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A lb ert Benecke
Politzer Str. 73 *  *  Telephon 26990
Laufflächen-Erneuerung und Reparaturen an der Luft

bereifung nach dem Fabrikationsverfahren

„FIT“ „FIT“
Modernstes Werk Pommerns 
Neubereifung aller Fabrikate.

iP P *

D. R. P.

Autoreifcn-Erneuerund u. Reparaturen

Albert Possin
lllll

Wagen- und Karosseriebau 
Automobil - Reparaturanstalt

Stettin
Oberwiek 54 /  Tel. Nr. 34224

G e g r ü n d e t  1874

führt in eigenen Spezialwerkstätten sämtliche 

Instandsetzungs- u. Umänderungsarbeiten aus.

Geschäftsstellen in Po m m e rn :
f t t t l l f t t t t ,  $eenftr. 7 ♦ i. pom ., Sange

(Straße 50 « (p e rf.), tarlftraße 27
W ftra fc e  144 • t f ü f O t t ) ,  Sange 

(Strafe 68 « i. pottl., SBatlftra^e 100
s D e ttm t it t ,  ^rauenftrafee 9 ♦ i. Pom.f
SSoUroeberftraße 7 ♦ Sange

(Straße 15 ♦ S3ergftraße 1 ♦

taijerplafc 6  ♦ t f e t l f f e t f i t t ,  ^reußifdfie ©traße 2 

J tö l l f e ,  93auftrafje 7 ♦ J t o ls l t t ,  Sörunnenjkafje 17 
D tW ife  (P o m .)/ S3a^ner ©traße 50 ♦

tt t f t lfc e , Sange ©tr. 32 ♦ i. Pom .,
£otätnarfftra&e 43 ♦ Suifenflraße 19
<3 fo lD *  9Kittelftraße 5 ♦ G t e f t l f t t t H » ,  9ttönd)en= 

ftraße 30 ♦ <3 t t i t t e t t t i t t t f c ,  prberftrafce 6 .

KOSTENLOSE ANLEITUNG
im  N ä h e n , S tick en  u n d  S io p fb n
fömie in derJfimdhabung der Apparate 
wird bereitwillig fl: injedem SingerJJaden erteilt

SiNGER NÄHMASCHINEN AKTIENGESELLSCHAFT

* J iil m e in e r

SINGER
und deren Âpparaten 

kann ich mir di<2 
entziiekendfien 
Kleidungsftücke 
fblbft anfertigen
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Allianz u n d  Stuttgarter Verein
Versicherungs-Aktien-Geseilschaft 

Zweigniederlassung Stettin

Sammel-Nr. 354 71 Marienplatz 3

Bauhütte für Pommern
Bauausführungen jeder Art 

22920,22921 Schlutowstr. 14

„Dapolin“
Deutsch-Amerikanische Petroleum-Ges. 

Petroleum — Benzin — Gasöl

Sammel-Nr. 25066 Elisabethstr. 20

Deutsche Elektrizitäts-Ges.
Elektrogerät — Installation — Lichttechnik 

Sammel-Nr. 25551 Politzer Str. 97

A. Druckenmüller G. m. b. H.
Berlin -Tempelhof — Zweigniederlassung Stettin 

Eisenhoch- und Brückenbau

21327 Kronenhofstr. 10

Germania -Versicherung
Versicherungen aller Art 

Sammel-Nr. 25286 Paradeplatz 16

S i e t t i n e r  D r a h t g e f l e c h t f a b r i k

Richard La Grange
Drahtzäune

21310, 21311 Wussower Str. 4

Hagen & Go.
Gegr. 1853 

Sämtliche Oele □ Maschinen-Bedarf 
Asbest □ Gummi 

21673 Bollwerk 3

Henckert & Kasten
G. m. b. H. 

Stabeisengroßhandlung

22054, 22055 Elisabethstr. 57

Huta
Hoch- und Tiefbau-Aktiengesellschaft 

Eisenbeton

21407, 27636 Drei Eichen 1—2

Kohl, Neels & Eisfeld
m. b. H.

Zentralheizungen

22020 Schmiedestr. 37

Louis Lindenberg
Fabrik der Vereinigte Dachpappenfabriken 

Aktiengesellschaft

Sammel-Nr. 35356 Altdammer Str. 5

Richard Mareks
Vermittlung von Gütern, Grundstücken, Hypotheken

gegründet 1892

27260 und 26958 Elisabethstr. 61
Ecke Greifenstr.

Erich Mascow
Buchdruckerei und Papiergroßhandlang 

37360, 37361 Gr. Lastadie 76
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Bruno Runge
Zentralheizungen, Sanitäre Anlagen 

20046, 20047, 20048 Lange Straße 12/13

Auskunftei W. Schimmelpfeng

27151 Augustastr. 15/17

Hermann Scholl
Beton- und Tiefbau 

24968, 24969 Arndtstr. 27

Ernst Simon
Aufzugfabrik 

21423 Kreckower Str. 80

Steinwerk Dahl
Komm.-Ges.

31645 Gegenüber dem Hauptfriedhof

Stettiner Isolierwerk
Robert Lange 

Wärme- und Kälteschutz

36784 Philippstr. 9

StettinerTräger-u. Baueisenges.
m. b. H.

37792, 37793 Holzmarktstr. 7/9

THÜRMANNSHOF

Wein- und Spirituosen-Imporihaus * Weinbrennerei
Likörfabrik

33853, 33854, 33855. Sammel-Nr. für Stadtgespräche 3 5 5 4 3 .

Thyssen
Eisen- und Stahl-Aktiengesellschaft 

Eisengroßhandel

Sammel-Nr. 35591 Im Steinbruch 14/16

Gust. Urban Nachf.
Stettiner Gesellschaft für Bauausführungen m. b. H. 

Hoch-, Tief-, Beton- und Eisenbetonbau 
Zementwarenfabrik 

20042, 26387 Kronprinzenstr. 6

Victoria Dampfwäscherei
G. Vander Haegen 

Dampfwäscherei und Wäschevermietung

31770 Hohenzollernstr. 10

C. F. Weber
Fabrik der Vereinigte Dachpappenfabriken A.-G. 

Teerdestillation, Asphalterzeugnisse

37731, 37732 Telegr.: Nonnenmühle

*

Jedes Feld kostet Rm. 12.— monatlich.



MONTAGEHALLEN
KRANBAHNEN
VERLADEANLAGEN

Stockwerkbau in Stahlkonstruktion.

FEITE BRUCKEN 

BEWEGLICHE BRUCKEN St e t t in
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Der Ausbau des deutschen Handeisverfragssysfems.
Von Dr. E. S c h o e n e ,  Stettin.

Die handelspolitische G rundlage D eutschlands hat — 
namentlich im Hinblick auf E u ro p a  — w ährend  des ab- 
gelaufenen Jah re s  m ehrere  bedeu tsam e E rw eite rungen  e r 
fahren. U n te r  den V erträgen, die im J a h re  1927 zum e n d 
gültigen Abschluß gebrach t w erden  konnten, sind in erster 
Linie die mit F r a n k r e i c h  und J u g o s l a  v i e n  b e d e u t
sam ; kaum  mindere B edeutung ist aber  dem  U m stand  zuzu- 
schreiben, daß  die V erhandlungen mit einigen anderen  S ta a 
ten, so insbesondere  mit P o l e n ,  der  T s c h e c h o s l o 
w a k e i  und  G r i e c h e n l a n d  im J a h re  1927 so weit 
gefördert w erden  konnten, d aß  das Zustandekom m en  von 
V ertragsabschlüssen für das  laufende J a h r  wohl als w a h r 
scheinlich angesehen  w erden  kann.

Wie notw endig  eine beschleunigte A usgestaltung des 
vorhandenen V ertragssystem s ist, beweist das ungünstige 
Bild, das die deutsche A ußenhandelsb ilanz für das  v e r 
flossene J a h r  aufweist und  nach dem  der E infuhrüberschuß  
rund 4 Milliarden beträgt. H ier  einen A bbau zu erreichen, 
liegt im d ringendsten  volkswirtschaftlichen und w ä h ru n g s 
technischen In teresse  Deutschlands. Die H öhe des deut 
sehen E infuhrüberschusses  w ird allerdings nicht lediglich 
durch handelspolitische M aßnahm en geändert  und verr in 
gert w erden  können; im merhin können diese in g ro ß em  M aße 
dazu beitragen, den deutschen  Erzeugnissen  neue A uslands
m ärkte  zu eröffnen und dadurch  eine S te igerung  der  deut 
sehen E rzeugung  und des E x p o r ts  herbeiführen.

N och im m er m acht sich — um  nun im F o lgenden  eine. 
U ebersich t über den S tand  der B eziehungen zu den einzelnen 
europäischen  L ändern  zu geben  — der  fast vollständige 
Ausfall des w eiten r u s s i s c h e n  A bsatzgebietes  em pfind 
lich bem erkbar.  Das deutsch-russische V ertragsw erk  vom 
12. O k tober  1925 hat nicht du rchw eg  gehalten , was es 
seinerzeit zu versprechen  schien. Die sieben E in ze la b k o m 
men dieses V ertrages  basieren auf dem  G rundsa tz  de r  g e g e n 
seitigen M eistbegünstigung. E s  sind jetzt neue V erhandlungen 
im Gange, über die sich nähere  A usführungen hier erübrigen, 
da in Nr. 4 des O stsee-H andels  d a rüber  ausführlich g e 
sprochen w orden  ist.

Die V erhandlungen, die auf Beseitigung des ve r trags
losen Zustandes mit P o l e n  durch Abschluß eines für 
beide Teile tragbaren  A bkom m ens hinzielen sollen, zeigen, 
wie schon oben hervorgehoben, seit E n d e  des J a h re s  1927 
ein etwas erm utigenderes  Bild. Die bestehenden  Schw ie
rigkeiten, von denen einige schon aus dem  W ege  g e räu m t 
w erden  konnten, sind durch  die polnischen Zollerhöhungen, 
die am 15. M ärz in K raft tre ten  sollen, w ieder verschärft 
w orden, so daß  das Z ustandekom m en  des V ertragsabschlusses 
immerhin als höchst ungew iß  gelten  muß. Bei den erw ähnten  
Z ollerhöhungen handelt es sich um die schon länger g e 
plante „V aloris ierung“ der Zölle; die am  meisten davon b e 
troffenen W aren  (durch eine 72 prozentige E rhöhung) sind 
jedoch g e rade  die W aren  des deutschen Ausfuhrinteresses,

A l l ia n z  und S t u t t g a r t e r  Vere in
Versicherungs-Aktien-Gesellschaft

Aktiva über 176000000 RM. — Prämieneinnahme 1927 über 150000 000 RM.

B a y e r i s c h e  V ersich e ru n g sb an k  
A ktiengesellschaft, M ünchen ::
B a d is c h e  P ferdeversic li.-A nstalt 
A kt.-G esellschaft, K arlsruhe  i. B.

G lo b u s  V ersicherungs - A ktien- 
G esellscliaft in H am b u rg  ::

H e r m e s  K red i tv e rs ic l ie rg s .-B a n k  
A k t ie n -G e se l l s c b a t t  in  B e r l in  ::

Kraft Vers.-A.-G. d e s  A u t o m o b i l 
c lu b s  v o n  D e u ts c h la n d  in  B e rl in

U n io n  Allgein . D e u ts c h e  I iage l-  
V ers ic l i . -G ese llschaft  in  W e i m a r

Allianz und Stuttgarter
L ebensve rs iche iungsbank  A ktiengese llschaft

Gesamtversicherungssumme über 1600000000 RM.
V e r s i c h e r u n g s z w e i g e :

F e u e r  — T r a n s p o r t  — H a ftp fl ich t  — U n fa ll  — E in b r u c h d ie b s t a h l  — B e r a u b u n g  — M a s c h in e n b r u c h  — Glas — W a s s e r le i t u n g s -  
S c h a d e n  — V a lo r e n  — S c h m u c k s a c h e n  in  P r iv a t b e s i t z  — R e is e g e p ä c k  — A u fr u h r  — K r e d it  — K aut o n  A u to  (U n fa ll ,  H aftp fl ich t ,  
K a sk o )  — L e h e n  — A u s s t e u e r  — I n v a l id i tä t  — R e n t e n  — P e n s i o n  -  S p a r -  u n d  S t e r b e n a s s e  — H agel P f e r d e  u n d  V ie h  R e g e n .
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und  m an kann  ruhig sagen, daß  es sich im G runde lediglich 
um  Kampfzölle handelt, die eine bedauerliche und harte  B e 
lastungsprobe  für den günstigen  F o r tg an g  der  ohnehin re ich 
lich schw ierigen V ertragsverhandlungen  bedeuten . U ngeach te t 

■ ih rer  exzeptionellen Bedeutung, nam entlich  für die ostdeutsche 
W irtschaft, braucht auf die deutsch-polnischen V erhandlungen  
hier im übrigen nicht n äh e r  eingegangen  zu w erden, da sie 
in der  e rw ähnten  Nr. 4 des O stsee-H andels  gleichfalls auf 
das eingehendste  beleuchte t w orden  sind. Zum  T a ts ä c h 
lichen sei noch bem erkt, daß  D a n z i g  handelspolitisch 
mit Polen g leichgestellt ist, so daß  D eutschland  sich b e 
dauerlicherw eise zum  Schaden seines Schiffahrts- und  H a n 
delsverkehrs auch mit D anzig  in vertrag losem  Z ustande  
befindet.

Die vertraglichen B eziehungen zu F i n n l a n d  sind 
durch  das vorläufige W irtschaftsabkom m en vom 26. Juli
1926 geregelt.  Das A bkom m en ist auf de r  G rundlage der
gegensei igen uneingeschränk ten  M eis tbegünstigung au fgebau t;  
auch enthält es eine Reihe von Zolltarifabreden. W ann
uncl ob neue V erhandlungen  mit F innland au fgenom m en
w erden  sollen, steht dahin; D eutschland  dürfte  nach  L age der 
D inge gegenw ärt ig  daran  k au m  In teresse  haben.

Sehr unbefried igend ist im m er noch  der  handelspo li
tische Z ustand  gegen ü b e r  E s t l a n d .  E s  besteh t zw ar ein 
vorläufiges W irtschaftsabkom m en vom 27. 6 . 1923, das sich 
aber  nu r  auf die D urchfuhr, die Zollförmlichkeiten, die Z u 
lassung zur A usübung von H ande l und G ew erbe, den Schutz 
des gew erblichen  E igen tum s und die B ehandlung von H a n d 
lungsreisenden  bezieht. Die M eistbegünstigung ist D eu tsch 
land  jedoch nicht eingeräum t, so daß  d e r  au tonom e estläln- 
dische Zolltarif für deutsche W aren  zur A nw endung g e 
langt. D e r  Abschluß eines b rauchbaren  V ertrages  ist b is 
her  in de r  H aup tsache  an  der F rag e  der  R ückgabe
besch lagnahm ten  deutschen E igentum s gescheitert. — G ünsti
ge r  s teht es um  das handelspolitische Verhältnis zu L e t t 
l a n d ,  mit dem  D eutschland  am  28. Jun i 1926 einen M eis t
begünstigungsvertrag  abgeschlossen  hat, der  seit dem  1. D e 
zem ber 1926 in K raft ist. — W as L i t a u e n  betrifft, so sind 
die Beziehungen zu ihm durch  das H ande lsabkom m en  vom
1. Jun i 1923 geregelt,  das die M eistbegünstigung enthält und 
erst seit dem  5. Mai 1926 in K raft ist. N eue V erhand lungen  
sind angeknüpft.

H insichtlich der  skandinavischen L änder ist zu b e 
m erken, daß  der  G üteraustausch mit D ä n e m a r k  und 
N o r w e g e n  durch eine Reihe älterer, teilweise schon über 
100 J a h re  zurückliegender M eis tbegünstigungsverträge g e r e 
gelt ist, auf die hier nicht näher e ingegangen  zu w erden  
braucht. In den letzten J a h re n  sind einige ergänzende  A b 
kom m en  ge troffen  w orden, so über Zollerle ichterungen für 
deutsche H andelsre isende mit D änem ark  und über Zo ll
begünstigungen  von Fischkonserven  für N orw egen. — Mit 
S c h w e d e n  besteh t ein neuer V ertrag  vom 14. Mai 1926. 
E s  ist ein M eistbegünstigungsvertrag , d e r  auch eine Reihe 
von T arifab reden  enthält.

In den Beziehungen zu G r o ß b r i t a n n i e n  ist eine 
A enderung nicht eingetreten. G rundlage  ist der  H a n d e ls 
und Schiffahrtsvertrag  vom 2. D ezem ber 1924, der  die 
M eistbegünstigungsklausel enthält. In der  P raxis  haben  a lle r
dings die sich im m er m ehr ausbreitenden  englischen S chu tz 
zolltendenzen einen recht ungünstigen  Einfluß  auf die E n t 
w icklung des deutschen E xporthande ls  nach  E ng land  gehabt. 
E s  ist daher  nach jüngsten  E rk lä rungen  des R eichsw irtschafts- 
minis.ers dam it zu rechnen, d aß  der  durch die englische 

' Schutzzollpolitik vielfach durchlöcherte  V ertrag  deutscherseits  
zum ers:en zulässigen Term in, also im J a h re  1929, g e 
kündig t wird, dam it ein für D eutschland  vorteilhafterer V e r
trag  abgeschlossen w erden  kann.

H o l l a n d  ist schon längere  Zeit, B e l g i e n  erst seit 
w enigen  J a h re n  in das deutsche H andelsvertragssys tem  ein- 
geordnet. F ür  das Verhältnis zu le tz te rem  ist das vorläufige 
H ande lsabkom m en  mit der  belg isch-luxem burgischen W ir t 
schaftsunion vom • 4. April 1925 m aßg eb en d  (Meistbegünsi- 
gung und Tarifabreden). Auch mit H olland  ist M eis tbegünsti
gung vereinbart, ebenso gen ieß t es Z o lle rm äß igung  für g e 
wisse W aren  (V erträge von 1831, 1923 und  1925).

Als einer der  wesentlichsten Fortschrit te  der  deutschen 
Handelspoli ik im vergangenen  Jah re  muß, wie man sich im ein
zelnen auch stellen mag, das deutsch - f r a n z ö s i s c h e  H a n 
delsabkom m en vom 17. A ugust 1927 bew erte t  w erden , das  
am  5. S ep tem ber  1927 in K raft ge tre ten  ist. H ie rdurch  ist 
endlich der  unerfreuliche Zustand  der  dauernden  Provisorien 
beendet worden. D er neue V ertrag  enthält in verschiedenen 
Listen zahlreiche Zolltarifabreden, die B indungen und E r 
m äßigungen von Positionen sowohl des  deutschen  wie des

französischen Zolltarifes betreffen. W as die F ra g e  de r  M eist
begünstigung  angeht, so gelten  in d ieser Hinsicht» zunächst 
noch gewisse E inschränkungen . D ie allgem eine M eist
begünstigung tritt erst nach  Ablauf einer U ebergangsepoche  
am  15. D ezem ber  1928 in vollem U m fang  ein. Das A b k o m 
men mit seinen um fangre ichen  Zollabreden  ist ein gutes B ei
spiel dafür, wie nicht einseitig im W eg  einer Z ollsenkungs
aktion eines einzelnen Landes, sondern  im W ege  des V e r
trages und  der G egenseitigkeit eine Bresche in die hoheJn 
Schutzzollm auern der  einzelnen europäischen Länder g e 
rissen wird, deren  A bbau in einsichtigen W irtschaftskreisen 
E u ropas  heute schon allgem ein als einziges Mittel zur B e 
freiung des internationalen W arenaustausches  von den ihm 
willkürlich auferlegten Fesseln  und  zur Belebung des in so 
vielen B eziehungen stagn ierenden  W elthandels  erkannt ist. 
Auf Verlauf und E rgebn is  de r  S tockholm er K onferenz der 
In ternationalen H ande lskam m er sei in d iesem  Z usam m en
hang  hingewiesen.

Die B eziehungen zu S p a n i e n  sind durch  den  deu tsch 
spanischen H ande lsver trag  vom 7. Mai 1926 geregelt. D a 
nach  genießt D eutschland die M eistbegünstigung für 250 
Artikel seines Ausfuhrinteresses. D ie Zollherabsetzungen 
gehen  ab e r  nur bis zu 20 o/0 un te r  die Kolonne II  des sp a 
nischen Zolltarifs, w äh rend  die übrigen W aren  nach  K o 
lonne II verzollt w erden. T ro tz  dem  V ertrage  haben  eine 
Zeit lang  g ro ß e  E rschw ern isse  für die deutsche Ausfuhr nach 
Spanien sta ttgehabt, die auf einer H eraufse tzung  de r  sp a 
nischen Minimaltarife beruhten. E in  hieraus e n t s t a n d e n e r  
Zollkonflikt mit Spanien ist inzwischen ab e r  beigeleg t worden.
— W as P o r t u g a l  anbetrifft, so gen ießen  deutsche W aren 
dort auf G rundd des A bkom m ens vom 20. M ärz 1926 de 
facto M eistbegünstigung durch E in räum ung  der Zollsätze des 
Minimaltarifs.

Auch mit I t a l i e n  haben  sich ähnliche Schw ierig
keiten wie mit Spanien ergeben, obw ohl de r  den  gegense i
tigen W arenaustausch  regelnde H andels- und Schiffahrts- 
vertrag  vom 31. O ktober 1925 — ein M eistbegünstigungsab- 
kom m en mit V ertragstarif  — bei seinem Abschluß deu tsche r
seits im allgem einen seh r  b eg rü ß t w urde. D ie erw ähnten1 
Schw ierigkeiten  beruhen  in der H aup tsache  auf dem  italie
nischen Gesetz für die Bevorzugung der  nationalen Industrie 
und  de r  dam it verbundenen P ro p ag an d a  für nationale E r 
zeugnisse, deren  A usw irkungen im krassen  G egensatz  zum 
deutsch-italienischen H ande lsver trag  stehen. E s  haben  z w e c k s  
Beseitigung der  M ißstände, die sich hieraus für die deutsche 
E xportindustr ie  entwickelt haben, E n d e  1927 Verhandlungen 
in R om  stattgefunden, deren  E rgebn is  ab e r  als ein n e g a t i v e s  
bezeichnet w erden  muß. O bwohl sich auch Italien den 
G enfer Beschlüssen über die Beseitigung de r  Handelshem ni- 
nisse angeschlossen  hat, hält es offensichtlich im e i g e n e n  
Lande an  einen adm inistrativen Protektionism us s c h ä r f s t e r  
Art fest und  bereite t d a rüber  hinaus in seiner G esetzgebung 
dem  freien H andelsverkehr die g röß ten  Schwierigkeiten; 
w äh ren d  andererseits  seine eigene Ausfuhr nach  den  meisten 
Ländern  und besonders auch  nach  D eutschland s t e i g e n d e  
T endenz  zeigt.

Im  Verhältnis mit G r i e c h e n l a n d  genießt D e u t s c h 
land auf G rund der A bkom m en vom 3. Ju li 1924 und 15. Mai
1925 M eistbegünstigung. Im  vergangenen  J a h re  sind n e u e  
V erhandlungen  angeknüpft worden, die nach v o r l i e g e n d e n  
N achrich ten  zu einem . befried igenden Abschluß g e fü l l t  
haben. E inzig  die F rag e  des Teppichzolles soll bisher 
noch nicht g ek lä r t  sein. E s  ist anzunehm en, d aß  es 111 
diesen T ag e n  zum Abschluß des neuen V ertrages, über dessen 
Inhalt und  Ink rafttre ten  im übrigen noch nichts bekannt ist, 
kom m t.

Die deutschen A ußenhandelsbeziehungen  zur S c h w e l 2 
sowie zu O e s t e r r e i c h  sind durch M e i s t b e g ü n s t i g u n g s 
verträge  mit V ertragstarifsä tzen  geregelt.  F ü r  d i e  Schwei2 
ist der  deutsch-schw eizerische H ande lsver trag  vom 14. J u^
1926 m aßgebend , der  seit dem  1. J a n u a r  1927 in K raft ist- 
für Oesterreich die A bkom m en vom 1. Sep tem ber 1920 und 
12. Jun i 1924. N eue  V erhandlungen  mit O esterreich zwecks 
Abschluß eines endgültigen V ertrages  sind w a h r s c h e i n l i c h  
bevorstehend, sobald de r  V ertrag  mit de r  T s c h e c h o s l o w a k e '  
zustande gekom m en  sein sollte.

Die V erhandlungen  mit der  T s c h e c h o s l o w a k e ’ 
sind schon eingangs e rw ähnt w orden. An und für sich g'n . 
auch heute  schon im Verhältnis zur T s c h e c h o s l o w a k e 1 
M eistbegünstigung (W irtschaftsabkom m en vom 29. 6 . 1920)- 
E s  hat sich jedoch als no tw endig  erwiesen, zu einem e n d 
gültigen H ande lsver träge  zu kom m en, weil das alte A bkom 
men insofern für die E n tw ick lung  der  gegenseitigen  H a n d e l s 
beziehungen nicht förderlich war, als bei e twa einem D r i t t e
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der tschechischen Tarifpositionen die W arenausfuhr von einem 
Bew illigungsverfahren abhäng ig  war, für dessen D urch füh 
rung noch besondere  M anipulationsgebühren zu zahlen waren. 
Die V erhandlungen haben  dem  V ernehm en nach  bisher einen 
günstigen F o r tg an g  genom m en und dürften  voraussichtlich zu 
einem H ande lsver trag  mit auf beiden Seiten um fangreichen  
Tarifabreden  führen, hauptsächlich wohl für industrielle E r 
zeugnisse. E s  s teh t zu hoffen, d a ß  auf diese W eise  im 
W'ege der  M eistbegünstigung eine neue  Bresche in die eu ro 
päischen Zollm auern gelegt wird.

