Die Mißstände, die sich 
anläßlich der teilweisen Aufhebung der W ohnungszwangs
wirtschaft, insbesondere für gewerbliche Räume, herausge
stellt haben, haben nunmehr den Reichstag zu einer Aen- 
derung des Gesetzes über Mieterschutz und Mieteinigungs
äm ter veranlaßt. Den obersten Landesbehörden ist nämlich 
nunmehr zur Pflicht gemacht, für Räume, die sie auf Grund 
der ihnen in § 52 des Gesetzes erteilten Ermächtigung vom

schwer. D er Einzelhändler besitzt aber in überwiegender 
Zahl d ie  guten Eigenschaften, die ihm durch die schwere 
wirtschaftliche Zeit hindurch helfen werden. Das sind F l e i ß ,  
S p a r s a m k e i t ,  P f l e g e  d e s  g e m e i n s c h a f t l i c h e n  
E i n k a u f s  d u r c h  d i e  i h m  z u r  V e r f ü g u n g  
s t e h e n d e n  O r g a n i s a t i o n e n  u n d  n i c h t  z u l e t z t  
d i e  s i c h  i h m  b i e t e n d e  i n d i v i d u e l l e  B e h a n d 
l u n g  s e i n e r  K u n d s c h a f t .  Bedient er sich nach wie 
vor d ieser ' ihm zur Verfügung stehenden Mittel, so wird 
sich für ihn die Zukunft auch wieder freundlicher ge
stalten. Richard Albrecht.

des Sfefliner Einzelhandels.
Mieterschutz ausgenommen haben, allgemeine Grundsätze 
über die Gesichtspunkte aufzustellen, die unter Berück
sichtigung der örtlichen Verhältnisse für die Beurteilung 
der Angemessenheit des Mietzinses im Sinne des den Miet
wucher verbietenden § 49 a des Gesetzes von Bedeutung
sind. . ,

Ferner ist dem  Mieterschutzgesetz ein § 52 a eingefügt 
worden, der folgenden WTortlaut hat: '*

„Die oberste Landesbehörde kann anordnen, daß einer 
Klage, mit der die Herausgabe eines nach § 52 von den 
Vorschriften des ersten Abschnittes ausgenommenen Raumes 
verlangt wird, ein Schiedsverfahren vor dem Mieteinigungs
amte vorauszugehen hat. Wird eine solche Anordnung ge
troffen,. so gelten folgende Vorschriften:

1. Ein Termin zur mündlichen Verhandlung über die 
Räumungsklage darf erst bestimmt werden, wenn der Ver
mieter eine Bescheinigung des Mieteinigungsamtes darüber 
beibringt, daß  in einem Termin, in dem der Vermieter oder 
ein von ihm zum Vergleichsabschluß ermächtigter Vertreter 
erschienen war, ein gütlicher Ausgleich zwischen den Parteien 
erfolglos versucht, oder daß der Mieter in dem Termin 
ausgeblieben ist .

2. Ein bei dem Prozeßgericht angebrachter Gütean
trag ist an das Mieteinigungsamt zu verweisen.

3. Die Entscheidung auf eine vor dem Inkrafttreten 
der Anordnung erhobene Räumungsklage ist bis zur E r
ledigung des Schiedsverfahrens auszusetzen.

4. Ein Schiedsverfahren kann auch von dem Mieter be
antragt werden, der eine Räumungsklage befürchtet.

Dem Vernehmen nach steht der Erlaß  einer solchen 
auf § 52 a des Mieterschutzgesetzes gestützten Anordnung 
für Preußen in aller Kürze bevor.

Die nachträgliche Geltendmachung von Tarifforderungen. 
Folgender kürzlich vor Gericht vergleichsweise erledigter 
Rechtsstreit interessiert ganz besonders im Einzelhandel:

Die Firm a X beschäftigte eine Dame als Leiterin 
und Einkäuferin ihrer Putzabteilung, die sie nach Gruppe 
IV (Höchsttariflohn) besoldete. Als sie im September 192y 
einen neuen H errn  einstellte, der mit anderen Abteilungen 
auch die Putzabteilung leitete, sotzte man das Gehalt der 
bisherigen alleinigen Vorsteherin der Putzabteilung herunter- 
sie bezog von da ab 70 Mk. monatlich weniger, als ihr nach 
Gruppe IV zustand — aber auch mehr als das Gehalt der 
Gruppe III. Die Klägerin nahm bis zum Tage ihrer Kündi
gung das herabgesetzte Gehalt an, ohne je dagegen Einspruc 
zu erheben. E rst nach der Kündigung machte sie den An
spruch geltend und forderte Nachzahlung der Differenz 
ab 1. Januar 1926 bis zum Tage ihres Austritts, ultimo 
Januar d. Js.