D er  H andelsvertrag  mit J u g o s l a v i e n ,  ein M eis tbe
günstigungsabkom m en, ist am  6 . O k tober  1927 abgeschlossen  
worden, aber  erst im D ezem ber in K raft getre ten . D e r  V e r 
trag  enthält eine Reihe von T arife rm äß igungen  für die b e id e r 
seitigen Erzeugnisse , nam entlich für die H au p tau s fu h re rze u g 
nisse de r  jugoslavischen Landw irtschaft (Pflaum en etc.). — 
H at hier somit eine definitive R egelung  herbeigeführt w erden  
können, so sind die B eziehungen mit U n g a r n  le ider erst 
provisorisch durch das A bkom m en zur R egelung  de r  b e id e r 
seitigen wirtschaftlichen Beziehungen vom 1. Ju n i  1926 g e 
regelt. M eistbegünstigung ist gew äh rt;  voraussichtlich sollen 
aber  noch im Laufe dieses J ah re s  V erhandlungen  zw ecks 
Abschluß eines H andelsvertrages , durch den die V iehausfuhr 
nach D eutschland und an d ere  de r  K lärung noch bedürftige 
F ragen  gerege lt w erden  sollen, aufgenom m en w erden. — 
Ganz ungeregelt sind noch d ie  B eziehungen zu R u m ä -

n i c n. Letzteres hat überdies im April 1927 einen neuen  Z o ll
tarif in K raft gesetzt, der eine beträchtliche Belastung n a m e n t
lich für Industrieerzeugnisse bedeutet,  w enn  auch D eu tsch 
land  g egenübe r  vorläufig de r  Minimaltarif gilt. E in  H indernis  
für die A ufnahm e von V ertrags  Verhandlungen ist einstweilen 
die noch ungeklärte  F rag e  de r  E n tschäd igung  für die Banka- 
G enerale-Noten. E s  m uß d a h e r  als sehr fraglich bezeichnet 
w erden, ob D eutschland  in k u rze r  Zeit zu einem H a n d e ls 
vertrag  mit R um änien  ge langen  wird. E ine  w eitere  Lücke 
im deutschen H andelsvertragssystem , das, wie m an sieht, 
in S üdost-E uropa  noch am  meisten durchlöchert ist, b e 
deute t B u l g a r i e n .  E s  erscheint dies ab e r  leichter t r a g 
bar, da  auf G rund eines N otenw echsels  vom  9. F eb ru a r  1921 
die M eis tbegünstigung vereinbart ist.

W as die T ü r k e i  anbetrifft, so konnte  mit ihr am
12. Jan u a r  1927 ein H ande lsvertrag  abgeschlossen  w erden , 
d e r  die uneingeschränkte  M eistbegünstigung bietet und  auch 
eine Reihe von Z ollerm äßigungen  enthält, so nam entlich  für 
türkische T eppiche auf ein D rittel des au tonom en deutschen 
Satzes. D e r  V ertrag  ist am  22. Juli 1927 in K raft getre ten .

D iese H inw eise auf die deu tsche H ande lsver tragslage  
mögen genügen. Auf die R egelung  de r  B eziehungen zu den 
außereuropä ischen  L ändern  einzugehen, e rübrig t sich an 
dieser Stelle, da  diese für den  S te ttiner W irtschaftsbezirk  im 
allgemeinen von ke iner  so g ro ß en  B edeutung  sind.

Durdisdinüfssäfzc und Absdireibungssäfze für 1928.
Von R echtsanw alt Dr. D e l b r ü c k .

D er H err  P räsd ien t des Landesfinanzam t hat der  I n 
dustrie- und H ande lskam m er mitgeteilt, w elche D u r c h 
s c h n i t t s s ä t z e  und  A b s c h r e i b u n g s s ä t z e  er den 
F inanzäm tern  als Regel gegeben  hat.

In d ieser M itteilung heißt es  über die

D u rch sch n ittssä tze:
„ F ü r  die F rüh jah rsveran lagung  1928 de r  H a n d w e rk e r  

und K leingew erbetre ibenden sind für den  hiesigen L an d e s 
finanzam tsbezirk  fo lgende Richtzahlen  als Rohverdienst- 
sätze und Reinverd ienstsätze erm ittelt w orden :

Rohverdienst- Reinverdienst- 
Stltz Sütz

A l t w a r e n h ä n d l e r  30—40 v. H . 15—25 v. H .
F a r b e n -  u n d  T a p e t e n 

h a n d e l  40—50 „ „ 20—25 „ ,,
F i s c h h ä n d l e r  25—35 „ „ 15—25 „ „
G ä r t n e r  ( B l u m e n h a n d e l ,

B i n d e r e i e n )  35—60 „ „ 20—35 „ ,,
M ö b e l h ä n d l e r  25—35 ,, ,,

20—40D r o g e r i e n
E i s e n k u r z w a r e n  33l/ 3 „ „
F o u r a g e h a n d e l  10—20 „ „
F e i n k o s t  ( A u f s c h n i t t )  

G e s c h ä f t e  
G a s t w i r t s c h a f t e n  
Keine G astw irtschaften 50—55 „ „
Speisewirtschaften mit A us

schank 40—50 „ „
G astwirtschaften mit Beher- 

 ̂ bergung' 45—55 „ „
G l a s -  u n d  P o r z e l l a n -

w a r e n h  a n d e I 30—35 „ „
G e m ü s e -  u.  O b s t h a n d e l  30—50 ,, ,,
K o h l e n h a n d e l  
K o l o n i a l w a r e n  h a n  d e l  
M a  n u f a k t u r w a r e n -  

h a n  d  e 1 
l’ a b a k w a r e n g r o ß  -

h a n d e 1 8—12 „ „
rabakw arenkleinhandel 20—30

10—20
15—25
10—20
4—10

10

20—30 „ 
1 5 -2 0 ,,

So 45

10—20
10—25
15—20
10—15

10—25

4—6
15—20>> )> i-JVy )> j; 

vom  U m satz.
Die R ohverd ienstsä tze  stellen die E innahm en nach  Ab- 

^ug de r  M ateria lbeschaffungskosten  dar. D er R eingew inn 
'st der  Gewinn im Sinne des E inkom m ensteuergesetzes.,  
ße i  Aufstellung de r  R eingew innsätze  ist unterstellt, daß  de r  
G ew erbebetrieb  in frem den R äum en  ausgeüb t w ird  und  d e m 
gemäß Miete zu zahlen ist. Falls also de r  H a n d w erk e r  o der  
G ew erbetreibende den Betrieb im eigenen H au se  ausübt, ist 
der M ietwert de r  R äum e beim E inkom m en  aus V erm ietung 
Und V erpach tung  hinzuzurechnen. Bei d e r  E rm itte lung  der 
Keingewinnsätze ist ferner davon ausgegangen , d aß  das für

den Betrieb erforderliche B etriebskapita l vorhanden  ist. Wie 
bereits im E r laß  ausgeführt ist, sollen die R ichtsätze nur als 
Anhalt dienen und es m uß anges treb t  w erden, im  Einzelfall 
das tatsächliche E inkom m en  zu ermitteln. D azu  erscheint 
es Tcweckmäßig, in möglichst g ro ß em  U m fange  von den  R o h 
verdienstsä tzen auszugehen  und die U nkosten  im Einzelfalle 
zu ermitteln, wie dies im vorigen J a h re  mit E rfo lg  g e 
schehen ist.

Bei der  V eran lagung  ersuche ich darau f  zu achten, daß  
zu den Sonderleis tungen  gehörige  U nkosten, w ie H a n d w e rk s 
kam m er- und  Innungsbeiträge, neben  d em  P auschsa tz  für 
Sonderleis tungen  nicht nochm als geltend  gem acht w ü rd en .“

U eb e r  die
A b sch re ib u n g ssä tze :

w ird  vom H errn  P räsiden ten  des Landesfinanzam tes a u s 
geführt:

„Als A bschreibungssätze  sind nach  A nhörung von S ach 
erständigen  nachs tehende  aufgestellt w orden :

v. Anschaff.- od.
H erstellungsw . 

A ppara te  10— 15 o/o „
Auto, Personenk raf tw agen  10—20% „
L astw agen  10—3 3 7 3 % „
Badeeinrich tungen 10—25% ,,
B ahnanlagen

B ahnkörper und  Geleise 5—10% „
Lokomotiven, Bahnw agen,
Brücken, W eichen, S ignale 10—20%'

Beleuchtung
Leitungen, Rohrnetze, M asch i
nen, D ynam os, E lek trom otoren ,
A kkum ulatoren, Batterien  10—20% ,,

D am pfschiffe — 5%
D am pfkesse lan lagen  5— 15% ,,
D am pfpflüge 5— 15% „
Destillationsanlagen 10 20% ,,
E infried igungen gänzlich aus H olz  10— 15% „

mit Beton- und  E isenpfosten 5 10%
Fabrikeinrich tungen 10 15% ,,
F ahrs tuh lan lagen  10 ^ 0/° >
F äh ran lagen  31/» 5%  „
F örderan lagen  10 2o% ,,
G a s m o to r e  lOO/o 3,
G ebäude (vergl. E rlasse  vom 3. 4. 1926 -  I l l e  1900, 25, 

Mai 1926 — III  c 3200 und 8 . F eb ru a r  1927 — III  e/u  400).
v. Anschaff. - od.
H erste llungsw . 

W ohnhäuser, massiv l/2—1 o/0 „
W ohnhäuser, F achw erk  — D/2% ,,
F abrikgebäude , massiv 3/4—3 0/0 „
F abrikgebäude , F achw erk  1— 4o/o „
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10—20 o/o

15— 20 o/o 
10— löo/o 
10— 15 o/o
4— 6 o/o 

31/ 3— öo/o
5— 10 0/0

5o/o

10— 15o/o 
10  0/0
5o/o

5— 10 0/0 
10— 15o/o 

1 0 0  0/0 
3 7 s— öo/o 

15— 20 0/0

3 V s -  5%
4— 10 0/0 

1 0 — 2 0  0/0 
331/3%

v. Anschaff.- od.
Geräte, wie F ah rräder ,  H and- H erstellungsw .

w agen, W agen  
G espanne

L astgespanne 
Luxusgespanne 

H eizungsan lagen  
H olzschuppen 
K ähne
Kräne, H ebezeuge  
K ontoreinrichtung ohne Büro-

maschinen 
Bürom aschinen  (Schreibm aschinen,

Rechenm aschinen  usw.)
Laboratorium seinrich tung 
Ladeneinrichtung 
Lokom obile 
Maschinelle Anlagen 
M odelle bis 
M otorschiffe 
Riemen, T reib riem en  
Segelschiffe 
Siloanlagen 
T urb inenan lagen  
W erkzeuge

Die
I n d u s t r i e -  u n d  H a n d e l s k a m m e r  z u  S t e t t i n  
hat hierzu in einer Eingabe vom 7. März 1928 wie folgt 
Stellung genommen:

A. D ie  D u rch sch n ittssä tze  für 
K lein gew erb etre ib en d e .

I. Allgemeines:
Grundsätzlich m uß danach  ^gestrebt w erden , d a ß  die 

K le ingew erbetre ibenden  ebenso wie alle übrigen S teuerpflich
tigen mit ih rem  tatsächlichen E inkom m en  veranlagt v/erden. 
D azu  gehö rt in erster Linie eine vollständige E rm itte lung  des  
U m satzes, d e r  den  A usgangspunk t für die A nw endung  der  
D urchschnittssätze bildet. Auf d e r  anderen  Seite m uß b e 
rücksichtigt w erden, d aß  die Verhältnisse innerhalb  d e s 
selben G ew erbezw eiges  in verschiedenen O rten  durchaus 
verschieden liegen. H ier  spielen V erkehrsbeziehungen, W e t t 
bew erbsverhältn isse und  auch  persönliche U m stände  eine 
erhebliche Rolle. V or allem scheint uns kein  G rund  zu der 
A nnahm e zu sein, d a ß  d ie  R ohverd ienstsä tze  oder  R e inver
dienstsätze auf dem  L ande o d e r  in K leinstädten etwa höher 
w ären  als in d e r  G roßstad t.

W eiter  bitten w ir ab e r  zu beachten, daß  die D u rc h 
schnittssätze im m er nur ein H ilfsmitte l fü r  die Schätzung 
sein können, d aß  sie also n u r  dann in B etracht kom m en, rwenn 
eine B uchführung überhaup t nicht vorhanden  ist oder wenn 
die vo rhandenen  A ufzeichnungen keinen genügend  sicheren 
Schluß auf das tatsächliche G eschäftsergebnis  zulassen. Wir 
möchten ab e r  in d iesem  Z usam m enhang  besonders darauf 
hinweisen, d aß  uns eine Schätzung des  U m satzes o d e r  des 
E inkom m ens nicht schon aus dem  G runde angem essen  zu 
sein scheint, weil das  E rgebn is  d e r  Buchführung hinter dem  
E rgebn is  der  D urchschnittssätze m ehr oder  w en ig e r  e r 
heblich zurückbleibt.

II. Im Einzelnen:
Die einzelnen R ohverd ienstsä tze  erscheinen uns d u rc h 

w eg  zu hoch, im m er unter d e r  V oraussetzung, d aß  der  U m 
satz richtig  angegeben  w ird  und  daraus  der  R ohverd ienst oder 
Reinverdienst berechnet w erden  soll. W ir schlagen dagegen  
die fo lgenden Sätze vor:

Rohverdienst- Reinverdienst
satz satz

A l t w a r e n h ä n d l e r  25—35 0/0 10—2 0 o/o
F a r b e n -  u n d  T a p e t e n

h a  n  d e 1 35—40°/o 10—20 0/0
F i s c h h ä n d l e r  2 0 —30o/o 10—30o/o
G ä r t n e r  (Bl  u m e n h a n d e l ,

B i n d e r e i e n )  35—50°/o 15—25 0/0
M ö b e l h ä n d l e r  20—331/ 3o/o 5— 12 o/0
D r o g e r i e n  2 0 — 3 3 7 3  %  12—2 0 o/0
E i s e n  k u r z w a r e n  25 0/0 6— 80/0
F o u  r a g e h a n d e l  6 —12 0/0 3—5o/0
F e i n k o s t -  ( A u f s c h n i t t - )

G e s c h ä f t e  H)o/0
G a s t w i r t s g e w e r b e :  H ier  halten w ir die A ufrech te r
haltung der  vom F inanzam t Stettin-Süd mit den F ach v e r
bänden  für die früheren  J a h re  .getroffenen V ereinbarungen  für 
geboten. Diese Sätze sind folgende:

Rohverdienst- Reinverd’enst- 
satz gatz

a) Speisew irtschaften  mit viel E ß-
betrieb 30—37,50/0 8 — 12 0/0 .

b) K abare tts  und  dergl. 65—72o/0 20—22 0/0
c) G astw irtschaften  mit wenig E ß-

betrieb 40—45 o/0 20—25 0/0
d) G astw irtschaften  ohne E ssen  40—45 0/0 22—27 0/0
e) H otels  45—55°/o 10— 120/0
f) Saalbetriebe ' 50—60 0/0 15—200/0

g )  H otels  mit Saalbetrieb  40—500/0 10—15P/o
G l a s -  u n d  P o r z e l l a n 

w a r e n h a n d e l  25—331/ 3 0/0 7— 10 o/o
G e m ü s e  - u.  O b s t h a n d e l  25—3373%  7i/2—15°/o
K o h l e n h a n d e l  10—20 0/0 3— 7 o/0
K o l o n i a l w a r e n h a n d e l :  H ier  ist zu unterscheiden
zwischen reinen K olonia lw arengeschäften  und  K olonialwaren, 
geschäften  mit Vollschank. F ü r  reine K o l o n i a l w a r e n 
h a n d l u n g e n  w erden  v o rg e 
schlagen 12— 16 0/0 8 — 10  0/0
f ü r  K o l o n i a l w a r e n h a n d

l u n g e n  m.  V o l l s c h a n k  10—200/0 8 —120/0
M a n u f a k t u r w a r e n 

h a n d e l  15—30 0/0 3— 80/0
H ier  liegen die Verhältnisse vor allem in K leinstädten  b e 
sonders  ungünstig , weil d ie  K onkurrenz  seh r  g ro ß  und der 
B edarf im  Verhältnis dazu  sehr k le in  ist. Die U nkosten  
w erden  dadurch  im  Verhältnis zum U m satz besonders  hoch. 
T a b a k w a r e n g r o ß  -

h a n d e l  8 — 12 o/0 3— 4o/o
T a b a k w a r e n k l e i n 

h a n d e l  ' 20—25o/o 8 —120/0

B. A b sch re ib u n g ssä tze :
I. Allgemeines:

Die Festse tzung  von norm alen  A bschreibungssätzen wird 
von uns b eg rü ß t in der  Hoffnung, daß  dadurch  ein g ro ß e r  
Teil de r  bisherigen S treitigkeiten  und  Schw ierigkeiten  zwischen 
den S teuerpflichtigen und den  F inanzäm tern  beseitigt wird- 
V oraussetzung  hierfür ist aber, d aß  eine vollständige Klarheit 
über die B edeutung de r  aufgeste llten  Sätze, insbesondere  der 
M indestgrenze und der H öchstgrenze  geschaffen w ird . Es 
ist besonders  unangenehm  em pfunden worden, d a ß  bei den 
laufenden  B uchprüfungen häufig die vom F inanzam t schon 
genehm igten  A bschreibungssätze nachträg lich  beanstandet 
w orden  sind. Dies führt zu einer dauernden  Beunruhigung 
und zu w iederholten  A enderungen der  Bücher bei d e n j e n i g e n  
Firmen, die W ert d a rau f  legen, ihre H ande lsbücher  mit den 
steuerlich anerkann ten  G rundsätzen  in U ebereinstim m ung zu 
halten. N ach  unserer  M einung kann überhaupt die Höhe
der A bschreibungssätze nicht G egenstand der Buchprüfung 
sein, es ist v ielmehr Sache d e r  F inanzäm ter, auf Grund 
de r  von der  B uchprüfung festgestellten  tatsächlichen U n te r
lagen (U m fang und  Zeitpunkt de r  Anschaffung, Erm itte lung 
des Anschaffungs- oder H erstellungspreises) die H ö h e  der
A bschreibungen, notfalls  un te r  H inzuziehung  t e c h 
n i s c h e r  Sachvers tänd iger zu ermitteln. W ir bitten, g e r a d e  
auf diesen P unk t die F inanzäm ter besonders hinweisen 
wollen.

1. Die B edeutung  d e r  Mindestgrenze liegt nach  u n s e r e r
Auffassung darin, daß  die F inanzäm ter un te r  keinen U m stän 
den b e fug t sein sollen, solche A bschreibungen zu b e a n 
standen, die die M indestgrenze nicht übersteigen. Wenn 
sich in einem Einzelfall nachträg lich  ergibt, d aß  die Le
bensdauer  eines G egenstandes länger ist, als dem  M i n d e s t 
satz de r  A bschreibungen entspricht, so führt dies dazu, daL 
die laufenden  A bschreibungen auf diesen G egenstand  in dem 
G eschäfts jahr aufhören, das bei der  Schätzung  de r  Le
bensdauer  als letztes J a h r  d e r  G ebrauchsfähigkeit a n g e n o m 
men w orden  war, ähnlich wie dies vom Reichsfinanzhof m e h r 
fach für den Fall ausgesprochen  w orden  ist, d aß  ein Ge
gens tand  gegen  eine Rentenverpflich tung erw orben  w o r d e n  
ist u nd  diese R entenverpflich tung früher o d e r  spä ter  er
lischt, als man zunächst angenom m en  hatte.

2. Die B edeu tung  d e r  Höchstgrenze kann  u m g e k e h r t  
ab er  nicht darin  liegen, d aß  es unmöglich sein so ll te ,  
höhere A bschreibungen aus besonderen  G ründen  vorzi>' 
nehm en. Die fes tgesetz ten  A bschreibungssätze sind auf no r
male Verhältnisse zugeschnitten  und  können besondere  U m 
stände nicht berücksichtigen. D eshalb  m uß einer F irm a d ef 
Beweis offen stehen, d aß  für einen G egenstand  ihres Be
tr iebsverm ögens die bei d e r  Festse tzung  de r  N orm alsätze  
g ründe  ge leg te  L ebensdauer  voraussichtlich nicht e r r e i c h  
w erden  wird. Auch für einen solchen N achw eis  dürfen  n id 1
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die s trengen  Bew eisregeln  d e r  Z.P.O. angew endet w erden, 
es m uß de r  N achw eis derjen igen  U m stände genügen, die die 
L ebensdauer ungünstig  beeinflussen.

Solche besonderen  G ründe können  in einer besonderen  
Inanspruchnahm e liegen, in dem  E inw irken  von W itte rungs
einflüssen, in einem schlechten Baugrund, in dem  U m stande, 
daß  de r  Betrieb auf gepach te tem  G elände geführt w ird  usw. 
Fe rn e r  sind für bestim m te Zw eige d e r  Industrie  e rfah ru n g s
gem äß  höhere A bschreibungen w egen  de r  Art des v e ra r 
beiteten M aterials notw endig , das die M aschinen o d e r  G e 
bäude s ta rk  angreift, als Beispiel sei hier die chemische In 
dustrie, die Zem entindustrie, die B rauereiindustrie  und  v e r 
w andte  Zw eige genannt. E in  w eiterer Grund, der  höhere A b 
schreibungen rechtfertigt, liegt in de r  du rchgehenden  A r
beitszeit von 24 S tunden täglich.

3. Innerhalb der aufgestellten Rahmen m uß die F e s t 
setzung de r  A bschreibungen dem  pflichtm äßigen E rm essen  
im Einzelfall überlassen bleiben. Jedenfalls  halten wir es 
für erforderlich, daß  d ie  von den  F irm en  vorgenom m enen Ab 
Schreibungen, so lange sie sich innerhalb dieser Grenzen 
halten, nur in besonderen  Fällen beanstandet w erden  können.

4. D e r  Ausgangspunkt für die B erechnung der Abschrei 
bungen  ist in d e r  Regel de r  N euw ert und bei neu  a n g e 
schafften G egenständen  de r  Anschaffungs- oder H ers te l lu n g s
preis. W ir bitten ab e r  die F inanzäm ter darauf hinweisen zu 
wollen, daß  bei solchen G egenständen, die bei de r  A nschaf
fung nicht neu w aren , die A bschreibungen nur noch auf die. 
kürzere  R estlebensdauer verteilt w erden  können, sie muß 
d ahe r  in H undertsä tze  des N e u w e r t e s  und  nicht des A n 
schaffungspreises berechnet w erden.

5. O bwohl die du rch  das Veralten, durch N eu e rf in 
dungen usw. bedingten  Abschreibungen für Wertminderung
an sich nichts mit d e r  hier erö rte rten  A bschreibung für A b 
nutzung  zu tun haben, halten w ir es doch für geboten, in g e 
eigneten Fällen  diese W ertm inderung  schon bei d e r  B e 
messung de r  laufenden  A bschreibungen zu berücksichtigen 
E iner Firma, die eine g ro ß e  Anzahl von M aschinen besitzt, 
ist es nicht möglich, den  steuerlichen Buchw ert jeder  e in 
zelnen M aschine festzuhalten und  einer etwa eintretenden 
W ertm inderung  du rch  eine Sonderabschreibung  R echnung zu 
tragen. D eshalb  bitten wir, solchen Firmen, die einen g rö ß e 
ren B estand  von Spezialm aschinen o d er  ähnlichen schnell 
veraltenden G egenständen  haben, ganz allgemein eine höhere 
laufende A bschreibung zu gew ähren , selbstverständlich kann  
Jn einem solchen Falle  dann nicht eine besondere  A bschre i
bung für W ertm inderung  beanspruch t w erden. D aß  a n d e re r 
seits dem  d auernden  P re is rückgang  von K r a f t w a g e n  jeder  
Art durch eine besondere  W ertabschre ibung  R echnung  g e 
tragen w erden  muß, g lauben  wir nicht besonders  be tonen  
zu müssen.

6. Die je tzt aufgeste llten  G rundsä tze  bitten wir nicht 
nur für die V eranlagung 1927, sondern  auch für die noch 
uicht rechtskräftig  durchgeführten  V eran lagungen  für frühere 
Steuerabschnitte anzuw enden. E s  ist uns bekannt, daß  diese 
M aßnahm en zu einer gew issen Besserstellung d e r  noch nicht 
rechtskräftig  veranlag ten  F irm en  g egenüber  anderen  Firmen 
führen kann, jedoch sollte im In teresse  der  V ereinfachung 
dieser U nterschied  in Kauf genom m en w erden, zumal ja 
leine wirkliche G leichm äßigkeit bisher doch niemals erzielt 
Worden ist. Auch für die V eran lagung  1926 sind die Finanz, 
äm ter m ehrfach  unter d en  uns Anfang 1927 mitgeteilten 
Sätzen geblieben.

II. Im Einzelnen.
W ir fassen im Interesse de r  K larheit die zu sam m en 

gehörigen oder ähnlichen G egenstände  in d e r  nachstehenden  
y  ebersicht zusamm en. Soweit w ir keine Sätze anführen, 
halten w ir die im dortigen  Schreiben genannten  Sätze für 
angemessen.

1. A u t o m o b i l e :
H ie r  m uß de r  außero rden tlich  schlechte Zustand  

,er S traßen  in der  Provinz berücksichtig t w erden, d e r  zu 
einer besonders schnellen A bnutzung aller K raftw agen  führt. 
Auch solche W agen, die vorw iegend  innerhalb de r  Stadt 
genutzt w erden, haben  in d e r  Regel keine höhere Lebens- 

auer als e twa 6—7 Jah re .  W enn  einzelne W agen  länger 
genutzt w erden  sollten, so ist das durchaus eine Ausnahme, 
yir halten d ah e r  eine . U nterscheidung  danach  für geboten, 

ein W agen  ganz  o d e r  fast ausschließlich innerhalb de r  
Stadt oder  auch in erheblichem  U m fang  zu Fahrten  über 
J-and verw andt wird, im einzelnen halten wir für angem essen

a P ersonenw agen  in der Stadt' 15—25, über Land 20—25 o/o.
b) L astw agen  in der  S tadt 15 -3 3 7 3, über Land 20—331 /3 °/o-

2. B a h  n a n 1 a  g e n:
Die M indestsätze bitten w ir von 5 und 10 o/0 auf 71/2 

und 15 0/0 zu erhöhen.

3. B e l e u c h t u n g :
F ü r  Leitungen und R ohrnetze  ist de r  Satz von 5—10 o/0 

unter den heutigen V erhältnissen zu niedrig, wir schlagen 
10—15 0/0 vor.

4. S c h i f f e :
Die für Schiffe und K ähne jeder  Art vorgeschlagenen, 

Sätze von —5 o/0 sjnd  nicht ausreichend. Wir verweisen
darauf, daß  z. B. in H am b u rg  ganz allgem ein für F r a c h t 
dam pfe r  5 o/0 und für Personendam pfe r  71/2 o/0 zugelassen 
w erden. Die gleichen Sätze ha t auch das F inanzam t Stettin- 
Süd schon bisher auf G rund m ehre re r  ausführlicher S a c h 
vers tänd igengutach ten  zugelassen. W ir halten die F e s t 
setzung fo lgender Sätze für erforderlich  und  ges ta t ten  uns 
den Hinweis, d aß  w ir g e rad e  auf diesen Punk t ganz b e 
sonderen  W ert legen:
a) D am pfschiffe: reine Frachtschiffe 5 o/0j

reine Personenschiffe 7i/2 o/0)
gem ischte  Schiffe 61/2 °/o.

b) Segelschiffe oder K ähne aus E isen 31/ a—5 o/0i
aus H olz  5— 73/2 %.

c) M otorschiffe 5— 71/2 °/o> M otorbarkassen  höher.

5. G e b ä r d e :
W ir haben  die Ansicht des H e rrn  Reichsministers der 

Finanzen, nach  de r  bei W ohnhäusern  grundsätz lich  nur 
%  % des F r i e d e n s f e u e r k a s s e n  w e r t e s  ab g esch r ie 
ben w erden  sollen, stets für unzutreffend  gehalten, und wir 
möchten auch an dieser Stelle gegen  diesen geringen  Satz 
noch einmal W iderspruch  erheben. D er s ta rk  geste igerte  
L as tw agenverkeh r  führt zu einer teilweise seh r  em pfind 
lichen E rschü tte rung  der  H äuser, die die L ebensdauer s t a r k  
herabm indert .  In solchen S traßen , wo w eniger L astverkehr 
herrscht, sind die H äu se r  vorw iegend aus le ichterem M ate 
rial erbau t und  nutzen aus d iesem  G rund schneller ab. Völlig 
unzureichend sind auch  die für F ach w erk b au ten  vo rgesehe
nen Sätze.

W ir schlagen fo lgende Sätze vor:
-2 0/0 aus F ach w erk  11/2—-4 0/0, 

massiv lo/o—31 /2, aus Fach.
a) W ohnhäuser  massiv 1-
b) F ab rikgebäude  und Speicher

w erk  I 1/2—4 o/0,
c) H olzschuppen  5—-10 o/0.

W ir bem erken  hierzu, d aß  auch bei massiven F a b r ik 
gebäuden  eine A bschreibung von 4 o/0 erforderlich wird, wenn 
darin du rchgehend  gearbe ite t wird, o der  wenn besondere c h e 
mische oder ähnliche Einflüsse vorhanden sind. Eine noch 
w eite rgehende  A bschreibung ist dann  erforderlich, w enn ein 
G ebäude zu r Aufstellung bestim m ter M aschinen besonders 
’hergeste llt ist und nach A usscheidung dieser Maschinen w ert,  
los wird.

Bei a l l e n  G ebäuden  m uß die A bschreibung von dem 
H erste llungsw ert und nicht von dem  E inheitsw ert berechnet 
w erden.

6. W a g e n  u n d  G e s p a n n e :
F ü r  L astw agen  und Lastpferde, die zu Fahrten  a u ß e r 

halb d e r  S tad t verw endet w erden, halten wir einen E inhe its 
satz von 20 % für notwendig.

7. E i n r i c h t u n g e n :
F ü r  Ladeneinrich tungen halten wir eine H öchstg renze  

von 10 0/0 fü r geboten, für Büromaschinen eine solche von 
20 0/0 .
8. M a s c h i n e n ,  A p p a r a t e  u n d  ä h n l i c h e  A n l a 

g e n  j e d e r  A r t :
D e r  allgemein übliche Satz von 10 o/0 geh t auf die 

langjährigen  E rfah rungen  der  Vorkriegszeit zurück ; w ir  b e 
g rüßen  es daher, w enn dieser Satz je tzt als M indestgrenze  
für „m aschinelle A nlagen“ festgesetzt wird, und wir bitten, 
auch bei diesem Satze ein H eru n te rg eh en  unter die M in
destg renze verhindern zu wollen. D er vorgesehene H ö ch s t
satz von 15 0/0 wird 1 m a  11 g c m e i n e n  zutieflen , ebenso 
d e r  H öchstsa tz  von 2 0 %  für einzelne Arten von besonderen  
Anlagen. W ir verweisen aber in d iesem  Z usam m enhange  
noch einmal besonders auf unsere Ausführungen zu I, 5

D en M indestsatz für D am pfkesselan lagen  bitten wir 
aut 71/2 % zu erhöhen, für G asm otore b itten  wir einen 
H öchstsatz  von 15 0/0 einzuführen.
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Pommern und Sfeffin im KraUfahrzeugverttehr.
Von E m i l  S t o e w e r ,  Generaldirektor der Stoewer-Werke A.-G. vorm. Gebr. Stoewer.

Angesichts der immer weiteren Verbreitung des 
Kraftfahrzeugwesens dürfte ein Vergleich über die 
Zahl der Kraftfahrzeuge in Deutschland mit der 
in den ändern europäischen Staaten, sowie ein Blick 
auf das Verhältnis der Kraftwagenzahl zur Einwoh
nerzahl in den einzelnen Ländern und Städten 
Deutschlands von Interesse sein. Von den euro
päischen Ländern steht Großbritannien nach einer 
Aufstellung vom 1. Januar 1927 mit 1023 651 F a h r
zeugen, ' wovon etwa der vierte Teil auf Lastwagen 
entfällt, an erster Stelle. Dann folgt Frankreich: 
mit insgesamt ca. 891000 Fahrzeugen, wovon ein 
Drittel Lastwagen sind. E rst an dritter Stelle und 
in beträchtlichem Abstand von den beiden vorge
nannten Ländern steht Deutschland mit 369 000 
Fahrzeugen, von denen 101000 Lastwagen sind. Die 
übrigen europäischen Länder folgen in weiteren 
Abständen. Aus den hohen Ziffern Großbritanniens 
und Frankreichs geht indessen hervor, daß  in diesen 
Ländern die Erkenntnis der praktischen Vorteile der 
Motorkraft schon viel verbreiteter ist. In D eutsch
land dagegen ist man im allgemeinen noch viel zu 
wenig von der Wichtigkeit des Kraftwagens, n a 
mentlich für die Wirtschaft, durchdrungen. Das 
Automobil muß als das' Verkehrsmittel angespro
chen werden, das am vielseitigsten verwendbar ist 
und das Arbeitsleistungen, für die früher ein großer 
Zeitaufwand notwendig war, in einem Bruchteil der 
früher gebrauchten Zeit vollbringt. So wird auch 
heute, selbst bei weitesten Entfernungen, schon viel
fach das Kraftfahrzeug benutzt, wenn auch die 
Eisenbahn natürlich nie ganz ausgeschaltet w er
den kann.

Ein Vergleich zwischen den einzelnen Gegen
den des Deutschen Reichs ergibt, daß  die größte 
Automobildichte in Süddeutschland und dem rhei
nisch-westfälischen Industriegebiet vorhanden ist. 
Auch Hannover hat noch eine stattliche Anzahl 
von Automobilen aufzuweisen, während in O st
deutschland, namentlich in Oberschlesien, O st
preußen und Pommern eine weit geringere Zahl von 
Automobilen im Verkehr ist. Von größeren deu t
schen Städten weist Stuttgart, in dem ein K raftfahr
zeug auf 42 Einwohner entfällt, die größte Dichte 
von Wagen auf. Es folgen dann München mit 
einem Kraftfahrzeug auf 44 Einwohner, Berlin auf 
66 und Stettin auf 77 Einwohner. Im Verhältnis 
zu mancher ändern größeren deutschen Stadt, bei
spielsweise Essen und Bochum mit je 122 Einwoh
nern auf ein Fahrzeug, steht Stettin verhältnismäßig 
günstig da. Es ist dies teilweise darauf zurückzu- 
führen, daß gerade Stettin als Wirtschaftszentrale 
für Pommern und die Grenzmark sowie auch Teile 
von Mecklenburg und Brandenburg anzusehen ist 
und daß infolgedessen rege Beziehungen von der 
Provinz zu Stettin unterhalten werden, die mit R ück
sicht auf das stellenweise wenig dichte Bahnnetz 
und mit Rücksicht darauf, daß Reisen mit der Bahn 
nach Stettin mitunter sehr viel Zeit in Anspruch 
nehmen, auf die Benutzung des Kraftfahrzeugs ver
weisen. So verschließt man sich heute in Pommern

stellenweise auch schon nicht mehr der Einsicht 
von der Wichtigkeit und oft Unentbehrlichkeit des 
Kraftwagens. Andererseits aber hemmen die viel
fach verbreiteten irrigen Ansichten über die An- 
schaffungs- und Unterhaltungskosten eines Kraft
wagens noch immer eine weitere Intensivierung des 
Automobilverkehrs.

Eine Besserung dieser Verhältnisse würde sich 
zweiffellos erzielen lassen, wenn die Interessenten 
vor beabsichtigtem Kauf eine zuverlässige R enta
bilitätsberechnung aufstellen und vor allen Dingen 
d e n  W agen wählen würden, der ihrem besonderen 
wirtschaftlichen oder persönlichen Interesse am 
besten zu dienen vermag. Der deutsche Automobil- 
m arkt ist heute mit seinen zahlreichen qualitativ 
hervorragenden und auch sehr preiswerten M o
dellen in der Lage, jeder Geschmacksrichtung und 
jedem Verwendungszweck Rechnung tragen zu 
können. I m  übrigen fallen der A n s c h a f f u n g s p r e i s  
und die Unterhaltungskosten als Faktoren, die 
früher eine weitere Ausbreitung des Automobilvei- 
kehrs noch bedeutend gehemmt haben, heute kaum 
mehr so sehr ins Gewicht. A u f  das heute beim. 
Kauf von Automobilen zur Anwendung g e l a n g e n d e  
Kreditsystem sei in diesem Zusammenhang beson
ders verwiesen. Außerdem sind auch die U nter
haltungskosten eines Kraftwagens verhältnismäßig 
oft geringer als die bisherigen Auslagen, die n a m e n t 
lich der Firmenwelt durch Transporte und Ge
schäftsreisen entstanden sind, g a n z  abgesehen da
von, daß in vielen Fällen eine richtige Ausnützung 
des ’ Automobils zu einem höheren Umsatz der 
Firmen führen kann. Garagenmöglichkeit findet 
sich heute überall gegen g e r i n g e s  Entgelt; die 
Steuer für den heute bevorzugten 6 PS W agen s te l l t  
sich auf nur RM. 19.— im Monat; die Betriebs- 
spesen für eine monatlich abzufahrende Kilometer- 
zahl von 1200 bis 1300 km belaufen sich auf unge
fähr RM. 45.—.

Wenn in frü h eren  Jahren noch der Zustand 
der Landstraßen in Pommern zu erheblichen Bean
standungen Anlaß gegeben und vielleicht indirek 
auch hemmend auf die Intensivierung des poim 
merschen Automobilverkehrs eingewirkt hat, s.° 
kann heute hiervon im allgemeinen nicht mehr diß 
Rede sein. Die pom m erschen  Landstraßen befim 
den sich heute nach längeren Instandsetzung3' 
arbeiten überwiegend in einem durchaus b e f r i e d e  
genden Zustand. Die moderne S t r a ß enbautechm 
hat Mittel und Wege gefunden, den bisherigen um 
h a ltb a ren  Zustand der Straßen, der teilweise aucfj 
auf die Kriegsverhältnisse zurückzuführen war, '/A 
beseitigen und die Straßen den berech tig ten  Anfor ' 
derungen des ständig anwachsenden m o d e r n ^  
Kraftwagenverkehrs anzupassen. Es sei deshalb d- 
zuversichtlichen Erwartung Ausdruck gegeben, da 
das Automobil, das einst lediglich als L u x u s f a h r z e m - ?  
gewertet werden mußte, sich als G ebrauchsfahrzeU r 
auch in Pommern in den kommenden Jahren m>c 
m eh r und m eh r durchsetzt.
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Die Versidierungsfrage 
bei den üeufsdi-russisdien HandelS'Verfrag$>Verhandlungen.

Von D irek to r E . B e c k e r ,  S t e t t i n .
N achdem  die H andelsvertrags-V erhandlungen  zwischen 

R uß land  und D eutschland  in Berlin aufgenom m en sind, wird 
es interessieren, daß  auch die F rag e  der  T ranspo rtve rs iche
rung bei diesen V ertragsverhandlungen  eine Rolle spielt, 
indem nämlich von deu tscher Seite konsta tiert w orden  ist 
daß  die Russen bestreb t sind, die T ransportversicherung  der 
von D eutschland  nach  R uß land  expedierten  W aren  möglichst 
an sich zu reißen, um  sie bei de r  staatlichen V ers icherungs
gesellschaft Gosstrach zu decken. D adurch  sind die d e u t
schen Transportversicherungsgesellschaften  benachteiligt, denn 
vor A usbruch des Krieges lagen die Verhältnisse so, daß  fast 
alle W aren, die nach  R uß land  seew ärts  befördert wurden, 
bei deutschen Gesellschaften versichert w urden. Besonders 
am  Platze Stettin, von w o  eine g ro ß e  A usfuhr nach  russischen 
H äfen  stattfand, w erden  die an  d iesem  Platz a rbeitenden  G e
sellschaften durch dieses V orgehen  der  R ussen  schw er g e 
schädigt. Wie nun verlautet, soll kaum  eine Aussicht b e 
stehen, die Russen zu bew egen, auf die deutsche F orderung , 
daß  deutsche L ieferanten russischer W aren  ihre T ra n sp o r t
versicherungen bei deutschen  Gesellschaften in allen Fällen 
versichern dürfen, einzugehen. D azu ist zu bem erken , daß , 
nachdem  die R ussen augenscheinlich g roßen  W ert darauf 
legen, w ieder einen g rößeren  W arenkred it  von D eutschland 
zu erhalten, es doch bei ein iger Geschicklichkeit der deut, 
sehen U nterhänd ler  möglich sein m üßte, die F o rd e ru n g  der 
deutschen Transportversicherungsgesellschaften  durchzusetzen. 
Es gehört dazu  allerdings eine gew isse E nerg ie . W enn die 
Russen einen g rößeren  W arenkred it  fordern, so kann  D eutsch, 
land auch seine Forderungen  stellen, und  d ie  Russen, die ja 
von keinem  anderen  Lande in Bezug auf den W arenkred it  
wie von D eutschland un te rs tü tz t w orden  sind, w erden  dieser 
F o rderung  unbedingt nachkom m en müssen. D azu sei noch 
bem erkt, daß  die deutsche Seeassekuranz sich in einer recht 
ungünstigen Stellung befindet, da  das V ersicherungsw esen 
in R uß land  bekanntlich  verstaatlicht ist und  deutsche G e
sellschaften in R uß land  nicht arbeiten  dürfen. E ine Aende- 
rung des staatlichen V ersicherungssystem s in R uß land  w ird  
auch in den deutsch-russischen V ertragsverhandlungen  nicht, 
zu erzielen sein. A ber un te r  allen U m ständen m uß e r 
reicht w erden, d aß  die deutschen  F abrikan ten  die nach R u ß 
land expedierten  W aren  da  versichern dürfen, w o sie wollen. 
Die Russen haben  bekanntlich  in H a m b u rg  eine T ransport .

Versicherungsgesellschaft unter dem  N am en  „S chw arzm eer ,  
und  O stsee-V ersicherungsgesellschaft“ gegründet,  welche 
G ründung  anscheinend lediglich zu dem  Z w eck  erfolgte, das 
Transportversicherungsgeschäft auf W aren  nach R ußland, das 
durch die Gosstrach nicht zu erfassen ist, in D eutschland  bei 
einer russischen V ersicherungsgesellschaft zu decken. L o g i
scherw eise m üßte  nun  eigentlich die deu tsche R eg ierung  v e r 
langen, d aß  auch  deutsche T ransportve rs icherungsgese ll
schaften in R uß land  a rbe iten  dürfen. D as w ird  jedoch  
nicht möglich sein. E s  sollte a b e r  zum m indesten durchgesetzt, 
w erden, d aß  die Russen ihren L ieferanten freie H an d  b e 
züglich de r  T ransportversicherung  lassen.

Im  übrigen wird au ch  bei den  deutsclr-russisichen' 
H ande lsvertrags-V erhandlungen  die F rag e  zu k lären  sein, wie 
sich die russische R egierung  zu d e r  F ra g e  de r  Intervention 
der  H avarievertre ter  deutscher G esellschaften in R uß land  
stellt. E inzelne T ransportversicherungen  nach  R u ß lan d  w e r 
den ja noch in D eutschland  gedeckt, und  es sind insofern  
Schw ierigkeiten  aufgetreten , als die russische R eg ie rung  es 
den  H avarievertre te rn  nicht gestattet, in Schadenfällen  zu in 
tervenieren. E s  w ar schon in d em  seitherigen H ande lsver trag  
festgelegt, d aß  die H avariekom m issare  deu tsche r  G esell
schaften berechtig t w ären, in R uß land  Schäden, ohne von 
de r  russischen R eg ierung  behindert zu w erden , festzustellen. 
In le tzter Zeit w urde  aus O dessa gem eldet, d aß  w ieder ein 
H avariekom m issar  bei der  A usübung seiner Tätigkeit  b eh in 
dert ist. Leider ist nicht festzustellen gew esen, ob es sich um 
einen V ertre te r  deutscher Gesellschaften handelte.

W enn  die Lage des T ransportversicherungsgeschäftes  so 
schlecht ist, so ist das zum g ro ß en  Teil auch darau f zu rück
zuführen, d aß  im G egensatz  zu d e r  V orkriegsperiode  jetzt 
alle neugeg ründe ten  S taaten  die Tendenz  zeigen, d ie  T ra n s 
portversicherung der  von D eutschland  exportier ten  W aren  
durch eigene T ransportversicherungsgesellschaften  decken  zu 
lassen. In R uß land  herrscht das V ersicherungsm onopol, und 
die Russen wissen ihre In teressen  bezüglich de r  T ra n sp o r t
versicherung aufs beste  im In teresse  ihres Landes w ahrzu  
nehm en. N ur in D eutschland  herrsch t das  alte Prinzip des 
„laisser faire, la isser a l le r“ , was, wie die E n tw ickelung  
der  Verhältnisse sich gesta lte t hat, zum g roßen  Schaden der 
T  ransportassekuranz  ausschlägt.

Oie Versdilediferung der russisdien WirlsdiaHslage und die Bauern.
Von Carlo von K ü g e 1 g e n , Berlin.

Obgleich seit einigen Wochen die deutsch
russischen Wirtschaftsverhandlungen vor sich gehen 
Und man von ihrer Bedeutung für die Beziehungen 
beider Länder zueinander überzeugt ist, ist doch 
die Presse verstummt. Das ist verständlich. Man 
will nicht durch Vorwürfe und Anklagen, die zu 
Beginn der Verhandlungen in der deutschen Presse, 
aber auch in der russischen laut wurden, störend 
Eingreifen. Soviel scheint sicher zu sein, daß  die 
Russen mit weitgehenden Kreditwünschen nach 
Deutschland kamen und von der Erweiterung deut
scher Kredite eine Erweiterung des deutschen G e
schäftes abhängig machen wollten, während man 
m Deutschland angesichts der allgemeinen W irt
schaftslage und der schlechten Erfahrungen mit 
dem 300- Mi 11 ionen-Kr edit in diesem Punkte ganz 
besonders zugeknöpft sein wird.

Es handelt sich aber nicht bloß um die Aus
gestaltung der Ein- und Ausfuhr, sondern um a l l e  
Wirtschaftsbetätigungen deutscher Bürger in R u ß 
land und der Russen in Deutschland. In diesem 
Zusammenhang blickt man jetzt mit besonderer 
Aufmerksamkeit nach Rußland hinüber, und es ist 
Uicht gerade ermutigend, was man dort zu sehen

bekommt. Die Wirtschaftsverhältnisse haben sich 
wieder einmal in der Sowjet-Union aufs äußerste 
angespannt. Nach Privatmeldungen herrscht im 
russischen Dorf Heulen und Zähneklappern. Die 
Vorwürfe der Opposition gegen die Regierung, daß 
diese sich in antikommunistischer Weise auf die 
reichen Bauern und nichtkommunistischen Elemente 
stütze, haben verderbliche Frucht getragen. Der 
Kampf gegen das Bauerntum ist in vollem Gange. 
Eine bedeutende Verschärfung ist dadurch im V er
hältnis zum Bauern eingetreten, daß man den pri
vaten Getreidehändler so gut wie vernichtet hat. 
Diesem gelang es bisher noch immer, Getreide 
von den Bauern zu erhalten, wenn die staatlichen 
Ankaufsorgane infolge ihrer verfehlten Preispolitik, 
wegen ihres Bürokratismus und ihrer Unbeholfen- 
heit versagten. In diesem Jahre, wo die Schwierig
keiten für die Beschaffungsorgane besonders groß 
sind, tritt das Fehlen des Privathändlers auch b e 
sonders schmerzlich hervor. Die Lage ist wieder 
einmal hoffnungslos verfahren.

Obgleich es allbekannt ist, daß die russische 
Bauernschaft im weiten Reich in keinem inneren
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Zusammenhang steht und über keine Organisation 
verfügt, wird ihre elementare Reaktion auf die Sow
jetpolitik von der Sowjetregierung augenscheinlich 
als Komplott auf gefaßt oder dargestellt. Der K om 
munismus fällt immer wieder in den Fehler zu
rück, unabänderliche Wirtschaftsgesetze durch D e 
krete und Gewaltakte umbiegen zu wollen. Wohl 
wurden in der Sowjetpresse die Gründe für das 
mangelnde Getreideangebot der Bauern unzählige - 
mal da rge leg t: Ueberfluß an barem Gelde bei m an
gelndem Industriewarenangebot; wohl wurden wirt
schaftliche Maßnahmen zur Abhilfe dieser Miß- 
stände ergriffen. So wurde die Anleihe „zur Festi
gung der bäuerlichen W irtschaft“ im Betrage von 
100 Mill. Rubel vergeben, doch bis zum 2. Februar 
d. }. sind von ihr" nur 9,8 Mill. placiert worden. 
Ein Mißerfolg, der das mangelnde Vertrauen der 
Bauernschaft anzeigt! Auch die angestrebte V er
stärkung des Industriewarenangebots auf dem 
Lande ist, wie die Sowjetpresse klagt, bisher g ro 
ßenteils auf dem Papier geblieben. So wurde vom 
Handelskommissariat kürzlich festgestellt, daß  die 
in die Getreidegebiete versandten Industriewaren 
in den Provinzstädten stecken blieben, ohne in die 
Dörfer zu gelangen. Die andauernden Mißerfolge 
haben nun augenscheinlich die Erkenntnis getrübt 
und lassen die Sowjetregierung in die wirtschafts
zerstörenden Gewaltmethoden des ursprünglichen 
„Kriegskommunismus“ zurückfallen. Nicht nur in den 
politischen Blättern, sondern selbst im W irtschafts
blatt, der „Ekonom. Shisn“ , kann man jetzt von 
der p o l i t i s c h e n  Bedeutung der Getreidebereit
stellung lesen, die keineswegs bloß eine handels
technische Angelegenheit sei. Das Versagen der 
Getreidelieferungen wird als eine „Attacke der 
Großbauern gegen die Stadtbevölkerung“ hinge
stellt, und man sucht den Beweis zu erbringen, daß 
die Großbauern mit den — ach so geringen 
Resten des Privathandels eine Art Verschwörung 
angezettelt hätten. Ein privates Auto mit Getreide 
erscheint hierbei als ein „schwer belastendes“ M o
ment. „ Getreidevorräte“ , die man bei den G roß
bauern „entdeckt“ , werden ihnen als Verbrechen 
zur Last gelegt und mit schweren Freiheitsstrafen 
geahndet. Das Recht der Bauern, ihr Getreide 
frei zu verkaufen, ist plötzlich wieder völlig in Frage 
gestellt. Auf Grund des § 107 des Strafgesetz
buches kann jeder Bauer, der über Getreidevorräte 
verfügt, als S p e k u l a n t  belangt werden. Damit 
ist der Gewalt Tor und Tür geöffnet, und es,' 
können, wenn man auf diesem Wege fortschreitet, 
dieselben Verhältnisse einreißen, die vor E infüh
rung des „ N ep “ bestanden, als die Bauern ver
pflichtet waren, alle Vorräte mit Ausnahme ihres 
eigenen Verbrauchs abzuliefern. Damals zerbrach 
bekanntlich der Kriegskommunismus am passiven 
Widerstande der Bauern. Will man diese E xperi
mente wiederholen ? Es sieht ganz so aus, wenn 
man davon hört, daß Städte umzingelt werden, um 
die mit ihrem Getreide anfahrenden Bauern a b 
zufassen und ihnen dieses fortzunehmen, wenn man 
von dem Kampf der Behörden gegen private M üh
lenpächter liest oder in der Sowjetpresse die stolzen 
Zahlen der zugrunde gerichteten Privathändler a n 
geführt sieht, die in Moskau mit 25°/o, in Leningrad 
mit 21%, in Tula mit 37% usw. der vorhandene 
Ueberreste angegeben wurden.