Der Vorsitzende des Kaufmannsgerichts belehrte die 
Klägerin darüber, daß  nach allgemeiner durch Urteil de? 
Reichsgerichts gestützter Rechtsprechung tarifliche Differenz- 
forderungen nachträglich nicht geltend gemacht werden kon- 

,nen. Nur für den Monat Januar 1927 könne ihr, da sie am 
' 12 .d. Mts. von der Firma die tarifliche Bezahlung ge
fordert hätte, die Kammer den M ehrbetrag von 70 MK- 
zusprechen.

Auf dieser Basis kam dann auch ein Vergleich zu
Stande. . 2

Im gleichen Sinne wurde übrigens kürzlich ein gan 
ähnlicher Fall vor dem  Kaufmannsgericht in Stettin e n -  

' schieden. Der Vorsitzende machte auch hier geltend, eia 
nach allgemeiner Rechtssprechung tarifliche Differenzbetrag^ 
nicht nachträglich gefordert werden könnten. Die I arteie 
entschlossen sich auch hier zu einem Vergleich.
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Von Stettiner firmen.
Nachstehend setzen wir die Besprechung einiger 

Firmen fort:
Die Firma

Emil Liebisch,
Ingenieurbüro für elektrische Anlagen, Stettin, Kaiser-Wil- 
helm-Straße 20, deren I n h a b e r  a u f  e i n e  f ü n f u n d 
z w a n z i g j ä h r i g e  p r a k t i s c h e  E r f a h r u n g  z u 
r ü c k b l i c k t ,  hat in der Zeit ihres Bestehens durch g e 
w i s s e n h a f t e  E r l e d i g u n g  d e r  ü b e r t r a g e n e n  
A u f t r ä g e  sich einen g u t e n  K u n d e n k r e i s  e r 
w o r b e n .

Unter f a c h k u n d i g e r  L e i t u n g  ist die Firma im
stande, selbst die t e c h n i s c h  s c h w i e r i g s t e n  A n 
l a g e n  auszuführen und e r f r e u t  s i c h  i n  d i e s e r  H i n 
s i c h t  b e r e i t s  e i n e s  g u t e n  R u f e s .

Die Firma
C. E. Meyer

wurde im Jahre  1 8 4  6 v o m  G r o ß v a t e r  d e s  h e u 
t i g e n  I n h a b e r s  gegründet. Im Jahre  1.9 0.9 ü b e r 
n a h m  s e i n  S o h n  ' H e r m a n n  M e y e r  als Inhaber die 
Firma, die er bis zum heutigen Tage weiterführt.

Die Firma führt h o c h w e r t i g e  Q u a l i t ä t e n  v o n  
Z i g a r r e n  in den K o n s u m p r e i s l a g e n .  Auch für 
f e i n e  u n d  f e i n s t e  Q u a l i t ä t e n  h a t  d i e  F i r m a  
S o r g e  getragen.

In den mehr als 7 5 J a h r e n  i h r e s  B e s t e h e n s  
hat sich die F i r m a  d a s  V e r t r a u e n  v o r  a l l e m  f ü -h - 
r e n d e r  K r e i s e  S t e t t i n s  erworben, die noch heute zu 
ihren Kunden rechnen.

Die Firma
Quensel &  Schmidt G. m. b. H. 

wurde im J u l i  1 9 25  g e g r ü n d e t  und hat  es in der  
k u r z e n  Z e i t  i h r e s  B e s t e h e n s  v e r s t a n d e n ,  sich 
einen g r o ß e n  K u n d e n k r e i s  z u  e r w e r b e n  und den 
B e t r i e b  a u f  b r e i t e s t e r  B a s i s  a u f z u b a u e n .  Der 
Geschäftsbetrieb gliedert sich in zwei Abteilungen, und zwar:

1. Den Großhandel mit elektrotechnischen Erzeugnissen und
2. die Ausführung elektr. Licht- und Kraftanlagen.

N eben n a m h a f t e n  I n d u s t r i e w e r k e n  in und um 
Stettin zählen eine Reihe von I n s t a l l a t e u r e n  z u  
s t ä n d i g e n  A b n e h m e r n  d e r  G r o ß h a n d e l s a b 
t e i l u n g .