Die zurückgehenden Getreidebereitstellungen 
haben die Sowjetregierung freilich in eine täußerst 
schwierige Lage gebracht. Sie gestaltet sich mehr 
oder weniger katastrophal. Neuerdings hat man 
an gefangen, von zehn zu zehn Tagen Situations'- 
berichte iilfer die Getreideankäufe zu veröffent
lichen. Sie wiesen bisher mit einer kleinen Aus
nahme eine dauernd rückläufige Tendenz auf. Die 
schlimme Lage tritt am klarsten in dem R ü c k 
g a n g  d e r  A u s f u h r  zutage. Schon im ersten 
Quartal 1927/28 (Oktober—Dezember 1927) war die 
Ausfuhr auf 1.64,5 Mill. Tscherwonezrubel im V er
gleich zu 208,3 Mill. in der gleichen Zeit des V or
jahres gesunken. Da die Einfuhr in derselben Zeit 
von 131,9 Mill. auf 160,6 Mill, gestiegen ist, haben 
wir eine Verschlechterung der Außenhandels
bilanz von 76,4 Mill. (Oktober—Dezember 1926) auf 
3,9 Mill. (Oktober—Dezember 1927). Neuerdings 
ist die Handelsbilanz wieder passiv geworden. Der 
starke Rückgang der Ausfuhr ist allein durch das 
Sinken des Getreideexportes zu erklären. Der Aus
fall an Getreide konnte nicht durch verstärkte Aus
fuhr anderer W aren wettgemacht werden. Wohl , 
gelang es, die Ausfuhr anderer agrarischer P ro
dukte, wie Eier, Geflügel, auch Rauchwaren, zu 
fördern. Dagegen ist die Flachsausfuhr beim stei
genden Bedarf des Innenmarktes zurückgegangen- 
Auch haben sich große Mißstände bei der russi
schen Flachsbereitstellung gezeigt. Die Naphta- 
ausfuhr hat bei quantitativer Zunahme einen gerin
geren E rtrag  erbracht. Das Endergebnis läßt die 
unersetzliche Bedeutung des Getreides für die 
russische Ausfuhr, klar hervortreten. Obgleich die 
Einfuhr fast ganz auf die notwendigsten Produk
tionszwecke beschränkt worden ist — diese um
faßten im ersten Quartal 91,2% der Gesamteinfuhr 
gegen 85% in derselben Zeit des Vorjahres — und 
obgleich man die Einfuhr von industriellen Roh
stoffen eingeschränkt hat, also eine weitgehende 
Drosselung der Einfuhr vorliegt, gestaltet sich die 
Handelsbilanz so ungünstig!

Die abstoßende Gestaltung der Wirtschaft' 
liehen Verhältnisse Sowjetrußlands, die hinter dem 
verschlechterten Außenhandel steht, wird auch auf 
anderen Gebieten bestätigt. Die Lebens- und Wirt'
schaftsverhältnisse in Sowjetrußland v e r b e s s e r n  sich 
nicht, sondern gehen vielfach wiederum einem 
T i e f s t a n d  entgegen, den man für ü b e r w u n d e n  
hielt. Aeußerlich wird das durch die g e s c h l o s s e n e n  
Läden in den Städten, durch die Rationierung der 
Lebensmittel, durch die langen Schlangen der war
tenden Menschen vor den staatlichen H a n d l u n g e n  
bestätigt.

An dieser traurigen Wirklichkeit müssen 
manche Hoffnungen in Deutschland zuschanden 
werden. So hofft man in manchen Kreisten, 
deutsche wissenschaftliche und technische Kräfte 
könnten ein reiches A r b e i t s f e l d  in Rußla11 
finden. Klagen über den Mangel an technischen 
Kräften in der Sowjetpresse und die Anstellung 
einzelner deutscher Ingenieure und Techniker, sehe1' 
neu diese Hoffnungen zu bestätigen. Nun komm 
die am tliche  Meldung aus Moskau, w onach  es clor 
nicht weniger als 1314 registrierte arbeitslose 
nieure und Techniker gibt. Nur Fachleute für di- 
Textilindustrie und den Bergbau werden g e s u c h  • 
Im übrigen weigern sich selbst die doch w a h r h e
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an elende Verhältnisse gewöhnten russischen a r 
beitslosen Ingenieure und Techniker in die Provinz 
zu gehen, weil die entsetzlichen Wohnungs verhält - 
nisse und das kulturlose, vielfach auch kulturfeind
liche Milieu ihnen das Leben dort unmöglich 
machen. Man fragt sich, wie unter diesen U m 
ständen deutsche Ingenieure und Techniker, ja auch 
nur Werkmeister in Rußland bleibende Anstellung 
finden können.

Die vernunftwidrige Politisierung der W irt
schaftsverhältnisse, die in der Behandlung der 
Bauern hervortritt, erschwert eine wirtschaftliche 
Betätigung auf allen Gebieten in Sowjetrußland. 
Bekanntlich ist einer der Punkte, die während der 
deutsch-russischen Verhandlungen beraten werden, 
die B e t ä t i g u n g s m ö g l i c h k e i t  d e u t s c h e r  
F i r m e n  i n R u ß l a n d ,  wobei auch die Fragen 
der weiten Auslegung der Wirtschaftsspionage und 
der Spekulation zu berühren wären. In dieser B e
ziehung erregt die Verurteilung des Leiters der 
Zollagentur des „Dobroflot“ , C h a 1 p e r in  , die Auf
merksamkeit. Ihm wird zur Last gelegt, daß er von 
ausländischen Konzessionären und Privatfirmen 
Zahlungen für Zoll und Fracht in Kunden wechseln 
angenommen und ihnen darüber hinaus die M ög

lichkeit zu Wechseldiskont gegeben hat. Auslän
dische Konzessionäre sind ja grundsätzlich vom 
Kredit der Sowjetbanken ausgeschlossen! Chalperin 
ist nun wegen Ueberschreitung des Amtsbefugnisses 
vom Gericht mit drei Jahren Gefängnis bestraft 
worden. Damit nicht genug, hat der Oberste G e
richtshof dieses harte Urteil aufgehoben und, en t
sprechend dem jetzigen Kurse, Chalperins V er
gehen als „w i r t s c h a f 11 i c h e G e g e n r e v o l u 
t i o n “ bezeichnet. Man kann sich vorstellen, welche 
Gefühle dieses Urteil in den glücklichen ausländi
schen Konzessionären Sowjetrußlands hervorruft. 
Denn wenn die Annahme ihrer Kundenwechsel vom 
Obersten Gerichtshof als Gegenrevolution gebrand
markt wird, sind sie die eigentliche Verkörperung 
dieser Gegenrevolution. Es gehört die ganze stu 
pide Verranntheit des Klassenkampf-Standpunktes 
dazu, ausländische Konzessionäre ins Land zu 
locken, um sie dann als Gegenrevolutionäre zu schi
kanieren und an den Pranger zu stellen. A ugen
scheinlich ist keine Besserung der Verhältnisse zu 
erwarten, wenn nicht die Erkenntnis wirtschaft
licher Zusammenhänge wieder über parteipolitische 
Illusionen und wirtschaftszerrüttende K riegsm aß
nahmen im Inneren den Sieg davonträgt.

‘fü r  Handel und Industrie, Schiffahrt untt Verkehr 
wirkt am besten ein Inserat im

„Cstsee -  H a n d e l“

Versicherungs-Aktien-Gesellschaft 
des Automobilclubs von Deutschland

Ver s i cher ung
von

Kraftfahrzeugen
(Haftpflicht-Unfall-Fahrzeug)

Prämien-Einnahme
im Jahre 1927 16,5 Millionen Mark

F i l i a l d i r e k t i o n  S t e t t i n ,  M a r i e n p l a t z  3
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Westeuropa und der Oslfladismarhi.
Von P e r c y  M e y e r - R i g a .

Der osteuropäische Flachsmarkt steht in dieser 
Saison, die ihren Höhepunkt bereits überschritten 
hat, durchaus im Zeichen des Gegensatzes, nämlich 
eines stillen, zähen Ringes zwischen den H eg e
moniegelüsten der b e i d e n  M o n o p o l l ä n d e r  
und der Abwehr von Seiten der S p i n n e r  B e l 
g i e n s ,  N o r d f r a n k r e i c h s ,  E n g l a n d s ,  ja 
auch D e u t s c h l a n d s  und der dorthin gravitieren
den böhmischen Textilindustrie. Wenn es auch noch 
immer nicht zu der vielerörterten russisch-lettländi- 
schen Flachskonvention, jedenfalls nicht zum for
mellen, genau stipulierten Vertrag gekommen ist, 
so haben Moskau und Riga doch eine, wiewohl von 
zeitweiligen schweren Rückschlägen unterbrochene, 
Preispolitik eingeleitet, die ganz offensichtlich ä la 
hausse spekuliert. Nur der Gegendruck von Seiten 
der diesmal ziemlich geschlossen vorgehenden euro
päischen Spinner hat es bisher verhindern können, 
daß die Flachspreise „lediglich“ um 4 0 — 6 0o/0 
ü b e r  d e r l e t z t e n  v o r k r i e g s z e i t l i c h e n  
Norm stehen, nicht aber noch bedeutend darüber 
hinausgehen. Das Eigenartige bei dieser scheinbar 
doch für die osteuropäischen Flachsbaustaaten so 
günstigen Marktlage ist, daß Osteuropa aus der 
F l a c h s w i r t s c h a f t s k r i s e  nicht herauskommt. 
Das Monopolsystem m ag hier vieles erklären, aber 
auch andere Umstände, wie etwa Landflucht, ganz 
allgemeine Agrarnot, hohe Steuern, verfehlte w irt
schaftliche Maßnahmen, wirtschaftliche Isolierung 
der einzelnen Staaten und andere Momente sprechen 
dabei nicht wenig mit.

Verhältnismäßig am günstigsten liegen die 
Dinge in E s t l a n d ,  das kein Flachsmonopol kennt. 
Wohl stand die letzte Ernte mengen-, zum Teil 
auch artm äßig hinter den vorjährigen Ergebnissen 
zurück, aber es ist inzwischen doch schon gelungen, 
den größten Teil des verfügbaren Exportkontingents 
zu nicht ungünstigen Preisen hauptsächlich in Bel-

* gien, Frankreich, England unterzubringen. Estland, 
das durchschnittlich 1.0 000 Tonnen Flachs jährlich 
ausführt, in dieser Saison aber wohl nicht viel 
mehr als 8 000 Tonnen zu exportieren haben wird, 
hat drei Viertel hiervon schon verkauft, meist auch 
verschifft, so daß größere Fasermengen bis zum 
Herbst nicht zu erwarten sind. Die estländische 
Flachsanbaufläche hatte im Frühjahr 1927 um etwa 
6 o/o zugenommen und wird nach allgemeiner V or
aussicht in der nun bald bevorstehenden F rüh jahrs
kampagne keine Verringerung, vielleicht gar noch 
eine gewisse Erweiterung erfahren. Etwas anders 
liegen die Dinge in L i t a u e n .  Wohl hat die 
litauische Flachsanbaufläche schon vor einigen 
Jahren die lettländische übertroffen., es ist jedoch 
zu berücksichtigen, daß in Litauen ungefähr 
die H ä l f t e  d e r  F a s e r e r n t e  h e i m i n - 
d u s t r i e l l  v e r a r b e i t e t ,  die andere Hälfte aber, 
die zum Export kommt, am europäischen Markt 
um 20—30 o/o geringer bewertet wird als der beste 
osteuropäische Flachs, nämlich die führenden Mar- 
k.en Rußlands, Lettlands und Estlands. Daher geht 
ein I eil des litauischen Ausfuhrflachses immer noch 
ü b e r  L e t t l a n d ,  wo die W are häufig genug 
umsortiert wird und nicht selten auch als lett
ländische Provenienz in den Handel kommt. Nach

heutiger Schätzung ist nicht mehr als ein Drittel 
des litauischen Exportflachses unverkauft. Die 
staatliche Wirtschaftsleitung zu Kowno beeinflußt 
durch die von ihr geförderten landwirtschaftlichen 
Genossenschaftsverbände die Produzenten dahin, 
daß sie sich m i t  d e n  A b l i e f e r u n g e n  n i c h t  
ü b e r e i l e n  sollen; der Schluß der Saison werde 
eine Hochkonjunktur zeitigen, von der der Bauer 
Vorteile haben würde. Es mag sich jetzt noch um 
5000 bis 6000 Tonnen litauischen Flachses handeln, 
auf den Europa bis zum nächsten Herbst zu rechnen 
hätte.

Das l e t t l ä n d i s c h e  E x p o r t k o n t i n g e n t  
wird in dieser Saison auf 16 000—18 000 Tonnen ge
schätzt, wovon 13 000 Tonnen bereits verkauft sind, 
zu Preisen zwar, die um 15—25 Pfund je 1 Tonne 
unter den gegenwärtigen nominellen Rigaer Notie
rungen sind, insofern nominell, als sich schon seit 
einigen Wochen keine Käufer finden, die sie anlegen 
wollen. Forderung und Gebot trennt ein U nter
schied von durchschnittlich 10 Pfund — 115 gegen 
105 Pf. —. Somit tritt auch gegenwärtig der 
G e g e n s a t z  z w i s c h e n  V e r k ä u f e r n  u n d  
K ä u f e r n  deutlich zutage. Lettland hat bei sich 
soeben eine Art P r ä m i e n s y s t e m  eingeführt: 
den Produzenten sollen gewisse Mehrerlöse nach
träglich, und zwar mit rückwirkender Kraft vom 
Frühjahr 1927 an, nach Abschluß der Saison in 
bar ausgezahlt werden. Um viel Geld kann es sich 
nicht handeln, aber man rechnet auf den E f f e k t ,  
der die seit Jahren im Osten latent schlummernde 
Flachsanbaumüdigkeit paralysieren soll. Entschei
dend ist auch in Lettland die F ra g e : wird es ge
lingen, die Produzenten zu einer Vergrößerung der 
Anbaufläche zu veranlassen? Im letzten Frühjahr 
handelte es sich um den geringen Rückgang von 
ein paar Prozent, gegenüber dem Jahre 1926, das 
allerdings die sehr bedeutende Flächenvermmderung 
von etwa 25o/o zeitigte. Der Versuch mit der M e 
c h a n i s i e r u n g  d e r  F l a c h s a u f b e r e i t u n g  ist 
hier im ganzen Osten, nämlich auch in Estland und 
Rußland, v ö l l i g  g e s c h e i t e r t .  Das Experiment 
hat viel Geld gekostet, aber nichts eingebracht, auch 
die Flachsanbaumüdigkeit eher gefördert als sie 
vermindert.

Um nun R u ß l a n d  zu erwähnen, muß zu
nächst hervorgehoben werden, daß die L a n d 
w i r t s c h a f t  i n  d e r  S o w j e t u n i o n  j e t z t
ü b e r h a u p t  i m Z e i c h e n  e i n e r  s c h w e r e n
D e p r e s s i o n  s t e h t ,  die neuerdings in Moska}1 
n i c h t  m e h r  g e l e u g n e t  wird. Ein großer Teil 
der Schuld am Niedergange dieses für Rußland 
von jeher wichtigsten Wirtschaftszweiges trifft ohne 
Zweifel die v e r f e h l t e n  M a ß n a h m e n  u n d  
v e r z w e i f e l t e n  E x p e r i m e n t e  der P lanw irt
schaft, die, von weltfremden Theoretikern ausge- 
tiftelt, in der Praxis zur Groteske wurden, wobei das 
riesengroße Beamtenheer, indolent und unvor- 
bereitet wie es ist, auch noch das verdirbt, was u1 
den Entwürfen vielleicht ganz schön klingt. Wenn 
auch der vorkriegszeitliche Umfang der Aussaat
fläche, auf die heutigen Staatsgrenzen bezogen* 
schon vor einigen Jahren wieder erreicht werden 
konnte, so steht die Flachsfaserernte im. Rätebunds
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immer noch stark zurück : gegen rund 25 Pud pro 
Dessjatine — 1 Dess. =  1,1 ha, 1 Pud =  16,38 kg 
— damals, handelt es sich jetzt um nicht mehr als 
13—14 Pud. Nicht genug damit, auch die Markt - 
Verhältnisse haben sich im letzten halben Menschen - 
alter von Grund auf verändert: während in den 
letzten Vorkriegsjahren von den 18—18,5 Millionen 
Pud Flachsfasern, die — in den heutigen S taats
grenzen — am Markt erschienen, 4—4,5 Mill. Pud, 
d. h. 22—24% der Gesamtmenge industriell ver
arbeitet wurden, beansprucht die nunmehr ver
staatlichte, aber auch staatlicherseits entwickelte 
Leinenindustrie 80—83 o/o der an sich natürlich 
gegen früher stark zurückgegangenen Fasermenge, 
die im heutigen Rußland überhaupt noch staats
wirtschaftlich zu erfassen ist. Kein Wunder also, 
daß der F l a c h s e x p o r t  s t a r k  a b g e n o m m e n  
hat, nämlich von etwa 60 000 Tonnen im W irt
schaftsjahre 1925/26 auf nicht volle 40 000 Tonnen 
in 1926/27, während das gegenwärtige W irtschafts
jahr 1927/28 vielleicht nicht mehr als 15 000—20 000 
Tonnen Flachsexport zeitigen wird. So bedenklich 
steht es um die Flachswirtschaft und die Flachsaus
fuhr des heutigen Rußlands.

Für die europäische Leinenindustrie ist es von 
unschätzbarer Wichtigkeit und Bedeutung, G e
naueres über die russischen Markt- und Absatzver
hältnisse zu erfahren. Nicht immer ist die O st
berichterstattung, der vielfach kein Originalmaterial 
in der Sprache der einzelnen Länder zur Verfügung 
steht, auf der Höhe. Nur so ist es zu verstehen, 
daß man, was den Flachsmarkt im Osten betrifft, 
noch zu Beginn der heurigen Saison, also etwa

vor der letzten Jahreswende, zum Teil auch darüber 
hinaus, eine — gewiß ganz ungewollte — I r r e 
f ü h r u n g  d e r  e u r o p ä i s c h e n  I n t e r e s s e n 
t e n k r e i s e  wahrnehmen konnte. Für viele theore
tische, aber auch manche praktische Wirtschaftler 
ist es wohl heute noch unbegreiflich, wie Rußland, 
das vor dem Kriege ungefähr die Hälfte des Welt- 
flachsverbrauches deckte, jetzt nur einen geringen 
Bruchteil hiervon aufzubringen imstande sei. Ob 
dahinter nicht Börsenmanöver und ä la hausse- 
Spekulationen stecken ? Nein, es stimmt schon alles 
mit der rätestaatlichen Exportim potenz! In der 
russischen Landwirtschaft wird jetzt das K o n 
t r a k t s y s t e m  eingeführt. Sarten, Turkmenen, 
Türk-Tataren und anderen Indigenen Zentralasiens 
und T r an s kauka s iens ist schon ein landwirtschaft
liches Fronsystem aufgedrückt worden, sofern es 
sich um den Baumwollanbau handelt. Saatgut, M a
schinen, Stoffe und Wäsche, ganz besonders aber 
Weizen und andere lebenswichtige Produkte, die 
der Zentralasiat und Kaukasier nicht oder zu wenig 
produziert, erhält er als Vorschuß auf die künftige 
Baumwollernte, die er voll und ganz dem Staate 
abzuliefern hat. D i e  sie s K o n t r a k t s y s t e m  
s o l l  n u n  a u f  cl i e F l a c h s a n b a u g e b i e t e  
a u s g e d e h n t  w e r d e n .  Fraglich bleibt, wie sich 
die soweit im Süden bewährte Methode, die eine 
verschleierte Staatsfron ist, in den Mittel-, West- 
und Norddistrikten, die hauptsächlich Flachs kul
tivieren, auswirken wird. Es ist eine verzweifelte 
Maßnahme, die ultima ratio des Kreml vor dem 
Zusammenbruch der gesamten russischen Flachs- 
Wirtschaft.

Commercial Investment Trust
Akfien*Gesellscha£f: (Citag)

Kulanteste Finanzierung  
von Teilzahlungsgeschäften

B E R L I N  W  56, J ä g e r s t r a ß e  27  

I e l e f o n  M e r k u r  6 5 6 2  — 6 5 6 6  

I e I .= A d r . :  C i t a g

G e n e r a l v e r t r e t u n g  f ü r  P o m m e r n

Ulrich Timm, S t e t t i n ,

K u r f ü r s t e n s t r .  10. F e r n s p r .  2 3 5 0 5 .

I
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Wirtschaftliche 'Hachrichten
Sdiweden. w ird  die Baltic-Gesellschaft ihre T ätigkeit unverändert fort-

Außenhandel im Januar mit über 38 Mill. Kr. passiv,
Nach den jetzt veröffentlichten am tlichen Festste llungen  ist 
das E rgebn is  des schw edischen A ußenhandels  im ersten 
Monat dieses J ah re s  erheblich schlechter als im en tsp rechen 
den M onat 1927. E iner E infuhr von 122090 000 Kr. stehen 
diesmal nur 83 334 000 Kr. Ausfuhr gegenüber, so daß  sich 
ein E in fuhrüberschuß  von 38 756 000 Kr. ergibt. Die en t
sprechenden  Ziffern vom J a n u a r  vor. Js. la u te te n : 105 523 000 
und 89 737 000 sowie 15 786 000 Kr. — Auf der  E in fu h r
seite ist besonders  die s tarke  Z unahm e de r  Getreideeinfuhr 
bem erkensw ert,  die diesm al einen W ert von 9 723 000 Kr. e r 
reicht hat, w äh rend  sie im vorigen J a n u a r  nu r 4 772 000 Kr. 
be tragen  hatte. — Auf der Ausfuhrseite zeigen begre if l icher
weise die Holz-, Papierm asse- und P ap ie rg ruppen  wesentlich 
geringere  Ziffern. F ü r  unbearbe ite tes  und  behauenes H olz ist 
der  E x p o r tw er t  gesunken  von 941 000 Kr. im vor. J a n u a r  auf 
621 000 Kr. im Berichtsmonat. Bei Schnittholz ist ein R ü c k 
gang  eingetreten  von 7 301 000 auf 5 055 000 Kr. und bei P a 
p ierm asse von 20 870 000 auf 15 423 000 Kr.

Das Ausfuhrverbot von Schrott von schm iedbarem  Eisen 
(verzinkt, verzinnt ausgen.) w u rd e  bis zum 31. Mai 1928 v e r 
längert. —-

Jahresabschluß der Stockholmer Reederei Svea. Wie
wir dem  in „S tockholm s D a g b la d “ veröffentlichten J a h re s 
bericht von R edereak tiebo lage t Svea entnehmen, hat dieses 
U nternehm en im vergangenen  J a h re  einen R eingew inn von 
2,67 Mill. Kr. erzielt gegen  2,33 im V orjahre. H iervon sollen 
nach dem  V orschläge der V erw altung  1,29 Mill. Kr. zu A b 
schreibungen verw endet w erden  (1,22 im vor. Jahre), w ährend 
an die Aktionäre eine Dividende von 4,5 Prozent =  1,32 Mill. 
Kr. verteilt w erden  soll gegen  4 P rozen t oder 1,17 Mill. K r. 
im vergangenen  Jah re .  U eber  die F innbodaw erft,  deren  
H aup tte ilhaber die Sveareederei ist, sagt der  Bericht, daß  
dieses U nternehm en  unbefried igend gearbe ite t habe und eine 
R ekonstruk tion  in V orbereitung  sei. Die Flotte der  G esell
schaft um faß te  zu Beginn dieses J ah re s  95 Fahrzeuge , die 
mit 92,84 Kr. zu Buch standen.

Lebhafie Schiffbautätigkeit. Auf den schwedischen 
W erften  sind im Laufe des Jah res  1927 insgesam t 36 H a n 
delsschiffe von zusam m en 74 000 B rutto tonnen bezw. 103 000 
T onnen Ladefäh igkeit gebau t w orden. Die meisten Schiffe 
w urden  von den G ötaw erken, G otenburg, K ockum s m eka- 
niska verkstad, M almö und E rik sb e rg s  mek. verkstad  in 
G otenburg  geliefert und zw ar 39 200, 18 400 bezw. 9250
Brutto tonnen. Von der  gesam ten  n 'eugebauten T onnage  hat 
N orw egen  m ehr als die Hälfte , näm lich 45 935 Tonnen e r 
halten. A nfang dieses J ah re s  w aren  bei den schwedischen 
W erften  etwa 180 000 Brutto tonnen im Bau befindlich bezw  
in A uftrag  gegeben .

Neue Reederei in Halmstad. W ie „H an d e ls t id n in g en “ 
meldet, ist in H alm stad  eine neue R eedere i mit einem A k tien 
kapital von w enigstens  90 000 und höchstens 270 000 Kr. g e 
g ründet w orden. In die V erw altung  w urden  u. a. gew äh lt :  
R eeder  M agnus O efverberg, Konsul Th. Scheie und K apitän  
C. O. Johansson .

Die Erzverschiffungen der GrängesberggesellscWaft 
nehmen ab. N ach  einer (TT)-M eldung aus S tockholm  an 
„H ande ls t idn ingen“ m achen sich die W irkungen  des schw e
dischen G rubenkonflik tes  je tzt auf die Erzverschiffungen 
fühlbar, und zw ar sind im vergangenen  F eb ru a r  insgesam t 
nur 338 000 T onnen E rz  verschifft w orden  gegen  486 000 im 
V orm onat und  627 000 im F eb rua r  vorigen Jah res .  Die V e r 
schiffungen seit Beginn dieses J a h re s  belaufen sich n u n 
m ehr auf insgesam t 824 000 T onnen gegen  1 292 000 w ährend 
der  ersten zwei M onate 1927.

Holzverkäufe. W ie „G. H. & S. T .“ meldet, erreichten 
die H olzverkäufe  seitens Schw edens seit Anfang dieses Jah res  
bis E pde  F eb ru a r  385 000 Standards, w ährend  F innland  
w ährend  dieses Zeitraum s 500 000 S tandards  un terbringen  
konnte.

Zusammenschluß in der Separatoren idustrie. Wie aus
oiockholm  gem eldet wird, sind sämtliche Aktien der  A k tien 
gesellschaft Baltic durch die beiden Aktiengesellschaften  

epara to r  und P um p-Separa to r  angekauft w orden  und zw ar 
z j . einem \o r läu f ig  noch unbekannt gebliebenen Preise. Im 
Z usam m enhang hiermit w ird die R adioabteilung d e r  A k tien 
gesellschaft Baltic von einer zu diesen Zw ecken 
gebildeten G esellschaft übernom m en werden.

setzen.

Norwegen.

besonders  
I m . übrigen-.

* Norges Bank verteilt 8 Prozent Dividende. W ie aus
Osio gem eldet wird, hat N orges  Bank, nach  dem  jetzt vor. 
liegenden Geschäftsbericht, im Ja h re  1927 einen Reingewinn 
von 14,7 Mill. Kr. erzielt g eg en  je 13 Mill. Kr. in den: 
beiden V orjahren. An die Aktionäre w ird  eine D ividende von 
8  P rozen t verteilt w erden.