Von der  I n s t a l l a t i o n s a b t e i l u n g  w u r d e n  
e i n e  R e i h e  g r ö ß e r e r  A n l a g e n ,  sei es bei der  I n 
d u s t r i e ,  den B e h ö r d e n  oder sonstigen Privatbetrieben 
ausgeführt. Auch sah die Firma in dem sich belebenden 
Baumarkt ihr Arbeitsgebiet.

Die g ü n s t i g e  P r e i s s t e l l u n g ,  verbunden mit 
e r s t k l a s s i g s t e r  A u s f ü h r u n g ,  unter Verwendung 
von nur vorschriftsmäßigen, den Bestimmungen des Ver
bandes Deutscher Elektrotechniker entsprechenden Materi
alien, ließen stets b e i  d e n  A u f t r a g g e b e r n  d a s  B e 
w u ß t s e i n  b e s t e r  B e d i e n u n g  z u r ü c k .  Dieses ist 
ein H a u p t f a k t o r  für den g u t e n  R u f ,  dessen sich die 
Firma überall e r f r e u t .

Nicht unerwähnt möchten wir lassen, daß  sich die 
Firma auch führend auf dem Gebiet der Lichtreklame be
tätigt hat. Eine g r o ß e  R e i h e  d e r  i n  S t e t t i n  b e 
f i n d l i c h e n  L i c h t r e k l a m e n  r e c h n e n  z u  d e n  v o n  
i h r  h ' e r g e s t e l l t e n  A n l a g e n .

Durch den sich noch weiter belebenden Baumarkt, wie 
auch durch das bei der Geschäftswelt m ehr und mehr be
achtete Schlagwort „Licht lockt Leute“ hofft die Firma 
auch für die Zukunft gut beschäftigt zu sein und sieht; 
w o h l g e r ü s t e t  d e r  k o m m e n d e n  L i c h t s a i s o n  
e n t g e g e n .

Frühjahrs-Hüte.
Wenn der Frühling kommt und die Sonne lacht, wenn 

das erste Grün an Baum und Strauch sich zeigt, dann ist 
es Zeit für den Herrn, an seine Garderobe, an seinen H ut 
zu denken.

Was trägt man?
Der jüngere H err wird dem flotten rauhhaarigen und glatten 
Flachrande, in grauen und bräunlichen Tönen, seitlich her- 
untergeschlägen, den Vorzug geben. Auch gesteppte Hüte 
werden noch gern getragen. Sehr modern werden Hüte in 
Beige- und Zimtfarbe sein, die einen mit schmälerem Rande 
gleichfarbig eingefaßt, mit dunklem Umlegeband, andere mit 
flacherem, gerolltem Rande, in glatt und rauhhaarigen Quali
täten. Die Köpfe sind durchweg etwas höher.. Zum. dunklen 
Nachmittagsanzuge wirkt am elegantesten der graue Hut

mit schwarzem oder dunkelgrauem Umlegeband. Zum Sport
paletot gehört der  schwarze, steife Hut.

Eine reiche Auswahl moderner Frühjahrshüte zeigt die 
1887 gegründete Hutfirma Carl Scheye, Breite Straße 6, 
in ihren Fensterauslagen.

Die Firma
Ernst Simon, Stettin,

F a b r i k  f ü r  Z e n t r a l h e i z u n g e n  u n d  W a s s e r 
l e i t u n g s a n l a g e n ,  wurde im A p r i l  1 8 9 6  g e g r ü n 
d e t .  Seit dieser Zeit führt die Firma hauptsächlich H e i 
z u n g  s - Be-  und E n t w ä s s e r u n g s - P u m p e n  sowie 
L ü f t u n g s a n l a g e n  aus und gehört wohl zu den ä l t e 
s t e n ,  f ü h r e n d e n  S p e z i a l f i r m e n  P o m m e r n s .  
Von den größeren ausgeführten Heizungsanlagen seien be
sonders e rw ähn t:

Die Anlagen von vielen höheren und Gemeindeschulen, 
Provinzial-Blindenanstalt, Verwaltungsgebäude Freihafen, 
Generallandschaftsgebäude, Vulkan-Werke, die Warenhäuser 
Dienemann & Co., Naumann Rosenbaum und Gebr. Karger, 
die Anlage der Krankenhäuser und Sanatorien wie z. B. 
in Stettin, Kolberg, Polzin, Treptow, Ueckermünde und 
Finkenwalde.

Auch s a n i t ä r e  A n l a g e n ,  Pumpen-Lüftungs- und 
Kläranlagen sind in der Provinz in verschiedenen Ausfüh
rungen gleichfalls gefertigt worden, wovon unsere P r ä 
m i e r u n g e n  a u f  F a c h a u s s t e l l u n g e n  in S t e t 
t i n  und K ö s l i n  Zeugnis ablegen.

Nach einigen Jahren  wurde in Kolberg eine Filiale 
gegründet.

Im Jahre  1900 wurde das Fabrikgrundstück Kreckower 
Straße 80 erworben. Der damalige schnelle Aufstieg des 
Unternehmens veranlaßte den Inhaber,- mit diesem neuen 
Fabrikanwesen auch den B a u  und die F a b r i k a t i n  v o n  
W i n d e n ,  K r a n e n ,  A u f z ü g e n ,  E l e v a t r e n  und 
F ö r d e r a n l a g e n  aller Art i n  e i g e n e n  W e r k s t ä t 
t e n  herzustellen.

Die u m f a n g r e i c h e n  S p e i c h e r a n l a g e n  Stet
tins, in denen elektrisch betriebene Winden zur Förderung 
von Massengütern aller Art sich befinden, sowie eine große 
Anzahl von Handels-, Industrie- und Privathäusern, in denen 
Aufzüge jeder Größe den Verkehr von Personen und W aren 
bewerkstelligen, geben ein beredtes Zeugnis von der Lei
stungsfähigkeit des Unternehmens auf dem  Gebiet de? 
Winden- und Aufzugbaues.

Die große Nachfrage nach diesen Fabrikaten veranlaßte 
auch den Inhaber, diesen Fabrikationszweig zu einer reinen 
Spezialabteilung mit eigenem Konstruktions- und Projektbüro 
auszubilden, dem sich auch im Jahre  1916 der Neubau eines 
modernen vierstöckigen Fabrikgebäudes anschloß. D ad u rch  
wurde es dem  Unternehmen ermöglicht, allen Ansprüchen 
auf dem Gebiete des Hebezeug- und Aufzugbaues gerecht zu 
werden und dasselbe gilt heute als d i e ä l t e s t e  u n d  
e r s t e  F i r m a  P o  mm e r n s  a u f  d e m  G e b i e t e  d e s  
m o d e r n e n  W i n d e n -  u n d  A u f z u g b a u e s .

Ein ununterbrochener Aufstieg hat der Firma das A er- 
trauen weiter Kreise erworben.

Die Firma
Hanns Winkelmann,

Stettin, Berliner Tor 6, wurde im Jahre  1 92  4 v o n  d e m 
I n h a b e r  d e r s e l b e n ,  Innenarchitekt H a n n s W  i n - 
k e l m a n n  g e g r ü n d e t  und hat sich seit dieser Zeit aus 
k l e i n e n  A n f ä n g e n  z u  e i n e r  b e a c h t e n s w e r t e n  
G r ö ß e  e n t w i c k e l t .

Als Spezialfach wird der I n n e n a u s b a u  v o n  G e 
s c h ä f t s h ä u s e r n ;  L a n d h ä u s e r n  u n d  S c h i f f e n 
n a c h  s t r e n g  k ü n s t l e r i s c h  en G r u n d s ä t z e n  b e 
t r i e b e n .

Die vielen, zur besten Zufriedenheit der Auftraggeber 
ausgeführten Arbeiten geben Zeugnis von der großen Lei
stungsfähigkeit der Firma.