Neue Bankgründungspläne in Oslo. Wie aus Oslo g e 
m eldet wird, haben  sich B ankkre ise  an  den über bedeu tende  
Mittel verfügenden  norw egischen  R eederverband  mit der Bitte 
um  N euzeichnung von Kapital zur G ründung einer neuen K re 
ditbank in N orw egen  gew andt.  D ie H aup tverw altung  des 
norw egischen  R eederverbandes  hat einen entsprechenden E n t 
schluß einstimmig gefaßt, vorausgesetzt, daß  es bei der  G rü n 
dung  einer Bank bliebe, da man die E rrich tung  von zwei w e i
te ren  neuen Banken, anstelle  der  unter Geschäftsaufsicht s te 
henden beiden Institute Andresens B ank und Centra lbanken 
für überflüssig hält.

Reiche Heriingsfänge. Wie „H ande ls t idn ingen“ aus 
B ergen  erfährt, sind die F änge  an  F rüh jah rsheringen  in W e s t
no rw egen  trotz des schlechten W etters  überaus reichlich 
ausgefallen und  die Ausbeute ist w esentlich  g rö ß e r  als im 
V orjahre. Die seit N eu jah r  gefangenen  1,3 Mill. H ek to lite r  
stellen für die F ischer einen W ert von etw a 6 Mill. Kr. dar.

Herabsetzung der norwegischen Heuern für Schiffs
maschinisten um 17,5 Prozent. Zufolge „N orges  H andels  & 
Sofar ts tidende“ w erden  die Löhne der  Schiffsmaschinisten 
und de r  un te rgeordneten  Besatzung ab 9. M ärz eine H e r a b 
setzung um  17,5 P rozen t erfahren. D en M aschinisten ist 
vorläufig gekünd ig t w orden.

Drohender Seemannsstreik. Wie aus Oslo gem eldet 
wird, sind die V erhandlungen  zwischen den  norw egischen  
R eedern  und dem  N orw egischen  M aschinistenverband sowie 
der  N orw egischen  Matrosen- und  H eizerorgan isation  a b g e 
brochen  w orden, da nach Ansicht des Schiedsm annes ke in e 
V oraussetzungen  m ehr g egeben  w aren, w eitere  V erg le ichs- 
V o r s c h lä g e  zu erörtern. Die M atrosen  und  H eizer  w erd en  
wahrscheinlich bereits in den nächsten  T agen  die Arbeit 
n iederlegen, w äh rend  für einen S treik  der  M aschinisten v o r 
läufig noch keine unm itte lbare  G efahr besteht.

Umfangreiche Lohntarifkündigungen. N ach  einer (TT)- 
M eldung aus Oslo an  „S tockholm s D a g b la d “ sind versch ie
dene L ohnabkom m en seitens des norw egischen  A rb e itg eb er
verbandes gekündig t w orden, um  Lohnherabse tzungen  zu e r 
zwingen. E s  handelt sich um die am  1. April bezw. 1. Mai 
ab laufenden A bkom m en im Bäckerei- und B augew erbe  sowie 
bei den D ruckereien  und Zeitungen mit A usnahm e der H a u p t
stad tpresse. Von den  T arifkündigungen  w erden  zusammen 
etw a 10 000 Arbeiter betroffen.

Dänemark.
Rückgang des Außenhanddels im Januar. N ach den 

diesmal früher als sonst veröffentlichten am tlichen An-' 
gaben  über das E rgebn is  des dänischen A ußenhandels  im 
ersten M onat dieses Jah re s  erreichte die E infuhr einen W ert 
von 148 Mill. Kr., w äh ren d  die Ausfuhr nu r 122 Mill. Kr. 
betrug, w ovon ru n d  8  Mill. Kr. auf die W iederausfuhr aus län 
discher W aren  entfielen, so daß  sich ein E infuhrüberschuß  
von 26 Mill. Kr. ergibt. Die en tsprechenden Ziffern vom D e 
zem ber und vom J a n u a r  1927 lau teten : 162,137 (9) und 25 
bezw. 128,116 und 12 Mill. Kr.

Einfuhrbeschränkung für wollene Kleidungsstücke in 
Dänemark. N ach einem G esetzentw urf vom 5. O ktober 1927 
soll die E infuhrzulassung fü r  wollene M ännerk le idung zum 
K onsum  in D änem ark  e ingeschränkt w erden. D er Im port zum 
Konsum  wird dem nach nicht gestatte t, wenn de r  Oberstoff 
w eniger als 40 v. H. Wolle oder W ollm aterial enthält. In 
de r  Fo lge  m üßten  auch  die Zollform alitä ten geändert  w e r 
den. D er  Im porteu r  soll auf einer D up lika tfak tu ra  erklären, 
d aß  die W are  den E in fuhrbestim m ungen  entspricht. Die 
e ingeführten  K leidungsstücke müssen m arkiert w erden. Das 
Gesetz soll sofort nach  seiner V erkündigung  in K raft treten 
und bis zum 1. Mai 1929 in G eltung bleiben.

Vergrößerung der Handelsflotte. Die dänische H a n 
delsflotte, die im J a n u a r  einen A bgang  an T onnage  zu v e r 
zeichnen hatte, hat in d e r  ersten Februarhälfte , wie „B örsen“ 
schreibt w ieder einigen Z ugang  an Schiffen erfahren. An
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erster Stelle steht das  in N yborg  beheim atete  und für die 
aus den Gesellschaften D am psk ibsse lskabet Svendborg  und 
D am pskibsselskabet af 1912 bestehende P arten reedere i e r 
baute M otortankschiff ' „E m m a M aersk “ von 8278 Brutto- 
bezw. 5064 N ettoregistertonnen . D ann w äre  zu erw ähnen der 
je tzt zu einem D reim astschoner um gebaute  ehem alige 
D am p fe r  „F o x  I I I “ von nunm ehr 658 Brutto- bezw. 597 
N etto tonnen. Schließlich sind noch  h inzugekom m en d e r  
Schoner mit H ilfsm otor „ D u e n “ von 55 N etto tonnen sowie 
m ehrere  K utter mit H ilfsmotor.

Ueber 100 000 Tonnen aufgelegt. N ach den  vom D ä 
nischen D am pfschiffreederei un te r  dem  27. F eb ru a r  v e r 
öffentlichten A ngaben sind g egenw ärtig  51 dänische D a m p f
schiffe von zusam m en 95 631 T onnen  Ladefähigkeit a u fg e 
legt. Mit den  fünf aufgeleg ten  M arsta ldam pfern  sind es n u n 
m ehr 56 Schiffe von zusam m en über 103 000 Tonnen L a d e 
fähigkeit. Im  Laufe d e r  vorigen W oche ha t sich die a u fg e 
legte T onnage  um zwei Schiffe von zusam m en etwa 7000 
Tonnen  erhöht.

Del forenede Dampskibsselskab, Kopenhagen verteilt 
wieder Dividende. Wie aus K openhagen  gem eldet wird, hat 
die V erw altung  von D et forenede D am pskibsselskab , welche 
auf ihr A ktienkapita l von 30 Mill. Kr. die letzten drei Jahre, 
keine D ividende verteilen konnte, für das verflossene G e 
schäfts jahr die A usschüttung einer D ividende von 6 P r o 
zent in V orschlag gebracht. U m  das G eschäftsergebnis von 
1927 mit den V orjahren  zu vergleichen, seien folgende Zahlen 
nebene inander gestellt:

in 1000 Kr. Betriebsüberschuß R eingew inn
1924 10 015 3 496
1925 7 382 1 297
1926 9 367 3 423
1927 11 818 6 1.00

Die Reederei Norden verteilt 10 Prozent Dividende. Die
V erw altung  der K openhagener  R eedere i N orden  hat zufolge 
„S tockholm s D a g b la d “ beschlossen, für das vergangene G e 
schäfts jahr  eine D ividende von 10 Prozent vorzuschlagen 
(wie im Vorjahre).

Die Reederei Progreß saniert sich durch Abschreibung 
des halben Aktienkapitals. W ie „B ö rsen “ erfährt, b e a b 
sichtigt die V erw altung der K openhagener  R eederei P rogreß , 
um die auf den W ert der  F lo tte  durch die Zeitverhältnis,se 
no tw endig  gew ordenen  A bschreibungen in H öhe  von 3,625 
Mdl. Kr. vornehm en zu können, die A bschreibung des halben 
Aktienkapitals  — also von 7 250 000 auf 3 625 000 Kr. in V o r
schlag  zu bringen. Die Schiffe w ürden  dann mit 150 Kr. die
I onne zu Buch stehen. Die F lo tte  bes tand  1926 aus 20 
D am pfern , die mit 9,8 Mill. Kr. zu Buch standen. 1927 ist 
von d e r  R eederei S k ag e rak  die S/S „K ejserinde  D a g m a r“ 
erw orben  w orden.

Die Außenhandelsgesellschaft Det Oestasiatiske Xom- 
pagni verteilt 10 Prozent Dividende. Wie aus K openhagen  
gem eldet wird, schließt D et O estasiatiske K o m p a g n i ‘ihr v e r 
flossenes 'G eschäfts jahr mit einem B etriebsüberschuß  von 
16 585 962 Kr. ab, de r  sich du rch  G ew innvortrag  vom Vor- 
ja'hre im B etrage  von' 4 324 473 K r .auf 20 910 435 Kr. erhöht. 
D er ’B etriebsüberschuß ist diesm al um  etw a zwei Mill. Kr. 
höher als im V orjahre. D er  bevors tehenden  G.-V. w ird die 
Verteuung e in e r 'D iv id e n d e  von 10 P rrozen t vorgeschlagen 
(wie im V orjahre).

Leffland.
Außenhandel. N ach  vorläufigen A ngaben be trug  im 

D e z e m b e r  v. J .  der  W ert der  E i n f u h r  25,5 Mill. Lat, 
der W ert der A u s f u h r  19,6 Mill. Lat, mithin der  E in fuhr.  
Überschuß 5,9 Mill.

F ü r  d a s  J a h r  1 9 2 7 betrug  der W ert d e r  E i n f u h r
245,8 Mill., der  W ert der  A u s f u h r  220,2 Mill., mithin der  
E i n f u h r ü b e r s c h u ß  2 5 , 6  Mi l l .  L a t .  — Seit dem 
Jah re  1925, das einen E infuhrüberschuß  von 101,0 Mill. Lat 
aufwieß, hat die Passivität de r  H andelsb ilanz abgenom m en; 
sie be trug  1926: 71,8 Mill. und  schließlich 1927 nur 25,6 
Mill. Lat. Die E infuhr ha t in den letzten drei Jah re n  s tä n 
dig abgenom m en  (280,6 Mill., 260,3 Mill., 245,8 Mill. Lat) 
Und die A usfuhr zugenom m en (179,6 Mill., 188,5 Mill 220 2 
Mill. Lat).

Ein Verzeichnis der zur Einfuhr genehmigten Patent- 
Arzneimittel w ird  im Reg.-Anz. vom 11. F eb rua r  d. Ts. ver- 
°ffentlicht.

Besteuerung von Ausländern. Viel Staub aufgew irbelt 
Yurde durch eine A nordnung der  S t a a t s k o n t r o l l e ,  
(*aß Ausländer, die nicht in Lettland leben, aber  aus in L e t t 

land gem achten  G eschäften E inkom m en beziehen, diesen 
Teil ihres E inkom m ens in Lettland zu ersteuern haben. Das 
F i n a n z m i n i s t e r i u m  hat nun die S teuerbehörden  a n 
gewiesen, die E r h e b u n g  dera r t iger  S teuern  einstweilen 
e i n z u s t e l l e n .  — Z u r  V e r m e i d u n g  v o n  D o p p e l 
b e s t e u e r u n g  m üßte  auch zwischen D eutschand  und L e t t
land ein en tsprechendes A bkom m en getroffen werden, ähnlich 
dem, das eben, wie in de r  Nr. 5 des „ O .-H .“ g em e ld e t  
wurde, zwischen D eutschland und D änem ark  abgeschlossen 
w orden  ist.

Beteiligung von Ausländern an der Gründung Iettlän- 
discher Gesellschaften. An der  G ründung  von A ktiengese ll
schaften mit einem Kapital von w eniger als 20 000 Lats 
sowie von Banken-, L om bard- und V ersicherungsak tiengese ll
schaften dürfen  A usländer sich nicht beteiligen. Bei jeder 
anderen  G ründung  von Aktiengesellschaften verlangt das  
Gesetz nur, daß  mindestens zwei le ttländische B ürger dabei 
beteiligt sind. Die Zahl de r  G ründer bei A k tiengese ll
schaften be träg t mindestens fünf, bei Anteil-Gesellschaften 
drei physische oder juristische Personen. Auch die Rechte 
de r  A usländer in der  G eschäftsführung von A ktiengese ll
schaften sind s ta rk  beschränkt. W ährend  bei industriellen 
Aktien- und  A nteilgesellschaften de r  Anteil der  nichtlettlän- 
dischen B ürger im V orstand sowie in d e r  Revisionskom mission 
noch 3/4 d e r  M itglieder um fassen kann, w obei jedoch der 
Vorsitzende in beiden O rganen  ein L ettländer sein muß, ist 
die Beteiligung de r  A usländer an  diesen Stellen bei allen 
anderen  Aktien- und  Anteilgesellschaften — mit A usnahm e 
der V ersicherungsgesellschaften  — auf x/ 3 d e r  Mitgliederzah) 
beschränkt, w obei ihnen w eder  das Amt des Vorsitzenden 
noch des le itenden D irek tors  über tragen  w erden  darf. Bei 
Gesellschaften der  V ersicherungsbranche dürfen  A usländer 
w eder  im V orstand noch in der  Revisionskom mission v e r 
treten sein.

F ü r  Liquidationskom m issionen gelten in den  gleichen 
B ranchen analoge Bestim m ungen. F ü r  „offene H an d e lsg ese l l
schaften“ und  K om m anditgesellschaften  g ib t es hinsichtlich 
der  Beteiligung ausländ ischer S taa tsangehöriger  keine B e 
schränkungen. Die „G esellschaft mit beschränk ter  H a f tu n g “ 
ist in Lettland nicht bekannt.

Wirtschaftsberichte der Bank von Lettland. F ü r  d ie 
jenigen, die sich zu Geschäfts- o d e r  S tudienzw ecken an  H and 
authentischen Materials über die W irtschafts lage Lettlands 
unterrichten wollen, bieten die W irtschaftshefte  der  L ettlands
bank eine reichhaltige Uebersicht. Zu Beginn eines jeden 
Heftes, das in englischer Sprache erscheint (Bank of Latvia, 
Economic Review, zuletzt erschien H eft 4, D ezem ber 1927) 
finden sich rege lm äß ig  kurze  statistische A ngaben über R e 
gierungsform , Land, Bevölkerung, Industrie, B anken und F i 
nanzwesen. E s  folgt d e r  H auptteil, beginnend mit einem 
U eberb lick  über die wirtschaftliche G esam tlage. Im  H a u p t 
teil w erden  des w eiteren ausführlich behandelt Landwirtschaft, 
Industrie, A rbeitsm arkt und Lebensunterhaltskosten , A u ß en 
handel, Zolltarif, H andelsvertre tung  mit Sow jetrußland , T ra n 
sittarif, E isenbahnen, E isenbahntarif,  Schiffahrt, G eldm arkt, 
Bank v. Lettland, Privatbanken, Staatsfinanzen und Kredite.

Latvijas Banka
(Staats- und E m issions-B ank der R epublik  Lettland).

W o c h e n  - U e b  e r s i e h t  
vom 29. F eb rua r  1928 in Lats-Goldfrank.

A k t i v a .
1. Gold in M ünzen und B arren  in der

Kasse und  in ausländischen E m issions
banken ............................................................

2. Ausländische Valuta . . . . . .
3. S i l b e r g e l d .....................................................
4. S taatskassenscheine und M etallscheide

münze ...................................................................
5. K urzterm inierte Wechsel .
6 . D arlehen gegen  Sicherheiten . . . .
7. Sonstige A k t i v a ...............................................

Total Ls- 231382 852,69

P a s s i v a .
1. G rundkapital ......................................... Ls- 14 385 276,42
2. R e s e r v e k a p i t a l ............................................. ........  2 612 127,
3. S p e z i a l r e s e r v e n ................................. • • • >> 2 500 000,
4. B anknoten  im U m l a u f .................................. ........  38 589 000,
5. E i n l a g e n ..................................................................... 10 837 727,34
6 . Laufende R echnungen . . . . . .  „ 54 271 600,77
7. S taatskonti und  S taa tsdepositen  . . .  „ 99528559,42
8 . Sonstige P a s s i v a ........................................  ,, 8  658 561,74

Total Ls. 231 382 852,69

Ls .. 23 687 716,92
„ 61 221 015,98
„ 3 895 496,—

8  840 884,25 
„ 79 838 859,46
„ 47 271. 308,41

6 627 571,67
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Estland.
Außenhandel. Im  J a n u a r  d. Js . betrug  der W ert der  

E i n f u h r  8,54 Mill. E .-Kronen, der W ert de r  A u s f u h r  
8,20 Mill. E .-K ronen, mithin der  E infuhrüberschuß  0,34 Mill. 
Viel um stritten  ist in E s tlan d  eben die F rage, ob nicht zur 
Belebung des E xports  von E s t l a n d  n a c h  E n g l a n d  eine 
Linie Reval—London mit Kühlschiffen errichtet w erden  soll, 
und  zw ar mit S taa tsunters tü tzung (137 000 Kr.). — Mit Recht 
w ird  vor neuen  E xperim en ten  gew arnt, da man dam it schon 
genügend  schlechte E rfah rungen  in den  ersten fünf Jah ren  
des Bestehens der  Republik  gem acht hat. Bekanntlich  geht 
je tzt de r  L ebensm itte lexport Estlands vorherrschend  nach 
Deutschland. E ine D am pfschiffsverb indung Reval—London 
besteht bereits, w egen  M angel an  L adung  m uß ab e r  oft 
noch R iga  angelaufen  w erd en ; w ozu nun noch eine Linie 
schaffen? M an geht wohl nicht fehl, w enn man annimmt, 
d aß  dieser P lan aus einer gewissen V erärgerung  d a rü b e r  e n t
standen  ist, daß  es mit dem  H ande lsverträge  E s tlan d -D eu tsch 
land  nicht vorw ärts  geht. Lieber schaffe m an doch das H in 
dernis für den F o r tg an g  dieser V erhandlungen aus dem  
W ege, indem  m an den b i l l i g e n  A n s p r u c h  D e u t s c h 
l a n d s ,  d a ß  s e i n e  S t a a t s a n g e h ö r i g e n  f ü r  d i e  
E n t e i g n u n g  v o n  G r u n d  u n d  B o d e n  i n  g l e i c h e m  
M a ß e  e n t s c h ä d i g t  w e r d e n ,  w i e  d i e  A n g e h ö 
r i g e n  a n d e r e r  S t a a t e n ,  anerkennt.

Silbermünzen von 1 und 2 Kronen sollen geprägt werden. 
Die M ünzen sollen einen 50 prozentigen  S ilbergehalt haben. 
M aschinen zum P rägen  von Silberm ünzen sind bereits v o r 
handen.

Fahrpreisermäßigung Estlands für Messebesucher. Das
„ D e u t s c h e  A u s s t e l l u n g s  - u n d  M e s s e a m t '  
schreibt: Wie amtlich bekannt wird, hat sich der  Tarifkonseil 
des estnischen V erkehrsm inisterium s in einer seiner letzten 
Sitzungen entschlossen, denjenigen Personen, w elche a u s 
ländische M essen besuchen, auf den  estnischen E isenbahnen 
eine F ah rp re ise rm äß igung  von 25 P rozen t zu gew ähren . D er 
M essebesucher m uß vor Antritt der Reise beim  F a h rk a r te n 
schalter des Bahnhofs, von w elchem  er seine Reise beginnt, 
seinen M esseausweis vorw eisen und  erhält eine F a h rk a r te  
gegen  Z ahlung des vollen Preises, was auf dem  M esseausweis 
en tsprechend  verm erkt wird. Bei der  R ückreise  hat de r  
Reisende auf dem  G renzbahnhof diesen M esseausweis im 
Fah rkartenscha lte r  abzugeben, w obei ihm eine R ück fah rk a rte  
mit einer P re ise rm äß igung  von 50 Prozent ausgegeben  wird. 
Die F ah rp re ise rm äß igung  wird sowohl In ländern  wie A us
ländern  bei F ah rten  zu M essen durch E s tland  gew ährt.  Auch 
die Reisebüros können solche Fahrscheine  zu erm äßig ten  
Preisen ausgeben .

Verzollung von Warenumschließungen. N ach  zuverläs
siger M itteilung ist die F rag e  der  V erzollung von W a re n 
um schließungen nicht einheitlich durch das  estnische Zoll- 
gesetz geregelt.  E s  w erden  jedoch  Puppen, Spie lw aren  
und Christbaum schm uck in d e r  Regel nach  dem  R eingew ichte  
verzollt. Mithin w ird  das Gewicht der  gew öhnlichen K a r
tons, die meistens nur mit D rah tk lam m ern  zusam m engehalten  
werden, von dem  R ohgew ich t abgezogen . H ierbei w ird  so 
verfahren, d aß  zunächst das R ohgew ich t der K artons e rm it
telt wird. A lsdann w ird  ein K arton  ohne Inhalt verw ogen 
und die T a ra  prozentual von d em  ermittelten R ohgew icht 
abgezogen.

Revolver und Riechmittel w erden, da  sie in der  Regel 
in O riginalkartons oder in K artons aus feinerem  Stoffe v e r 
sandt w erden, z. B. nach  dem  R ohgew ich te  verzollt.

Sind den Sendungen  nach  E stland  genaue  G ew ich ts
spezifikationen beigefügt, so w erden  diese in de r  Regel 
de r  Verzollung zugrunde ge leg t und in einzelnen Fällen  
durch Stichproben nachgeprüft .  (I. u. H .-Ztg .)

Das schwedische Streichholzmonopol in Estland ge
sichert. Die V erhandlung  zwischen den V ertretern  der  est- 
ländischen R egierung  und Svenska T ändsticksak tiebo lage t 
haben jetzt, wie „S tockholm s D a g b la d “ meldet, zu dem  
Ergebnis  geführt, d aß  beide P arte ien  ein A bkom m en u n te r 
zeichnet haben, nach  dem  einer in E s tland  zu b ildenden G e 
sellschaft mit einem A ktienkapita l von 4 Mill. Kr. das 
Alleinrecht zur H ers te llung  u nd  zum V erkauf von S tre ich 
hölzern in E stland  übertragen  wird. D urch  dieses- A b 
kom m en erhält der estnische S taa t zunächst eine einmalige 
A bgabe von 3 Mill. Kr. und au ß erd em  eine jährliche Abgabe, 
deren H öhe von dem  erzielten Gewinn bezw. d em  Konsum 
abhängt. Im  Z usam m enhang  mit diesem A bkom m en hat 
sich die V erw altung von Svenska T ändsticksak tiebo lage t 
bereit erklärt, gewisse vom Staate  garan tie r te  Obligationen 
im B etrage von zusam m en 7 Mill. Kr. zu übernehm en. Da

vor dem  Inkrafttre ten  des neuen A bkom m ens die Z us tim 
m ung des estländischen Landtages  zu verschiederten G e 
setzesänderungen  erforderlich ist, w erden  vorläufig w eiter 
keine E inzelheiten  über den  Inhalt desselben veröffentlicht.

Freie Sfadt Danzig.
Die Bank von Danzig. D er Reingewinn für 1927 beträg t 

nach  verschiedenen Abschreibungen und Rücklagen  1 385 066 
Gulden (1926: 1 318 087 Gulden). Es wird vorgeschlagen,
von dem  R eingew inn 844 116 G uldem  dem  Reservefonds zu 
überweisen, der dadurch  auf 3,69 Mill. Gulden anw achsen  
w ürde, 106 709 G ulden auf neue R echnung  vorzutragen  und 
eine D ividende von 7 o/o zu verteilen. Die G enera lversam m 
lung fand  am  13. M ärz statt.

Die Danziger Bank für Handel und Gewerbe A. G. 
schlägt für 1927 eine D ividende von 10 o/o vor (1926: 9 %)■ 
D er am  24. M ärz sta ttf indenden G eneralversam m lung liegt 
der  A ntrag vor, das  A ktienkapita l um  700 000 G ulden auf 
2 500 000 Gulden zu erhöhen.

Danziger Privat-Aktienbank. F ü r  1927 wird eine D ivi
dende von 71/2 0/0 in V orschlag gebracht. Die G enera lver
sam m lung findet am  16. M ärz statt.

Schiffahrt. Im  F e b r u a r  kam en in D anzig  ein 402 
Schiffe mit 265 818 N rgt. und gingen  aus 412 Schiffe mit 
279 955 Nrgt.

Polen.
Außenhandel. Im  J a n u a r  d. Js. be trug  der W ert der 

E i n f u h r  271,1 Mill. Zloty, der W ert der  A u s f u h r  218,4 
Mill. Zloty, mithin der  E infuhrüberschuß  52 7 Mill.

Der Einfuhrzoll für Mazzes w urde  (laut Dz. Ustav 
Nr. 18) für die Zeit vom 1. M ärz bis zum 15. April d. Js. 
auf 40 0/0 des N orm alzolles e r m ä ß i g t .

Das Einfuhrverbot für Weizen und Weizenmehl ist bis 
zum 30. April d. Js. verlängert w orden.