S e i t  k ü r z e r e r  Z e i t  w i r d  e i n e  g r o ß e  A u s 
s t e l l u n g  k u n s t g e w e r b l i c h e r  W o h n r ä u m e  ij1 
d e m  G e s c h ä f t s  l o k a l  B e r l i n e r  T o r  (5 g e z e i g ^  
G l e i c h z e i t i g  w i r d  e i n  b e d e u t e n d e s  L a g e r  h e 
v o r r a g  e n d  s c h ö n e r ,  n e u z e i t l i c h e r  S t o f f e  u n  
D e k o r a t i o n e n g e h a l t e n .

Di e z u v o r k o m m e n d e  B e d i e n u n g  und “ ie 
M ü h e ,  m i t  d e r  j e d e r  A u f t r a g  a u s g e f ü h r t  w i r t 
werden dem U n t e r n e h m e n  a u c h  i n  Z u k u n f t  l o  i 
n e n .d e .  . B e s c h ä f t i g u n g  sichern.
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| Emil Kircher j
| Stettin, Sdiuhsir. 26, 20-31 I■i
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|  M ö b e l a u s s f a l f u n g c n  |
|  für das öule bürgerliche Heim =

in  j e d e r  P r e i s l a g e  u n d  S t i l a r t  

N ie d r ig e  P r e i s e  b e i  n u r  b e s te n  

Q u a l i t ä t e n

A u f  W u n sc h  Z a h lu n g s e r le id h te ru n g

F r e i e  Z u s e n d u n g

Q td U u U fy !  L < zs< zn  u n d a u v c h n e i d e n !  C ftA & tffiW Ü t!

loncter-Anqebof.
5 0 0 0 0  Alumimumföpfe10~&&.franko

pro 11 St. It. Abbild, (geg. Vorkasse od. Nachn.) u. zwar:
5 Schm ortöpfe m. Deckel Xl.2,3.4 Lit.Inh. u.
6 M.ilcl»töpfe mit Z ierrand. Außerdem liefere ich aufc 
Wunsch m i t : Schmortöpfe S u. 6 Lit. I. pro St. 2.30 u. 3.-Mk. ] 
Schm ortöpfe mit isolierten Holzgriffen pro j

Topf SO Pfg. m ehr.

Metallindustrie H.Seuthe, G.m.b.H. Holthausen b. Plettenberg Nr! J
ISO Arbeitsmaschinen — 3000 qm. Fabr ik räum e

Bedingung: Inserat beilegen. H auptkatalog wird jeder S endung beigelegt. 
Lieferant höchster  Staatsbeamter. Postscheckkonto Dortmund Nr. 19806.
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Farkettfabrik Breifstthagan
Greifenhagen bei Stettin
liefert in sauberster Ausführung

Stabfußboden
in Eiche und Buche

M odernste Maschinen Neuzeitliche Trockenanlage

Adresse für Bahnsendungen: Greifenhagen-Hafenbahn, 
Anschlußgleis Parkettfabrik 

E i g e n e r  H a f e n  a n  d e r  O d e r
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Louis Lindenberg, Stettin
Gesellschaft mit beschränkter Haftung

A s p b a l M a ^

Fernsprecher 7355—57 /  Gegründet 1872 
Telegr .-A dr.:  Dachpappenfabrik Lindenberg

P r ä p . D a c h p a p p e n  b e s a n d e t  u n d  u n b e s a n d e t  in  a l le n  S tä r k e n . 
S ä m tlic h e  T e e r p r o d u k te  w ie :  S te in k o h le n te e r , K le b e m a s s e ,  

K a r b o lin e u m , A sp h a ltk itt  u s w .
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JA. S t e c k n e r ,

T o ep ffers  N achf.
Erstes Spezial-Geschäft

S t e t t i n
Kl. Domstraße Nr. 11 und 12

Teppiche,
G ard in en ,D ek oration en ,M öb elsto ffe , 

T ischdecken , D ivan- u. R e ised eck en , 

F elle , L ä u fersto ffe  usw .

Stettiner Elektrotechnische Werke g. m. b. H.
Politzer Straße 98 □ Fernsprecher 7 u. 8 □ Mönchenstraße 31
Z w e i g g e s c h ä f t e :  S t o l p ,  S t r a l s u n d ,  S t a r g a r d i .  Pom.

Eleklr.Beleudifung$Kön)er / Ifodt-u.Heizapparafe /  Lithl-.lirali-u.RundfunK-flnlagcn