Die Textilindustrie arbeitete  im J a h re  1927 unter v e r 
hältn ism äßig  günstigen B edingungen. Am günstigsten  kann 
die Lage der  Industrie  im B i e l i t z e r  B e z i r k  bezeichnet 
w erden. Die Spinnereien w aren  dau ern d  mit g roßen  A uf
trägen  versehen, die P roduktion  w ar schon im mer vor Beginn 
de r  Saison ausverkauft. W enn auch der U m fang  der Aufträge 
etwas zu rückgegangen  ist, so ist de r  B eschäftigungsgrad  
auch gegenw ärtig  im m er noch bedeutend . W eniger günstig 
liegen die Verhältnisse im L o d z e r  B e z i r k ,  dessen  B e 
triebstätigkeit im vorigen J a h re  recht g ro ß  gew esen  ist. F ü r  
dieses J a h r  w ird  wohl hier mit einer erheblichen E in sc h rä n 
kung  de r  P roduk tion  gerechnet w erden  müssen. D as J a h r
1927 zeichnete sich durch  eine ansehnliche U eberproduktion  
aus, die durch das Bestreben, eine V erringerung  der P ro d u k 
tionskosten herbeizuführen, veranlaß t w urde  und zu einer e r 
heblichen A nsam m lung der  L agerbestände  führte. Als Folge 
davon setzte eine sinkende Preistendenz für Baum w ollgarne 
und  R ohgew ebe  ein. D em g eg en ü b er  sahen sich die Lodzer 
Textilindustriellen genötigt, ein P re isabkom m en zu schließen. 
Allerdings betrifft dies nu r gedruck te  S om m erw aren . A u ß e r
halb de r  K onvention stehen nur  die sehr gut fundierte  und 
geleite te „W idzew ska  M an u fak tu ra“ . Wie sich diese M a ß 
nahm e ausw irken  wird, läßt sich heute  noch nicht sagen.

Energische Bekämpfung des Kartoffelkrebses. Durch 
V erordnung (Dz. U star  18) w ird  sämtlichen K artoffelbauern  
in Polen (mit A usnahm e d e r  W ojew odschaft Schlesien) die 
B ekäm pfung  des K artoffe lkrebses  zur Pflicht gem acht. Wer 
die E rfü llung  der  V ero rdnung  unterläß t,  hat zu g e w ä r 
tigen, daß  die erforderlichen M aßnahm en für seine Rechnung 
vom Starosten  durchgeführt w erden .

Verständigung in der Zementindustrie. Dieser T age 
w urde  das polnische Z em en texportsynd ika t unter dem  Namen 
„ P o l s k i  C e  m e n t  E k s p o r t “ gegründet.  Die Verkaufs- 
zentrale befindet sich in W arschau, ul. Moniuszki Nr. 1 
und  w ird  alle E xportange legenhe iten  nach  den baltischen 
Staaten, Skandinavien, G roßbritannien  mit seinen K o lo n ie n .  
Palästina, Syrien und d e r  T ürke i führen. D en E x p o r t  nach 
dem  südam erikanischen  M arkt leitet die W iener Filiale de^ 
W arschauer  Institutes. D iese Filiale w ird jedoch am  E n d e  
d. Js. geschlossen und ihre  Funktion  geh t dann  auf die W a r 
schauer Zentra le  über. D iese V ers tänd igung  in de r  Z em ent
industrie ist ein w eiterer Fortschrit t  auf d em  W eg e  der V er
einigung dieses in E xportange legenhe iten  so w ichtigen Wirt 
schaftszw eiges des polnischen W irtschaftslebens. (KattoW- 
Z tg .;

Polen bevorzugt Stettin. Ermäßigte Eisenbahnfracht2i1 
für Bunkerkohle. „D anz iger  N eueste  N achrich ten“ s c h r e i b e n

W ie die polnische offiziöse T e leg rap h en ag en tu r  ( P ^ 1 
meldet, w ird dem nächst eine V erordnung des V e r k e h r s 
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ministers bekanntgegeben , w onach zeitweilig die E ise n b ah n 
frachten f ü r  B u n k e r k o h l e n t r a n s p o r t e ,  die in g a n 
zen Zugtransporten  von mindestens 700 To. mit der  B es tim 
mung nach S t e t t i n  au fgegeben  w erden, erm äß ig t w erden. 
Diese E rm äß ig u n g en  kom m en in F rag e  bei T ransporten  über 
D raw ski Mlyn (Dratzigmiihle) und Poznan, T am a  G arbarska  
(Posen, Bahnhof G erberdam m ). Bei diesen T ranspo rten  wird 
eine G ebühr von 6,20 ZI. für die Tonne erhoben. O bige 
V erordnung  soll in g ro ß em  M aße zur S t e i g e r u n g  des 
B unkerkohlenexports  über Stettin beitragen. Gleichzeitig 
w ird  die M öglichkeit geschaffen, die Kohle über Posen 
zum W eitertransport a u f  d e r  W a r t h e  u n d  O d e r  nach 
Stettin zu befördern. D er  Posener H afen  besitzt nach  der 
Pat-M eldung eine U m schlagsfäh igkeit von etwa 3000 To. 
täglich.

Verordnung des Staatspräsidenten vom 14. Dezember 
1927 über die Regelung der Wechselverhältnisse, für welche 
die Bestimmungen des Handelskodexes des Jahres 1808 gel
ten. (Dziennik U s ta r  Nr. 114 vom 23. D ezem ber  1927.)

Auf G rund von Art. 44 Abs. 6 d e r  V erfassung und des 
G esetzes vom  2. A ugust 1926 über die E rm äch tigung  des 
S taatspräsidenten, V ero rdnungen  mit G esetzeskraft zu e r 
lassen (Dz. Ust. Nr. 78 Pos. 443) treffe ich folgende V e r 
fügung:

Artikel 1.
E s  verjähren  am  30. Jun i 1928 jegliche F o rderungen  

der  Besitzer von W echseln, welche vor dem  1. J a n u a r  1925 
ausgestellt und zahlbar w aren.

Die F o rd e ru n g en  der  Besitzer von W echseln, welche 
vor dem  1. J a n u a r  1925, ausgestellt und  nach  diesem D atum  
zahlbar waren, verjähren  mit Ablauf von 3 Jah ren ,  gerechnet 
vom T a g e  der  Fälligkeit des Wechsels, nicht früher jedoch, 
als am  30. Jun i 1.928.

F ü r  Wechsel, w elche unter Abs. 1 u nd  2 dieses A r 
tikels fallen, w erden  die T erm ine  für die A usübung j e g 
licher Tätigkeit  zw ecks W ahrung  de r  W 'echselansprliche bis 
zum  30. Jun i 1928 verlängert.  R ückfo rderungen  der  In d o s 
santen un te re inander und gegen  den  A kzeptan ten  o d e r  A us
steller verjähren  nach  einem Monat, gerechnet vom Tage , 
an w elchem  d e r  Indossant den  W echsel ausgekauft hat, 
oder  an w elchem  ihm eine K lage zugestellt w urde, nicht 
früher jedoch, als a m  30. Jun i 1928.

Artikel 2.
O bige Bestim m ungen finden keine A nw endung auf 

Wechsel, w elche vor d em  30. Ju li 1914 zah lbar  waren.
Artikel 3.

A usgenom m en von A rtikel 1 w erden  Wechsel, welche 
im Augenblick des Ink ra f ttre tens  d ieser V erordnung  sich im 
Bereich de r  Union des Sozialistischen Sow jetrepubliken  b e 
finden.

E s  w erden  die F ris ten  bezüglich der  eben genannten
W echsel im Bereich des A ppellationsgerichts W arschau  zur 
A usübung jeglicher Tätigkeit  zw ecks W ah ru n g  der  W echsel- 
ansprüche, nicht ausgeschlossen  die V orladung  de r  W echsel - 
Schuldner, vor Ablauf der  in Artikel 189 des  H an d e lsg ese tz 
buches vorgesehenen  fünfjährigen Frist1, h ingegen  im Bereich 
des Appellationsgerichts Lublin die F ris ten  zur V orladung
der Indossanten  desgleichen zur A usübung des R e g re ß a n 
spruchs bis zum E rlassen  einer w eiteren  V erordnung  durch 
den M inisterrat verlängert.

Artikel 4.
V or P räsen tierung  der  in den  Artikeln L und 3 beze ich 

n t e n  W echsel zur Zahlung, kann  jed e r  In teressierte  die 
W echselsum m e zuzüglich der  nicht verjährten  Zinsen auf 
Kosten und  G efah r des Besitzers im G ericht des Z ah lu n g s 
orts h in terlegen; falls der  Zah lungsort sich im Bereich
der Union der  Sozialistischen Sow jetrepubliken  befindet,
erfolgt die H in te rlegung  im K reisgericht W arschau  ohne 
Rücksicht auf die H öhe de r  Summe.

Mit dem  Augenblick der  H in te rlegung  de r  W'echsel- 
sunime, kann  je d e r  In teressierte  im  K lagew ege die A uf
hebung de r  Sicherheit für diese F o rd e ru n g  bean tragen :
Löschung de r  H ypo thek , R ückgabe  des Pfandes, E n t 
lastung des Bürgen.

Artikel 5.
E s  können W echse lforderungen für Wechsel, welche 

fiicht un te r  die V ero rdnung  des S taa tspräsiden ten  vom 14.
Mai 1924 über die A ufw ertung privatrechtlicher F o rd e ru n g en  
[Dz. Ust. vom J a h re  1925 Nr. 30 Pos. 213) fallen, auf
Zloty au fgew erte t  w erden, sofern eine Analogie nach den  in 
der angeführten  V erordnung  und in ihren E rgänzungen  e n t
haltenen G rundsä tzen  beg ründe t ist.

Artikel 6.
E s  können polnische S taatsangehörige , welche vor dem

7. N ovem ber 1917 Besitzer von W echseln w aren , welche im 
Bereich de r  je tz igen U nion d e r  Sozialistischen S o w je trep u 
bliken nach d iesem  D atum  fällig w aren, ohne  A nfertigung 
eines P ro tes te s  N achforschungen  gegen  im  Bereich de r  P o l
nischen Republik  w ohnhaften  G läubiger durchführen  inne r
halb von 6 M onaten vom T ag e  des Ink rafttre tens  d ieser 
V erordnung  oder am  T ag e  der  Fälligkeit des W echsels, 
sofern de r  W echsel erst nach  dem  T ag e  des Inkraft-! 
tretens dieser V ero rdnung  fällig ist.

Artikel 7.
Bis zu der in Artikel XVI ff des R igaer  V ertrags  (Dz. 

U st .1921 Nr. 49 Pos. 300) vorgesehenen  V errechnung, k ö n 
nen W echse lforderungen, w elche aus irgendeinem  Titel früher 
o d e r  je tzt im Besitz russischer und  ukrain ischer staatlicher 
und privater Anstalten sich befinden, welche noch bestehen  
o d e r  liquidiert und nationalisiert w urden , endlich im Besitz 
physischer und  juristischer Personen  w aren  o d er  sind, 
welche früher o d e r  je tzt ihren W ohnsitz oder Sitz im  B e 
reich de r  U nion der Sozialistischen Sow jetrepubliken  hatten, 
nur mit G enehm igung des F inanzm inisters eingetrieben 
w erden.

Ist jedoch ein W'echsel an  die vorbezeichneten A n 
stalten o der  Personen  auf G rund eines Indossam ents  ü b e r 
gegangen , so kann  der In h ab er  des W echsels — falls er 
polnischer S taa tsangehöriger  ist — die T ilgung  desselben 
mit den w eiteren  Rechtsfolgen, die in Art. XVI der  V e ro rd 
nung  des S taa tspräsiden ten  vom 14. N ovem ber  1924 über 
das W echse lrecht (Dz. Ust. Nr. 100 Pos. 926) vorgesehen  
sind, verlängern.

Die B estim m ungen dieses Artikels finden keine A n 
w endung  auf W echsel, w elche nach  U nterze ichnung des 
R igaer  V ertrags  ausgestellt w urden.

Artikel 8.
Mit der  D urchführung  dieser V erordnung  wird der 

Justizm inister im E invernehm en  mit dem  F inanzm inister 
und dem  Minister für H ande l und G ew erbe  betraut.

RufjflaniL
Außenhandel. Im  J a n u a r  d. Js. be trug  der W ert der 

E i n f u h r  58,2 Mill. Rbl., der  W ert der  A u s f u h r  42 Mill. 
Rbl., mithin der  E in fuhrüberschuß  16,2 Mill. Rbl. — Trotz 
S te igerung de r  Ausfuhr an d e re r  Lebensm ittel läßt sich der 
Ausfall in de r  G etre ideausfuhr nicht ausgleichen. W enn in 
der  E infuhr Rohstoffe  zurückgingen, so konnte doch die e in 
mal begonnene vers tärk te  E in fuhr von M aschinen zum Aufbau 
der  Industrie  nicht gehem m t w erden, sie hielt sich auf der  
H öhe  des D ezem ber v. Js.

Mangel an Lebensmitteln und Waren des ersten Bedarfs- 
Die O rganisation d e r  S ow je treg ierung  zur Beschaffung von 
G etreide hat versagt. N icht bloß, d a ß  Getreide für den  E x 
port nicht in g enügende r  M enge zu beschaffen ist, sogar für 
die V olksverpflegung fehlt es an  G etreide und sonstigen L e 
bensmitteln, so d a ß  zur Zuteilung von Rationen gegriffen  
w erden  m uß te ;  doch auch  an Textilw aren  macht sich ein 
em pfindlicher M angel geltend, ebenso fehlt es an P ap ie r - 
und  G um m iwaren. Mit Fleisch und K artoffeln ist der  B in
nenm ark t gen ü g en d  versorgt.

Flugpostlinie Leningrad-Berlin. Mit de r  „D eru lu f t“ 
w urde ein V ertrag  über A nschluß Leningrads an  die eu ro 
päischen F lugpostlinien abgeschlossen. Die Linie geht über 
L en ingrad—R ig a—Berlin, die S trecke wird an  einem Tage z u 
rückgelegt.

Die Lena-Goldfields-Konzession. die sich bekanntlich,
wie schon vor d em  W eltkriege, in englischen H änden  
befindet, ha t in einem J a h re  499 Pud Gold ausgebeute t.  
In die V ervollkom m nung de r  Betriebsanlage  ̂ sind bereits 
12 Mill. Rbl. h ineingesteckt w orden, w eitere  13 Mill. sollen 
folgen. D ie neue B aggeran lage  soll die vollkommenste d e r  
W elt sein. D e r  Sow jetstaat bezog  vom K onzessionären A b 
gaben  im B etrage  von 2 Mill. Rbl. Die K onzession liegt 
im N orden  Sibiriens am  Lenafluß.

Cer Sowjetgoldtrust. Die Goldtrust de r  Sow jets  sind 
in e i n e n  Sow jetgo ld trust zusam m engeschlossen w orden . 
Die G oldgew innung soll um  über 80 o/o gehoben  w erden . F ü r  
die Entw icklung d e r  Anlagen für G oldgew innung  sind 
24 Mill. Rbl., für A rbeite rw ohnungen 2 Mill. Rbl. vorgesehen  
w erden ; in fünf J a h re n  sollen 22 G oldw äschereien von ru s 
sischen Fabriken  hergestellt w erden , davon sind sieben 
W äschereien bereits in Arbeit.
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‘Finnland
Außerordentlich günstige Entwicklung der Banken im 

Jahre 1927. W ie aus den je tzt vorliegenden Jahresabsch lüssen  
der  B anken  Finnlands erhellt, können diese das J a h r  1927 
in ihrer Geschichte als eines de r  g länzendsten  verzeichnen. 
W ir en tnehm en darüber  „B ö rsen “ folgenden, K. E. D. g e 
zeichneten w enig gekürz ten  Bericht:

Die bereits 1925 zu beobach tende Geldflüssigkeit, die 
auch 1926 angehalten  hat, kennzeichnete  auch das J a h r  
1927, in dem  die B anken  — besonders zum H erbs t — M ühe 
hatten, alle verfügbaren  Mittel unterzubringen. T ro tzdem  b e 
steht für sie noch  lange keine G efahr der  Ueberkapitalisie- ' 
rung, denn ungeach te t aller E rw eite rungen  ist ihnen eine F i 
nanzierung  der  H olzveredelungsindustrie , die einen b e d e u 
tenden Teil ihres Betriebskapitals  aus E ng land  und Amerika 
unter Bürgschaft der  finnländischen G roßbanken  erhalten 
hat, noch im m er nicht möglich gew esen. Vermutlich w erden 
die B anken nunm ehr in dem  M aße, wie es die eigenen Mittel 
zulassen, diese Bürgehaften , w eche eine unbedingte  V o r
aussetzung zur E rlan g u n g  ausländischer Anleihen gew esen  
sind, versagen  und auf diese W eise die kapita lschw ächere  In 
dustrie des Landes zwingen, das einheimische —- allerdings 
etwas teuere Kapital in A nspruch zu nehm en.

Das gesam te  Aktienkapita l der  Banken belief sich Ende.
1927 auf 920,5 Mill. Fm k. gegen  792,9 im J a h r e  1926 und 
d e r  G esam tum satz  beläuft sich auf 9540,6 Mill. F m k. gegen 
8232,4 Mill. F m k. im J a h re  zuvor. H ie rv o n  entfallen auf 
die vier G roßbanken  — N ord iska  Föreningsbanken, Kansallis 
O sakepankki,  U nionbanken  und H elsingfors A ktiebank --- 
allein 6611 Mill. Fm k.

Die gesam ten  E inzah lungen  beliefen sich auf 6977 Mill. 
Fm k. (6100 i. J .  1,926) und  die A uszahlungen be trugen  ins
gesam t 8135 Mill. Fm k. (7103 i. J .  1926). Die R ed iskon tie 
rungen  erreichten bei Finnlands Bank E nde  D ezem ber a l le r 
dings nur 55 Mill. Fm k. U ebrigens haben  die G roßbanken  
dieses Sicherheitsventil im Laufe des vergangenen  Jah res  
überhaupt nicht gebrauch t und die kle ineren Banken haben  
es auch n u r  in geringerem  U m fange  benutzt. U m  ihr Kapital 
arbeiten  zu lassen, hat Finnlnads Bank ihre d irek ten  A us
leihungen an Private  wesentlich erhöht, und  dieses Konto  ist 
im Laufe des J a h re s  auf nicht w en iger  als fast 200 Milt.. 
Fm k. angeschw ollen. D iese M aßnahm e bedeu te t für d ie  
P riva tbanken  begreiflicherw eise eine recht fühlbare K o n 
kurrenz.

Z um  ersten Male seit 1916 weisen die Privatbanken  g e 
g enüber  dem  Auslande eine ak tive  Bilanz auf, näm lich plus 
14 Mill. Fm k. gegen  minus 46 Mill. Fm k. im J a h re  1926 
und minus 907 Mill. Fm k. 1921, d e m  in d ieser Beziehung- 
ungünstigsten  Jah re .

D er  gesam te  R eingew inn be trug  176,7 Mill. F m k. gegen
160,9 i. J .  1926. Berücksichtig t man, daß  das Aktienkapital 
eine E rh ö h u n g  um 16. P rozen t erfahren  hat, so ist die A us
beute des B erichtsjahres doch etwas geringer als 1926, in 
dem  der  Reingew inn den  des V orjahres um  über 20 Prozent 
übertraf, ohne daß  eine w esentliche V erg rößerung  des A k 
tienkapitals eingetreten  w äre. V erursacht ist diese verhä ltn is
m äßig  geringere  Ausbeute keinesw egs durch  erhöhte  A b 
schreibungen oder Rücklagen, w ozu  keine V eranlassung g e 
geben  war, sondern  durch  die infolge des G eldreichtum s e r 
folgte Senkung der  Auslandszinsen, die angesichts der  K o n 
kurrenz der S parkassen  durch  eine E n tsp rechende  H e r a b 
setzung de r  Inlandzinsen nicht ausgeglichen  w erden  konnte. 
Die hohen U nkosten  — oft 2,3 P rozen t vom U m satz  — 
sind ebenfalls nicht ohne E influß  geblieben. D aß  die D iv i
denden durchschnittlich nur eine E rhöhung  um 1 Prozent 
erfahren konnten, bedeu te t für die A ktionäre eine E n t 
täuschung. Wie unerw arte t  sie war, erhellt schon aus dem  
U m stande, d aß  der  Index  der  B ankak tien  im Laufe des 
J ah res  um  über 40 Prozent gestiegen  war. D er  B örsenkurs  
der Aktien der  vier G roßbanken  be trug  z. B. E n d e  1926 bei 
durchschnittlich 14 Prozent D ividende und 7,8 tatsächlicher 
Verzinsung 179 gegen  14,75 bezw. 5,4 und  272 E n d e  1927. 
Wie unvorteilhaft diese Verzinsung war, geh t aus einem V e r 
gleich mit den von soliden Sparkassen  g ew ährten  Zinsen 
hervor, die etwa 7 Prozent betragen.

I ro tz  dieser bescheidenen Verzinsung hielt sich der 
Börsenkurs auch im neuen Jah re ,  da  m an G erüchten  über 
bevorstehende Neuemissionen Glauben schenkte. E rs t  in den 
letzten W ochen ist ein S turz de r  B ankaktienkurse  eingetreten, 
weil die B ew ahrheitung  dieser H offnungen zu lange auf sich 
w arten  läßt.

Die E ntw ick lung  des B ankw esens im vergangenen  Jah re  
zeigt jedenfalls ziemlich klar, daß  die V erluste der N a c h 
kriegszeitzeit abgew ickelt w orden  sind und d aß  die Banken 
Finnlands in der  Lage sein w erden, die schw ierigen A uf
gaben  zu lösen, die mit d e r  F inanzierung  des H andels  und 
de r  Industrie  des Landes verbunden sind.

Zollzuschläge. Die Zollzuschläge, die de r  S taa tsra t zu 
den sog. „S te rnchenpositionen“ am 30. D ezem ber 1927 b e 
schloß, be tragen  ebenso wie 1927 für die nächsten  zwei J ah re
2 Prozent.

Geplante Verkehrsregelung zwischen Finnland und Est
land. Eine Kommission von V ertre tern  beider Länder tag te  
in Reval und  arbeite te  V o r s c h l ä g e  zur V erbesserung  des 
V erkehrs  zwischen Finnland, den baltischen Staaten, Polen 
und  D eutschland  aus. Mit Hilfe s taatlicher U nters tü tzung 
soll de r  D a m p f e r v e r k e h r  z w i s c h e n  F i n n l a n d  
u n d  E s t l a n d  (Passagiere  und  Frachten) t ä g l i c h  s ta t t
finden, wozu der  Bau zw eier neuer D am pfer  in Aussicht g e 
nom m en  w urde. D iese D am pfe r  sollen auch für den W in te r
verkehr tauglich sein. D er  T rans itverkehr R e v a l  — R i g a  — 
E y d  k ü h n e n  und R e v a l  — R i g a  — W a r s c h a u  soll 
bequem er und  schneller gestaltet w erden .

Einen Dampferdienst für die Auswanderung von Finn
land nach Kanada und den Vereinigten Staaten will die 
schwedische Amerikalinie einrichten. Die A usw andere r  sollen 
aus F innland  mit einem besonderen  D am pfer, der  im Bau ist, 
abgeholt und  nach S tockholm  o d er  G othenburg  zum schw e
dischen A usw andererschiff gebracht w erden. In Finnland 
sollen d irek te  F ah rk a r te n  verkauft w erden.

Der Jahresbericht der Finnlands-Bank (Report of the 
B ank of Finnland for the year  1927) g ing uns aus H els ingfo rs  
zu. E r  enthält die Bilanz nebst Gewinn- und V erlus trech
nung de r  F innlands-B ank für 1927. E s  ist daraus zu ersehen, 
d aß  den gesam ten  V erm ögensbestandte ilen  auf der  Aktivseite 
in H öhe  von 3 01.7 238 430,82 Fm k. fo lgende Passivposten ge- 
g en i ib e rs teh e n : N otenum lauf 1 514 407 11.9,00 Fm k., versch.
V erpflichtungen 633 704 051,97 Fm k., G rundkapita l 500 000 0C0 
Fm k., R eservefonds 240 462 502,11 und Grund und Boden, G e 
bäude und Inven ta r  12 000 100,00 Fm k. E s  bleibt ein R e in 
gew inn von 116 664 657,74 F m k.

Änderung der Zollverordnungen.
In Zukunft bei allen Sendungen nach Finnland Kon

nossement u n d  Konnossementkopie nötig. D er Finnisch 
D eutsche H andelskam m ervere in  teilt mit: Mit V erordnung
Nr. 313 vom 25. 11. 1927 erhielt u. a. § 71 de r  „Z o llv e ro rd 
n u n g en “ vom Ja h re  1887 folgende Fassung :

§ 71, Abs. 1. „D ie Zollm eldungseingaben  sollen A n 
gaben  enthalten, auf welche Art und  w oher die W are  nach 
F innland  gekom m en  ist, d ie  Bezeichnung, Zahl und B eschaf
fenheit de r  Kolli, die Benennung und M enge der  W are  in 
U cbereinstim m ung mit d em  K onnossem ent, dem  Frachtschein 
oder de r  F ak tu ra .  A ußerdem  ist de r  W areneigen tüm er vel" 
pflichtet, bei d e r  Zollbehandlung von W aren  dem  die V e r 
zollung vornehm enden  Zollbeam ten alle diejenigen A ngaben 
zu machen, welche für die Zollbelastung oder die H andels- 
statistik no tw end ig  sind, s o w i e  a u f  A n f o r d e r u n g  h i n  
K o n n o s s e m e n t  u n d  F a k t u r a  v o r  z u  z e i g e n . “

D er  Finnisch-D eutsche H a n d e l s k a m m e r v e r e i n  bem erk t 
d a z u :  Die finnische Zollverw altung  verlangt nunm ehr auf 
G rund  dieses P a rag rap h en  stets V orzeigung des K onnosse
mentes d u r c h  den  W areneigen tüm er. D a a b e r  die O rig inal
konnossem ente  meist bei der  V erzollung vom W are n e ig en 
tüm er nicht m ehr p räsen tiert w erden  können, ist es nötig. 
K onnossem entskopien  für d e n  W areneigen tüm er jeder  S en 
dung  beizugeben, um d e m  V erlangen de r  Zollbehörde nach- 
kom m en zu können. Dies genau  durchzuführen, stößt jedoch 
in de r  Praxis bei S a m m e l  S e n d u n g e n  mi t  m e h r e r e n  
E m p fän g ern  auf Schwierigkeiten, da der d e u t s c h e  Spediteur 
oft unmöglich bei A bsendung wissen kann, an wieviele 
E m p fän g e r  in F innland  die einzelnen Sendungen gehen. D er 
Finnisch-D eutsche H andelskam m ervere in  hat d ahe r  bei den 
finnischen Zollbehörden auf diese Schw ierigkeiten  h i n g e w i e s e n  
und die a llerdings unverbindliche Z usage erhalten, d aß  man 
bei derart igen  Sam m elsendungen  von d em  V orzeigen des 
K onnossem ents  bei de r  V erzollung absehen  wolle.

Anerkennung deutscher Schularbeit. D er Bericht der 
D eutschen  Schule in H elsingfors  über das Schuljahr 1926  27 
gibt im ersten Abschnitt „Z ur  Schulgeschichte“ das d e n k -
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w ürdige Schreiben der finnischen S chuloberbehörde wieder, 
durch welches der deutschen Schule die finnischen M ittel
schulrechte zugesprochen w urden. D as ist ein gutes Zeichen 
für die z ielbew ußte Arbeit der Schule unter B. S t u d e ;  denn  
das M ittelschulexamcn um faß t einen Aufsatz in finnischer und 
schw edischer Sprache. — E s  ist aber  auch ein schönes 
Zeugnis dafür, welches V e rs tä n d n is  die Leitung des Schul
wesens für die Bedeutung einer deutschen  U nterrichtsanstalt 
hat. Die Schule zähte 1927 rund 25 Lehrer und 250 Schüler, 
davon 108 mit deu tscher M uttersprache. Die übrigen  gehörten  
zwölf verschiedenen N ationalitäten  an! (D.A.J.)

A n m e r k u n g  d e r  R e d a k t i o n :  F ü r  den Bau eines 
neuen Schulhauses w urde  kürzlich eine Sam m lung verans ta l
tet, an  der  S t e t t i n e r  F r e u n d e  d e r  d e u t s c h e n  
S c h u l e  i n  F i n n l a n d  sich mit 12 850 M ark beteiligten.

Hursnofierungen der Finlands-BaitK.
F in n län d isch e  Mark. V erkäufer.

29. Feb. 1. März 2. März 3. März
N ew-York . , 39.70 39,70 39,70 39,70

. 193.80 193,80 193,75 193.75
S to ck h o lm  . . . . 10R7.00 1067,00 1067.00
B erlin  . . . 950,(10 950,00 950.00 9.i0,00
P aris  . . . 157,00 157.00 157.00 157,00
Brüssel . 555.0C 555.00 555.00 555.00
A m sterd am  . . . . , 1599.50 1599.00 1599,00

765.50 765,50 765.00
1059.00 1059.00 1059.00

K openhagen  ................... 1065 50 1065,00 1065,00
119.00 119,00 119,00
211,00 211,00 211,00

1068.00 10(i8.00 1068.00
B i g a ........................ 768.00 7*8,00 768,00 768.00

680.00 680.00 680,00 630,00

Der Deutsch-Finnländische Verein zu Stettin z u r  H e 
b u n g  u n d  F ö r d e r u n g  d e r  g e g e n s e  i t i g e n  H a n 
d e l s b e z i e h u n g e n  e. V. begeh t am  2 7. M ä r z  d. Js. 
das Fest seines 10 jährigen  Bestehens. Die Redaktion  des „ O s t

see-H andels“ bringt dem  in engster A rbeitsgem einschaft mit 
ihr s tehenden Verein zum Ja h re s ta g e  zehn jähriger  e rfo lg 
reicher gem einnütz iger Arbeit die herzlichsten W ünsche für 
weiteres Blühen und G edeihen dar.

Revaler Börsenkurse.
Estländische Mark.

K u r s e .
Rigaer Börsenkurse

L ettländisdie Lat. (Ls.)

G em acht 5. M ärz 7. M ärz 9. M ärz 8 . M ärz 9. M ärz 10. M ärz
Käufer Verk. K äufer Verk. Käufer Verk Käuf. Verk. Käut. Verk. Käut. V erk.

N euyork  . . . ___ 3.72 3.73 3.72 3.73 3.72 3.73 1 am erik . D o lla r . . . 5.171 5.181 5.171 5.181 5.17 5.18
L ondon  . . . -- 18.11 18.19 18.14 18.19 18.14 18.19 1 P fund  S te r l in g . . . 25.205 25.255 25.20 25.25 25.20 25. 5
B erlin  . . . . -- 88.80 89.40 88.85 89.45 88 90 89.50 100 franz. F ran cs . . . 20.25 20.55 20.20 20.50 20.20 20.50
Ile lsingfors -- 9.36 9.40 9.36 9.40 9.36 9.40 100 belg. Belga . . . . 71.85 72.55 71 80 72.55 71.85 72.55
S to ck h o lm  . . -- 99.80 100 40 99.76 100.35 99,75 100.35 100 schw eizer F ran cs 99.35 100.10 99.35 100.10 99.35 100 10
K openhagen  . -- 99 60 100 2U 99.60 100 20 99.55 100.15 100 ita lien isch e  L ire . . 27.15 27.60 27.15 27.60 27.15 27.55
O s'o . . . . -- 99.05 99 85 99.00 99.80 99.(10 99.80 100 schw ed  K ronen . . 138.70 139.40 138.70 139.40 138.70 139.40
P aris  . . . . -- 14.65 14.90 14.65 14.90 1 ».65 14.90 100 norw eg K ronen  . 137.60 138.25 137.50 138.20 137.55 138 25
A m sterdam -- 149.55 I503i 149.H0 150.40 119 60 150,10 100 d än isch e  K ronen . 138.40 139.10 138.30 189 00 13830 139.00
B iga . . . . -- 71.80 72 30 71.80 7230 71.80 7230 100 tschecho-slow ac. Kr. 15.20 15.50 15.20 15.50 15.20 15.50
Z ürich  . . . -- 71.55 72.15 71.55 72.15 71.60 72 20 100 holländ . G ulden . . 207.  ̂0 208.85 207.75 208.80 207.85 208.85
B rüssel . . . -- 5 .80 52.30 51.85 52.35 51 8-« 52.35 100 deu tsch e  M ark . . 123.30 124.25 123.30 124 2i 123.30 124.20
M ailand . . . -- 19.6 i 20.05 19 65 20.05 19 65 . 20.05 100 fin n län d  M ark . . 12.98 13.12 12.98 13.12 12.98 13.12
P rag  . . . . -- 11.00 11.20 11.00 11.20 11.00 11 20 100 estländ . M ark . . . 138.40 139.40 138.(0 139.40 138.40 139.40
W ien  . . . . -- 52.10 53.00 52.40 53.00 52.35 52.95 100 poln . Z loty . . . . 57.50 59.50 57.50 59.50 57.50 59.50
B u d ap est . . -- 05 00 65.70 65.05 65 75 65.05 65.75 100 litau isch e  L its . . . 50.85 51.70 50.85 51.70 50.85 51.70
W arsch au  . . -- 41.50 42.70 41.50 42.70 41.50 42.70 1 SS5 B -T scherw onez -- _ _ _ — —
K ow no . . . -- 36.76 37.:(0 36.70 37 30 36.70 37 30 E d e lm eta lle : Gold 1 kg 3425.00 3445.00 3425.00 3445.00 3425.00 3445.00
M oskau (Scheck) -- 192.00 193.50 192.00 193.f,0 192.00 193.50 S ilb e r  1 kg 91.00 99.00 91.00 99.00 91.00 99.00
Da n z i g . . . . -- 72.55 73.15 72.55 73.15 72.55 73.15

VrachtenmarM.
aiettiner Seefrachten. S t e t t i n ,  den 10. M ärz. Die 

allgem eine F rach tlage  an de r  O stsee blieb w eiter gedrückt. 
Infolge des schwedischen E rzgrubenarbeite rs tre iks ,  de r  sich 
allem Anschein nach  noch längere  Zeit hinziehen dürfte, 
sind nur ganz geringe E rzm engen  von Oxelösund zur V e r 
schiffung gelangt. Die vorhandenen V orräte  dürften  trotz 
de r  G eringfügigkeit d e r  Verschiffungen bald ganz  vergriffen 
sein. Von Oxelösund nach  Stettin und  D anzig  haben in der 
letzten Zeit keine V erschiffungen sta ttgefunden, so daß  
R aten  hierfür nicht notiert w erden  können. Zuletzt ist mit 
s. Kr. 3,25, Löschen Schiffs R echnung, O xelösund—Stettin 
und  s. Kr. 3,40 Löschen Schiffs R echnung, O xelösund—D a n 
zig geschlossen w orden . F ür  die w enigen A bladungen O xelö
sund—N ordsee  w ar  eine R ate  von s. Kr. 2,9—3,— fio zu 
erzielen. K o pparverksham n—D anzig  ist zuletzt mit s. Kr. 
3,15 Löschen Schiffs R echnung  geschlossen w orden .

Eine L adung  G rubenholz von Stettin nach  Iia r t lepoo l 
1 onnte zu 34/— per  F aden  geschlossen w erden. An neuen 
F rach ten  für G rubenholz nach W est I ia r t lepoo l w erden  jedoch 
nur noch R aten  von 31/— bis 31/6 g e n a n n t

Im  übrigen sind folgende F rach ten  zu nennen: Stettin— 
Reval 300 tons H afe r  9 /— ; M iddlesbrough—Stettin 400/600 
tons Pig-iron 8/— ; F o w e y —Stettin 200/250 tons C h i n a c l a y  
10/6, 11/— ; S tettin—K önigsberg  150/200 tons Cement Rm. 
51/2; S te ttin—K önigsberg  190 tons Zucker Rm. 6.— ; R e n d s 
b u r g - S te t t i n  100/300 tons Cham ottebrocken Rm. 5, ; P een e
hafen—nördl. Aarhus option nördl. A alborg 100/120 tons 
H afe r  Kr. 7— 71/2 ; Peenehafen—nördl. Aarhus option nördl. 
A alborg 150 tons H afe r  5°/o m ehr/w en iger Kr. 7 7i/>; P een e 
hafen—nördl. A arhus option nördl. Aalborg 125/150 tons 
H afe r  Kr. 7.— ; K ristiansands—Stettin 150 tons Fe ldspat Rm. 
7— 71/2 ; K rag e rö —Stettin 150/200 tons Fe ldspat Rm. 7 i 1/2 , 
K öping—Stettin 150/200 tons Feldspat Rm. 71/3—'73A; Ytterbv 
—Stettin 150/200 tons Fe ldspat Rm. 61/2 ; Y tte rby—Lübeck 
150/200 tons Fe ldspat Rm. 71/2— 73/4 ; K öping—Lübeck 150/200 
tons Fe ldspat Rm. 71/2—73/^; Stockholm Stettin loO/lfO tons 
Feldspat Rm. 6,25; K ristianssands—Stettin 130 tons Fe ldspat 
R m . 7— 71/2 ; Lillesand—Stettin 67 tons Feldspat Rm. 1— 1%) 
R isoer—Stettin 110 tons F eldspat Rm.. 7—7i/2; A rendals— 
Stettin 150/200 tons Fe ldspat Rm. 7—71/2; L ysekils—Stettin 
150 tons Fe ldspat Rm. 6.



22 O S T S E E - H A N D E L Nummer 6

mitteilungen 
der Industrie- und Handelskammer zu Stettin

Französische Reparationsabgabe.
N ach  langw ierigen  V erhandlungen  ist es d e r  deutschen 

R egierung  gelungen, mit der französischen R egierung  ein A b 
kom m en abzuschließen, durch das das bisherige E inzelerhe- 
bungsverfahren  der  2(5 prozentigen R epara tionsabgabe  inacii 
dem  V orbild  der  R egelung  mit E n g lan d  durch P au sch a l
zahlungen von R eg ierung  zu R eg ierung  erse tz t w erden  soll. 
E s  besteh t die Aussicht, daß  das E inze le rhebungsverfah ren  
d e r  französischen R epara tionsabgabe  bereits im M ärz d. Js. 
eingestellt w ird. Die A ufhebung des bisherigen V erfahrens 
wird von allen beteiligten F irm en zweifelsohne sehr b eg rü ß t 
werden. E s  ist bekannt, daß  das  je tzige E rhebungsverfah ren  
außerorden tliche  B elästigungen für den  deutschen E x p o r teu r  
wie für den französischen Im porteur mit sich bringt. J e d e r  f ra n 
z ö s i s c h e  Im porteu r  m uß den W ert der  von D eutschland b e z o 
genen W aren  besonders  deklarieren, 26 o/0 dieses W ertes  
sofort bei E m p fan g  de r  W are  als R epara tionsabgabe  an die 
französische Zollverw altung zahlen und  den von le tzterer 
über diese Zahlung ausgestellten  Repara tionsschein  dem  d e u t 
schen E x p o r te u r  übersenden. D er Im porteu r kann  info lge
dessen ein e tw aiges längeres Zahlungsziel nur bezüglich  der 
restlichen 74 o/o des K aufpreises ausnutzen. Dies hat e r fah 
ru n g sg em äß  die französischen Kaufleute häufig  veranlaßt, 
nichtdeutsche W are n  zu kaufen.

D as neue A bkom m en sieht nun die Suspendierung  der 
französischen R epara tionsabgabe  vor. Die R egelung  soll nun. 
m ehr lediglich durch monatliche Pauschalzahlungen der 
R eichsbank an  den  G eneralagen ten  für d ie  R ep ara tio n szah 
lungen in Berlin für die französische R egierung  erfolgen. 
Mit diesen Zahlungen  ha t de r  französische Im porteu r ü b e r 
haup t nichts m ehr zu tun. D ag eg en  ist die M itw irkung der 
deutschen  E x p o r teu re  bei de r  Beschaffung d e r  für diese 
Pauschalzahlungen erforderlichen Devisen eine unvermeidliche 
V oraussetzung des neuen Verfahrens. «Dies kann  nur durch 
die O rganisation  einer freiwilligen D evisenablieferung g e 
schehen, wie sie bei N eurege lung  de r  englischen R epara tions . 
ab g ab e  bereits  mit E rfo lg  durchgeführt w orden  ist. — Es 
haben d ah e r  die am  A ußenhandel mit F rank re ich  meistbetei. 
ligten deutschen  F irm en  ein Schreiben des  R eichskom m issa
riats für R epara tionslieferungen  erhalten, in d em  sie gebeten  
w erden, eine E rk lä ru n g  zu unterzeichnen, in der  sie sich zur 
Ablieferung von 30 o/0 des G esam tbe trages  ihrer a b g a b e 
pflichtigen A usfuhr nach F rankre ich  und  Algier an die 
R eichsbank und  zw ar in den ihnen aus ihrer Ausfuhr z u 
fließenden Devisen verpflichten.

D e r  Satz von 30 °/o ergibt sich aus der  la tsache ,  daß  
bei de r  g roßen  Anzahl von E x p o r teu ren  nicht jeder  die A u f 
fo rderung  erhalten  kann, sondern  nur die m eistbeteilig ten
Firmen. D en  betre ffenden  F irm en ist d ie  sofortige U n te r 
zeichnung de r  gew ünsch ten  E rk lä ru n g  und die alsbaldige 
Aufnahme de r  vorgesehenen  D evisenablieferung dringend  zu 
empfehlen, da nur hierdurch die Suspendierung  der  R e p a ra 
tionsabgabe ohne w eitere  V erzögerung  mit d e r  französischen 
R egierung  vereinbart w erden  kann.

E s  sei noch  darau f hingewiesen, d a ß  die Einstellung 
der  R epara tionsabgabe  für den  einzelnen E x p o r teu r  folgendes 
b e d e u te t :

W egfall der  bisherigen Belästigungen, also insoweit
Gleichstellung mit jedem  anderen  K onkurren ten  au f dem
französischen M ark te ; Möglichkeit, den  K aufpreis  in der 
geschäftlich no tw end igen  H öhe  zu k red it ie ren ; Z ah lung  des 
vollen R echnungsbetrages  durch den  Im porteu r;  sofortige 
V ergü tung  des G egenw ertes  der  abzuliefernden Devisen zum 
Tageskurs .

F ü r  die G esam theit der E x p o r teu re  bedeu te t  die A uf
hebung der  R epara tionsabgabe  die Sicherstellung de r  M eis t
begünstigung und die S icherung gegen  die Gefahr, daß  auch 
andere  Länder D eutschland durch die E inführung  der R e 
parationsabgabe diskrim inieren können.

Auf W unsch kann  von de r  I n d u s t r i e  - u n d  H a n 
d e l s k a m m e r  ein Aufruf des D eutschen  Industrie- und 
H andelstages, des R eichsverbandes de r  D eutschen  Industrie
und des Reichsverbandes des  D eutschen  G roß- und  Ueber- 
seehandels überlassen w erden, der  sich im Sinne der  obigen 
Ausführungen mit de r  Einstellung der  E rh eb u n g  der  f ran zö 
sischen R epara tionsabgabe  befaß t und  den deutschen  E x p o r 
teuren dringend anrät, die gew ünschte  E rk lä ru n g  für das

Reichskom m issariat für Repara tionslieferungen möglichst u m 
gehend  zu unterzeichnen, sowie die D evisenabgabe a ls j 
bald aufzunehm en.

Kriegssdiädensdiluftgeselz 
(Ausgleichs- und RufjFlandgläubiger).

Angesichts des b isherigen Verlaufs der B eratungen  des 
22. Ausschusses des Reichstages hat d e r  D eutsche In 
dustrie- und H ande ls tag  zugleich nam ens des  R eichsver
bandes de r  D eutschen  Industrie, des R eichsverbandes des 
D eutschen  Groß- u nd  U eberseehandels , des Centralver- 
verbandes des D eutschen Bank- und B ankiergew erbes  und  des 
R eichsverbandes der Privatversicherung folgendes T e le 
g ram m  an den  22. Ausschuß des  Reichstages gerichtet:

„D ie Spitzenorganisationen der gew erblichen  W ir t
schaft betonen  erneut die N otw endigkeit,  bei de r  endgültigen 
R egelung  des K riegsschäden  die A usgleichsgläubiger und  die 
G läubiger russischer V orkriegsfo rderungen  zu b e rü ck s ic h 
tigen. Sie beziehen  sich auf die in ihrer gem einsam  am  13. 
J an u a r  1928 im  Ausschuß überreichten E ingabe  enthaltenen 
Vorschläge. Ohne eine Berücksichtigung der  Ausgleichs- 
und  R uß landg läub iger  im Sinne dieser V orschläge w ürde 
die abschließende R egelung  de r  K riegsschäden nicht als g e 
rechte  B efriedigung der A nsprüche sämtlicher durch  die 
K riegsfolgen G eschäd ig ter anerkann t w erden  m üssen .“ (S. 
auch Nr. 3 des „O .-H .“ vom 1. F eb ru a r  1928.)

Seesdiiflahrf.
Der Seedienst Swinemünde—Pillau—Memel. Im  S e e 

dienst S w inem ünde—O stp reußen—M emel w erden  von der 
W iederaufnahm e dieses V erkehrs  am  28. März 1928 ab 
folgende T a r i f e  gelten :

Sw inem ünde—Z oppot 14 RM. (einschließlich R ückfahrt 
mit sechzig täg iger  G ültigkeit 21 RM.).

Sw inem ünde—Pillau 16 (24) und  Sw inem ünde—Memel
18 (27) RM. K inder von vier bis zehn J ah ren  zahlen, wie 
übrigens auch K riegsbeschädigte , die H älfte  d ieser B eträge; 
ebenso Schüler auf Ferienkarten  und  S tudenten  bei der  Fahrt 
vom und  zum Sem ester. D aneben  w ird  diese E rm äß igung  
auch solchen J u g en d g ru p p en  von 10 und m ehr Personen 
gew ährt,  die unter die von de r  D eutschen  R eichsbahn-G e
sellschaft anerkann ten  Jugendpflegezw ecke  fallen. A ußerdem  
w erden  zur besonderen  F ö rderung  der  Ju g en d w an d e ru n g  in 
allen diesen Fällen für Gesellschaftsreisen von 20 und m ehr 
T eilnehm ern  doppelte  E rm äß ig u n g en  auf die einfachen F a h r 
preise (d. h. nicht auf die R ückfahrka rten ; gew ährt.  In 
diesen Fällen  w ürde  also die F ahrt  Sw inem ünde—Zoppot 
3,50, Sw inem ünde—Pillau 4 und Sw inem ünde—Memel 4,50 
RM. kosten. Allerdings gilt dieser Tarif  nur in den Monaten 
März, April, Mai, Juni, Sep tem ber u nd  O ktober 1928. D er 
Seedienst w ird  1928 vom 28. März bis 16. O k tober ve r
kehren  und v o n  P f i n g s t e n  (2 6. M a i )  b i s  E n d e  
A u g u s t  viermal wöchentlich mit beiden Schiffen „ H a n se 
s tadt D anz ig“ und „ P re u ß e n “ betrieben und in d ieser Zeit bis 
M emel ausgedehn t w erden.

Eisenbahn.
Seehafen - Ausfuhrfrachten für tschechoslowakisches

Eisen. ' Mit G ültigkeit vom 1. M ärz 1928 w ird  in den D urch
fuhrausnahm etarif  S. D. 6 (V erkehr deutsche Seehäfen 
deutsch-tschechoslow akische G renzübergangssta tionen  und u m 
gekehrt)  eine n e u e  A b t e i l u n g  2 3 aufgenom m en, die 
fo lgende G üter enthält:

1. S tah lrohren  aller Art, schw arz und  verzinkt, R o h r
m asten mit den  erforderlichen A rm aturen, w ie F u ß ' 
platten, Sockel, Ringen, A uslegern usw.

2. Stab- u nd  Form eisen.
3. E iserne  Bleche und P latten  sowie Feinbleche, s c h w a r z  

und  verzinkt.
4. G ußeiserne  R adiatoren, R ippenröhren  und F o r m s t ü c k e -  

F ü r  diese Abteilung sind F rach ten  vorgesehen  von
O d e r b e r g  O r t  und U eb erg an g  nach  S t e t t i n ,  Saßnitz- 
H afen, Brem en, Brem erhaven, W eserm ünde, Lübeck-W arne- 
münd, H am burg-W ilhelm sburg . Die F rach t O derberg  Or 
und U eb erg an g  S t e t t i n  be träg t einschließlich de r  Uebet"



15. März 1928 O S T S E E - H A N D E L 23

fuhr in O derberg  in der  10-Tonnenklasse 1,92 Rm. per 100 
kg, in de r  15-Tonnenklasse 1,60 Rm. per 100 kg. Diese 
F rach ten  e rm äßigen  sicli bei Auflieferung von mindestens 
2000 T onnen  binnen 12 aufeinanderfo lgenden M onaten um 5 
Prozent, bei 3000 T onnen um  6 Prozent, bei 4000 T onnen um
7 Prozent, bei 5000 T onnen  um  8 Prozent, bei 6000 T onnen 
um 9 Prozent, bei 7000 T onnen  um 10 Prozent. Die A uf
lieferung m uß durch einen A bsender erfolgen. Diese p ro zen 
tualen E rm äß ig u n g en  w erden  im R ückvergü tungsw ege g e 
währt, w obei der A bsender für den  R ückvergü tungsbe trag  
em pfangsberech tig t ist. Die neue Abteilung gilt nur im V er
k eh r  n a c h  den Seehafenstationen.

Durchfuhr-Ausnahmetarif S. D. 2. D er neue Durchfuhr- 
Ausnahm etarif S. D. 2 ist nunm ehr erschienen und kann von 
der  G üterkasse  der G üterabfertigung  H am burg ,  H a u p tg ü te r 
bahnhof, für den Preis von 0,50 Rm. bezogen bezw. auch auf 
dem  Büro de r  K am m er eingesehen w erden .

Zulassung von Nachnahmen im Expreßgutverkehr und 
Einführung neuer Expreßgutkarten. N ach  G enehm igung des 
Beschlusses de r  s tändigen Tarifkom m ission in ihrer 148. 
Vollsitzung vom  29. uncl 30. Jun i 1927 über die Zulassung 
von N a c h n a h m e b e l a s t u n g e n  b e i  E x p r e ß 
g ü t e r n  ist diese M aßnahm e nunm ehr mit Gültigkeit vom 
1. M ärz 1928 durchgeführt.  Laut M itteilung der  gesch äf ts 
führenden V erw altung des D eutschen  E isenbahn -V erkeh rs - 
verbandes w erden  für solche S endungen besondere  E x p r e ß 
gu tka rten  mit angebogener  Postanw eisung oder Z ah lkarte  e in 
geführt. Die K arten  können von den  E xpreßgu tannahm este llen  
bezogen w erden. F erner ist für S e n d u n g e n  o h n e  
N a c h n a h m e  eine v e r e i n f a c h t e  E x p r e ß g u t  k a r t e  
zum 1. März ds. Js. eingeführt worden. Schließlich w erden  
auch die B e k l e b e z e t t e l  und A n h ä n g e r  f ü r  E x 
p r e ß g u t  zur A ufnahm e d e r  Anschrift des E m pfängers  
vereinfacht. Die A ufbrauchsfrist der  veralteten  E x p re ß g u t 
karten  mit g rünem  R ande  ohne die  Spalte „bezah ltes  G e 
w icht“ läuft bis zum 31. M ärz ds. Js.  Die B estände  an Ex- 
p reß g u tk a r ten  sowie die b isherigen B eklebezettel und  A n 
hänger  können aufgebrauch t w erden.

Post, Telegraphie.
Verzeichnisse der Postscheckkunden. Die Verzeichnisse 

der  Postscheckkunden bei den  Postscheckäm tern  im D e u t
schen Reich w erden  in nächste r  Zeit nach  dem  S tande vom
1. J a n u a r  1928 neu erscheinen. Bestellungen nehm en alle 
Postanstalten  entgegen, die auch über die Preise Auskunft e r 
teilen. Postscheckkunden  erhalten  die  Verzeichnisse auf 
W unsch von ihrem  Postscheckam t unter A bbuchung des 
Preises von ihrem  K onto ; sie können  sich auch den r e g e l 
m äßigen Bezug durch einmalige Bestellung bei ihrem  P o s t
scheckam t sichern.

Redilsfragen.
Grenzen des Kleinhandels. Zu dieser F rag e  nahm  die 

Industrie  -und H an d e lsk am m er in einem Schreiben an ein 
A m tsgericht der  Provinz wie folgt S tellung:

N ach § 4 H G B . finden die  V orschriften über die F i r 
men, die H ande lsbücher  und die P roku ra  auf H a n d w erk e r  
sowie auf Personen, deren  G ew erbebetr ieb  nicht über den 
U m fang  des K leingew erbes hinausgeht, keine A nwendung. 
D er Begriff des K leingew erbes ist nach der  R ech tsprechung  
aus den E rfordern issen  abzuleiten, die § 2 H G B . aufstellt, d. 
h. als K leingew erbe ist ein G ew erbebetr ieb  anzusehen, der  
w egen seiner Art und seines U m fanges eine kaufm ännische 
E inrichtung n i c h t  erfordert.  E s  ist zu prüfen, ob ein U n te r 
nehm en mit s tänd iger  Inanspruchnahm e von K redit b e 
trieben wird, ob die W aren  auf längeres Ziel gekauft  w erden, 
ob sie von w enigen  o der  m ehreren  L ieferanten  bezogen  
werden, ob W echsel gegeben  und genom m en  werden, ob auf 
^ ° r g  geliefert w ird  usw., lau ter Einzelheiten, aus denen zu 
ersehen ist, ob eine ausführliche Buchführung, eine u m stä n d 
liche Kalkulation usw\ no tw endig  ist, so daß  de r  Betrieb nicht 
ohne kaufm ännische O rganissation o rdnungsgem äß  geführt 
w erden  kann. A ußerdem  ist für die Beurteilung des U m fanges 
eines Betriebes auch die H öhe  des  U m satzes mit zu R ate  zu 
ziehen. H iernach  kann  die F rage, ob es sich um einen Minder- 
0<?cr y ° l lk a u fm a n n  handelt, nu r  von Fall zu Fall unter B e 
rücksichtigung der  Art und des U m fanges des Betriebes b e 
urteilt w erden. E s  ist auch unmöglich, e tw a von einem b e 
stimmten Jah resum sa tz  ab einen Betrieb als vo llkaufm än
nischen Betrieb  zu rechnen. D er  In h ab er  eines P fe rd e 
handels und der  V erm ittler von G rundstücksverkäufen  kann 
z - B. trotz einem verhältn ism äßig  hohen Jah resum satz

noch nicht e in tragungsfähig  sein, weil d ie  Zahl de r  a b g e 
schlossenen Geschäfte so gering  und die Art der A bwickelung 
so einfach ist, d aß  es einer kaufm ännisch  e ingerichteten  
G eschäftsführung nicht bedarf. A ndererseits  kann  bei einem 
Einzelhändler, insbesondere in de r  Lebensm ittelbranche, 
schon ein Jah re su m sa tz  von 10 000 RM. ausreichen, um  
die E in tragungspflich t und die V ollkaufm annseigenschaft zu 
begründen, da es sich hier um  H u n d er te  von Bestellungen bei 
den verschiedensten Lieferanten mit den verschiedensten B e 
d ingungen handelt, in d e r  Regel auch  ein bes tänd iger  V e r 
keh r  mit einer Bank stattfindet, so daß  ohne kaufm ännische 
O rganisation nicht auszukom m en ist.

Steuern.
Warnung vor falschen Lohnsteuertabellen. In letzter 

Zeit sind m ehrfach  T a b e l l e n  z u m  A b l e s e n  d e r  
L o h n s t e u e r  auf G rund  d e r  am  1. J a n u a r  1928 in K raft 
ge tre tenen  N euregelung  erschienen, die zum Teil unrichtige 
Zahlen enthalten. Das Reichsfinanzm inisterium w eist darauf 
hin, daß, w enn infolge d e r  B enutzung solcher Tabellen  zu 
w enig Lohnsteuer ab gefüh rt  wird, die A rbeitgeber zu N a c h 
z a h l u n g e n  verpflichtet sind. A m t l i c h e  T a b e l l e n  
können vom V erlag  de r  Reichsdruckerei, Berlin SW. 68, 
Alte J a k o b s tra ß e  106, bestellt w erden.

Persönlidies.
Wahl eines neuen Syndikus. In ihrer am  6. März

1928 abgeha ltenen  7. V ollversam m lung w ählte  die Industrie- 
und  H an d e lsk am m er einstimm ig H errn  A m tsrichter a. D. 
A l f r e d  B e r g e r ,  D irek to r  der  S te ttiner  H a fen b e tr ieb sg e 
sellschaft m. b. H . zum  Syndikus, mit d e r  M aßgabe , daß. 
die G eschäfte der  K am m er in Zukunft gem einsam  von dem 
neu erw ählten  und  dem  seit l i / 2 Jah rzehn ten  im  Dienste der 
K am m er und ihrer R echtsvorgängerin , der  K orpo ra tion  der  
K aufm annschaft tä tigen  Syndikus D r .  S c h r ä d e r  geführt 
werden.

Herr Konsul Theodor Lieckfeld, d e r  dem  V orsteher
kollegium  der  K aufm annschaft als V ertre te r  des Wein- 
und Spirituosenhandels  seit dem  1. J a n u a r  1916 und 
nach U m stellung  in die Industrie- und H ande lskam m er 
dieser angehört hat, hat aus G esundheitsrücksichten seine 
A em ter in der  K am m er niedergelegt.  H e rr  Konsul L ieck
feld hat sich nicht nu r  um  die von ihm besonders v e r 
tretene F ach g ru p p e ,  sondern  um die gesam te  Stettiner 
W irtschaft g ro ß e  und bleibende V erdienste  erworben. 
Als M itglied zahlre icher Ausschüsse und  O rgane  de r  K o r
poration der  K aufm annschaft, sowie ihrer Rechtsnachfolgerin, 
de r  Industrie- und H an d e lsk am m er zu Stettin, hat H err  
Konsul Lieckfeld allezeit erfolgreich seine Kraft in den Dienst 
de r  A llgemeinheit gestellt. Die Industrie- und  H an d e lsk am 
m er ha t V eranlassung genom m en, H errn  Konsul Lieckfeld 
für die erfolgreiche und uneigennützige Arbeit, die er fast 
II/2 Jah rzeh n te  h indurch der  am tlichen W irtschaftsvertre 
tung Stettins geleistet hat, ihren D ank  auszusprechen.

Verschiedenes.
Wirtschaftlicher Bildungskursus des Verbandes reisender 

Kaufleute. V om  V erband  re isender Kaufleute Deutschlands, 
Leipzig C 1, w urde  de r  Industrie- und H ande lskam m er ein 
P rospek t über seinen 4. wirtschaftlichen Bildungskursus ü b er
reicht. D er  E inrich tung de r  Bildungskurse, die von dem  g e 
nannten  V erband  veransta lte t w erden, liegt die Idee zugrunde, 
dem  reisenden Kaufm ann, dessen B erufstätigkeit sich wie 
kaum  bei einem anderen  Berufe auf Vielseitigkeit in vVissen 
und Können g ründen  muß, die W'ege zur allgem einen und b e 
ruflichen I 'o r tb ildung  und zur V ertiefung d e r  in de r  Praxis 
e rw orbenen  E rfah ru n g en  zu ebnen. Die K urse sind zu einem 
wesentlichen Bestandteil der V e r b a n d s a r b e i t  gew orden . Der 
vorliegende Kursus findet vom 26. März bis zum 4. April in 
der  H andelshochschule  in Berlin statt. D e r  \  orlesungsplan 
enthält neben  V orlesungen bekannter  W issenschaftler ubei 
Rechts- und  S teuerfragen, über die G rundlagen  d e r  V o lksw irt
schaft u. a. insbesondere V orlesungen über besonders aktuelle  
T hem en  wie Psychotechnik  des Verkaufs, RekLirnowcson 
und Reise tä tigkeit in ihren W echselbeziehungen, über d ie  B e 
deu tung  des H andelsteiles d e r  Tagesze itungen  für den re isen 
den  K aufm ann usw. Die Teilnahm e ist au ß e r  V erbandsm it- 
gledern , deren  Söhnen und Angestellten auch  N ich tm itg liedem  
gegen  eine m äßige T e ilnahm egebühr  möglich. P rospek te  
w erden  an  In teressenten  vom V erband re isender Kaufleute 
Deutschlands, Leipzin C 1, D ittrichring 15 (V RK D .-H aus) 
abgegeben .
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Angeboie und Nadiiragen.
10159. A g c n c e  d ’ A l e x a n d r i e :  K reditanstalt  und A us

kunftsbüro  sucht G eschäftsverbindung mit hiesigen 
B anken und Auskunfteien.

10279. C h e m n i t z  sucht G eschäftsverbindung mit günstig
gelegenen G eschäften für A utom obilzubehör (Verkauf 
eines Nickelputzmittels).

10288. P a l e r m o  sucht V ertre te r  für siziliamsche M an 
deln, H aselnüsse, Pistazien und Manna.

10327. G r ü n a  i. Sa. sucht V ertre te r  für Stoffhandschuhe.
10367. P a r i s  sucht G eschäftsverbindung mit Im p o r 

teuren von A utom obilzubehörteilen (Plüsche und 
Tuche für D ekora tion  u n d  B edeckung  des W agens),

10867. P o l e n  sucht G eschäftsverb indung mit E xporteu ren
technischer Artikel zur M odernisierung technischer 
Installationen.

10398. H a m b u r g  20 sucht V ertre te r  für R ohglim m er und
E rzeugnisse  aus R ohglim m er, die als Iso lie rungs
materia l in der elektrotechnischen Branche V erw e n 
dung  finden.

10468. D r e s d e n - A  1 sucht Reisevertreter,  die bei der 
Schuh- u nd  Spielwarenindustrie-, sowie bei W aren- 
und  K aufhäusern  gut e ingeführt sind.

10455. C a t a n i a :  E x p o r teu r  von Lebensm ittelkonserven
sucht Abnehm er.

10469. B e r l i n  N .W . 87: Im porteu r  japan ischer P e r len 
imitation sucht V ertreter.

10501. B o m b a y  (Indien) w ünscht fo lgende W aren  aus
D eutsch land  zu beziehen:

2. Aluminium-Platten, -Ringe, -Drähte,
3. Neusilber-R inge, -Platten, -Drähte,
4. K upfer-Stäbe, -Röhren, -Drähte,
5. M essing-Stäbe, -Röhren, -Drhäte,
6. G ußeiserne und galvanisierte D rähte,
7. Galvanisierte Platten, Zinnplatten,

8. Galvanisierte Röhren,
9. Stahl-Ringe, -Platten, -Reifen,

10. H artz ink , Ingot, M uttern, Bolzen, Sdhrauben, 
Beile, N ägel etc.,
11. Perlenimitationen,
12. A rm ringe aller  Art und  Knöpfe,
13. Weine, Spirituosen, Biere, Liköre und  M ineral
w asser,

14. G lasw aren aller Art, Fensterg las, Tassen, Schüsseln 
und  Platten,

15. Parfüm s und Seife,
16. Seidenschirme, Lam pen, Batterien,
17. Juw elenkassetten ,
18. T ürkische Mützen, A strachantuche,
19. Schirmteile,
20. Gold- und  Silber-Garne, -Flitter,
21. Briefum schläge, Papier, Tapeten ,
22. Alle A rten Feuerw erk .

10526. K o n s t a n t i n o p e l  übern im m t V ertre tungen  für 
deutsche Firmen, ist gleichzeitig Auskunftei, in sbe
sondere für Konstantinopel, Smyrna, Messine, Adana, 
T rebizonde, Samsoun, Brousse und  andere  türkische 
Städte.

10548. D r e s d e n - A  16 sucht G eschäftsverbindung mit M o l
kereien  zum Bezug von Milchflaschenscherben.

10549. K r a k o w  sucht G eschäftsverbindung mit Im- und 
E xportfirm en  für Kartoffelmehl.

10616. H a m b u r g  3 6: H am b u rg e r  T ee im porteu re  suchen 
eingeführten  V ertre ter  zur B earbe itung  d e r  G ross is ten 
kundschaft.

Die A dressen de r  anfragenden  F irm en sind im Büro 
d e r  Industrie- und H an d e lsk am m er  zu Stettin, Börse II, 
für legitim ierte V ertre te r  e ingetragener F irm en , w erk täg lich  in 
der  Zeit von 8—1 U hr vorm ittags und 3—6 U hr nachm ittags  
(außer Sonnabend  nachm ittags) zu erfahren  (ohne G ew ähr 
für die Bonität d e r  einzelnen Firmen).

‘Steichsnachrichtenstelte 
für Außenhandel in Stettin ‘Bezirk Tcmmern, Grenzmark.

Bei d e r  Reichsnachrichtenstelle für A ußenhandel in 
Stettin sind u. a. d ie  nachfo lgend aufgeführten  amtlichen 
N ahrich ten  eingegangen. D iese können von interessierten 
F irm en  in de r  Geschäftsstelle d e r  Reichsnachrichtenstelle, 
Börse II, e ingesehen oder gegen  E rs ta t tu n g  der  U nkosten  a b 
schriftlich bezogen  w erden.
F i n n l a n d .  A bsatzm öglichkeiten  für Schokoladen- und

Süßigkeiten .
Adressenmaterial. D er Reichsnachrichtenstelle  liegen fo l

gende A nschriften vor: Im porteu re  und  G roßhänd le r  für e le k 
trophysikalische Lehrm ittel in den  V ereinigten  Staaten. — Pa. 
pier- und  S chre ibw arenhändler  in U ngarn . — Futte rm itte l 
händler, H ersteller-  und H ändlerf irm en  für ch iru rg ische  und 
medizinische B edarfsartikel sowie W arenhäuse r  und  G a r
dinengeschäfte  in Oesterreich.

Deutschlands Außenhandel mit China. D er R eichsnach
richtenstelle liegt eine Aufzeichnung über den  deutschen 
A ußenhandel mit China im J a h re  1926 vor, die u. a. auch b e 
deutendes statistisches Material enthält. In teressenten  w ird  
anheimgestellt, sich d ieserhalb  an  das Büro de r  Stelle zu 
wenden.

Kreditunwürdige Firmen im Auslande. Die Möglichkeit, 
daß  man bei d e r  A nknüpfung  von G eschäftsverb indungen im 
Auslande an k red itunw ürd ige  F irm en  gerät,  w ird  nach  vorlie 
genden  N achrich ten  von den  deutschen F irm en  im m er w ieder 
viel zu w enig beachtet. E s  w ird  d ahe r  darau f  hingewiesen, 
daß  E rkund igungen  über ausländische Firmen, die bei G e 
schäftsfreunden der  deutschen  F irm en  in D eutsch land  e in 
geholt w erden, oft, auch  w enn sie günstig  sind, noch keinen 
Schluß auf die Zuverlässigkeit de r  betreffenden  A uslands
firma gew ähren. D ie in D eutsch land  erte ilten  A uskünfte 
können nicht eine G esam tbeurte ilung  einer ausländischen' 
F irm a enthalten, sondern  nur einzelne E rfah ru n g en  w ie d e r 
geben, deren  V erallgem einerung gefährlich  ist. In den  meisten 
la l l e n  w ird  es nicht genügen  festzustellen, daß  eine a u s 
ländische F irm a ein oder m ehrere  M ale ihre V erpflich
tungen erfüllt hat. E rfah ru n g sg em äß  gehen  g e rad e  die kre- 
( ]tunw ürdigen F irm en darauf aus, zunächst du rch  A bw icke
lung kle inerer Geschäfte das V ertrauen  d e r  L ieferanten zu 

\ \e c -e n ,  um später  bei g rößeren  L ieferungen ihren Verpflicht
ungen nicht m ehr nachzukom m en. Die E inholung von A us

künften  durch  die Reichsnachrichtenstelle o d e r  d ie  b e t re f 
fenden K onsulate  ist dah e r  d ringend  anzuraten.

Handelsfirmen im Irak. D a es kein  taugliches H an d e ls 
ad reß b u ch  für den Irak  gibt, ha t das D eutsche Konsulat in 
B agdad  in zwei Listen die im I rak  vorhandenen F irm en mit 
ihren Branchen  zusam m engestellt .  In teressenten  w erden  g e 
beten, sich an das Büro d e r  Reichsnachrichtenstelle  zu 
wenden.

Die Verzollung von Postsendungen nach Jugoslavien.
Die Postverw altung  von Jugoslav ien  teilt mit, daß  die aus 
D eutsch land  s tam m enden  P akete  vielfach w egen ihrer u n 
genügenden  V erpackung  und de r  ungenauen  A ngabe in den 
Zollinhaltserk lärungen von de r  Zollbehörde beans tandet 
w erden  müssen. N am entlich  m angelt es an  genauen  Angaben 
für das Roh- und  Reingewicht, das beidem al in k g  und g 
zu verm erken  ist. F ü r  die Bezeichnung von W aren  oder 
G egenständen  in den  P ake ten  dürfen  ferner keine  a l lgem ei
nen Ausdrücke, wie „T e x ti lw a ren “ , „ G e w e b e “ , „S to ffe1’, 
„Schönheitsm itte l“ , usw. benutzt w erden, die A ngaben  müssen 
v ie lm ehr im einzelnen so genau  wie möglich g e m a c h t  
w erden, z. B. „S trüm pfe  aus S e ide“ , „W äsche  aus Leinen“ , 
„Z ah n p u lv e r“ usw. E s  em pfiehlt sich, w enn irgend  möglich, 
die Bezeichnungen des jugoslavischen Zolltarifs für die In 
ha ltsangabe  der P ak e te  zu wählen. Z ur V erm eidung von V er
zögerungen  und W eiterungen  w erden  die A bsender gu t tun, 
auf genaue A usfertigung de r  Zollinhaltserklärungen und so rg 
fältige V erpackung  de r  P ake te  ihr A ugenm erk  zu richten. 
Die V erpackung  geschieht am  zw eckm äßigsten  in festen 
H olzkisten  oder in Stücken, in Pack- oder Sackleinew and; 
die P ak e te  m üssen gehörig  verschnürt sowie versiegelt oder 
verbleit sein.

Nachfragen bezw. Vertretungsgesuhe ausländischer Fir
men. D er Reichsnachrichtenstelle für A ußenhandel in S te t
tin, Börse II, liegen Anschriften ausländischer F irm en vor, 
die In teresse  für fo lgende W arenga ttungen  haben :
M a r o k k o .  Automobil-, Fahrrad-,  M o t o r r a d -Zubehörteile,

wie A ccumulatoren, Scheinw erfer u n d  e l e k t r i s c h e
Lam pen.

I r a k .  Petroleumöfen.
S c h w e d e n .  Paten tier te  Neuheiten.
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Der ADAC, sein Wirken und seine Leistungen.
Von E. E r n s t  R i c h t e r ,  1. V orsitzender des ADAC 

Gau 8 b Pom m ern.
W enn man heute sehr oft hört, daß  D eutschland  „rnob- 

belt“ , d. h. im  Zeichen des Automobils steht, so ist dasi 
durchaus richtig und zutreffend. D iese erfreuliche E n tw ic k 
lung des Automobilwesens im deutschen  W irtschaftsleben
— insbesondere in de r  N achkriegsze it — ist nicht zum w e 
nigsten eine A usw irkung d e r  regen  Tätigkeit des A DA C 
( A l l g e m e i n e r  D e u t s c h e r  A u  t o m o b i l  - C l u  b), 
w elcher als e ingetragener Verein seinen Sitz in M ünchen hat

D er  A DA C mit seinen ru n d  70 000 M itgliedern in 25 
Gauen und  etw a 600 O rtsg ruppen  ist die weitaus g r ö ß t e  
m o t o r s p o r t l i c h e  O r g a n i s a t i o n  d e s  e u r o p ä 
i s c h e n  K o n t i n e n t s .  Seine M itglieder setzen sich aus 
allen Schichten des deutschen B ürgertum s zusam m en. D er 
ADAC vertritt seit Jah rzeh n ten  mit vollem E rfo lg  die sp o r t 
lichen, w irtschaftlichen und juristischen Belange dieser Kreise, 
soweit es sich um das K raftfahrw esen  handelt. E r  gilt 
d ahe r  im deutschen M otorsport nicht nu r als sehr angesehener 
g rö ß te r  Automobilclub, sondern  auch als füh rende  V erb rau 
cherorganisation.

Die A u f g a b e n  d e s  A D A C  ers trecken  sich h a u p t
sächlich auf rein touristische, sportliche, technische, w ir t 
schaftliche und juristische Gebiete. In seinen zahlreichen, 
über ganz D eutsch land  verteilten O rtsg ruppen  bietet er seinen 
M itgliedern g e s e l l s c h a f t l i c h e n  V e r k e h r .  M anche 
traditionell gew ordene  V eransta ltung  dieser örtlichen Club? 
hat heute  weit über den  eigenen W irkungskreis  hinaus einen 
guten K lang und  N am en.

Die S portab te ilung  des  A DA C veransta lte t alljährlich 
eine R eihe von W ettbew erben , wie R e n n e n ,  T o u r e n 
f a h r t e n ,  Z u v e r l ä s s i g k e i t s f a h r t e n ,  G e s c h i  c k -  
l i c h k e i t s p r ü f u n g e n .  H ierzu  kom m en  die sog. R i c h - 
t e r f a h r t e n ,  mit w elchen den  Gerichts- und P olize ibehör
den G elegenheit gegeben  wird, d ie  Abwicklung des  täglichen 
V erkehrs  auf d e r  S traße  in S tad t und L and  vom K ra f tfah r 
zeug aus selbst zu beobach ten  und  so die sich dabe i für 
den K raftfah rzeugführer  oft urplötzlich ergebenden  S chw ier ig 
keiten und  kritischen Situationen kennen zu lernen. E ine  ganz 
neue Sache des A DA C ist die K a t a s t r o p h e n - D i e n s t -  
Ü b u n g ,  welche in d iesem  J a h r  in jedem  d e r  25 ADAC- 
Gaue zur D urchführung  kom m t. Die V eranlassung dazu  gibt 
der  Erfolg , w elchen d e r  Gau 3 a H essen  mit seiner U ebung  
dieser Art im D ezem ber  1927 im Taunus g ehab t hat. D ieser 
U ebung  lag die A nnahm e zugrunde, d a ß  ein W irbelsturm  
die O rtschaften  im Saalburg-G elände  zerstören, die V erb in 
dung mit benachbarten  O rtschaften  un terbrechen  und die 
S traßen  unpassierbar  m achen w ürde. A ußer den  ADAC-Mit- 
g liedern des Gaues 3 a beteiligten sich Schutzpolizei, Rotes 
Kreuz, freiwillige Sanitätskolonne, A rbeiter-Sam ariterkolonne, 
freiwillige F eu erw eh r  und technische Nothilfe an dieser 
Uebung. U nsere  w aldreiche pom m ersche Provinz bietet schon 
die M öglichkeit für eine solche K atastrophen-D ienstübung. 
Es sei an den  recht gefährlichen W aldb rand  bei H o rn sk ru g  
vor etw a D/g Jah re n  erinnert, w obei auch d e r  O rt H o m s k r u e  
stark  gefäh rde t war. — D er A D A C-G au 8 b Pom m ern  wird 
also nach  den  Richtlinien d e r  M ünchener Sportle itung eine 
solche U ebung  in diesem Tahre im Gebiet Pom m ern  d u rc h 
führen.

W eiter  ist eine neue Sache der  A D A C - S t r a ß e n -  
h i l f s d i e n s t ,  w elcher mit Beginn d e r  Reisezeit 1928 auf 
den S traßen  D eutschlands in E rscheinung treten wird. 
D ieser S traßenhilfsd ienst ist zugleich eine gem einnütz ige  
Einrich tung und  wird mit eigenen A D A C -Patrouillen-Fahr- 
zeugen un te r  F üh rung  besoldeten Personals durchgeführt.  
Die S traßenhilfsd ienst-O rganisation  besteh t für den Anfang 
aus 34 F ah rzeugen  und  wird über ganz  D eutschland  aus- 
gebaut w erden.

W ährend  der R ennsport den  sportlichen W ünschen 
eines Teiles de r  A DA C-M itglieder R echnung  trägt, erschließt 
der T ourensport seinen M itgliedern die landschaftlichen und 
kulturellen Schönheiten d e r  Länder, in erster Linie unseres 
eigenen V aterlandes und de r  engeren  und w eiteren  H eim at.

Alle A D A C -V eransta ltungcn  bzw. W ettbew erbe  haben 
den Zw eck, seine M itglieder in den  S tand  zu setzen, solche 
Fahrten  mit Ruhe und  Sicherheit ausführen  zu können und 
!hnen G elegenheit zur E rlangung  gu te r  Fahrere igenschaften  
zu geben  bezw. sie dazu  zu erziehen und zu schulen. Es, 
liegt d ah e r  in der  N a tu r  der  Sache, daß  die b edeu tends ten  
Und tüchtigsten  K raftfahrer  dem  ADAC angehören  oder  
:i,us ihm hervorgegangen  sind.

W enn auch die sportliche Tätigkeit  des A DA C sehr
g ro ß  ist, so w ird  d iese doch  noch übertroffen  von den
Leistungen, w elche de r  A D A C als W irtshafts- und  V e r
braucherorganisation  seinen M itgliedern bietet. Die V e r 
s i c h e r u n g s v e r t r ä g e ,  welche der  ADAC mit seiner
V ertragsgesellschaft abgesch lossen  hat, sichern den  M itglie
dern  bei vollw ertigster V ersicherung d ie  n iedrigste  Präm ie  
und  b ew ahren  sie vor allen möglichen juristischen Ver- 
sichcrungskniffen. Zu diesen Vorteilen bei Abschluß eigener 
V ersicherungen für Haftpflicht, K asko usw., kom m t als u n 
gem ein w ichtige Leistung des A D A C die k o s t e n f r e i e  
A u t o - U r*i f a  11 v e r  s i c h e r  u n g , derzu fo lge  jedes o r 
dentliche Mitglied mit Mk. 5000.— im Todesfall o der  bei
gänzlicher Jnvalid itä t versichert ist.

Zu den für die M itglieder k o s t e n f r e i e n  V ers iche
rungen gehört auch  d ie  S p o r t - H a f t p f l i c h t - V e r -  
S i c h e r u n g  d e r  A D A C-M itglieder bei sportlichen ADAC- 
V eranstaltungen. Die W irksam keit  beider kosten losen  V e r
sicherungen bedingt als selbstverständlich die vorherige  volle 
Bezahlung des A DA C-M itgliedbeitrages.

D er  A DA C hat als g ro ß e  V erbraucherorgan isa tion  b e 
sondere V erträge  mit D A P O  und Shell abgeschlossen, welche 
den M itgliedern daheim  und un terw egs V e r g ü n s t i g u n 
g e n  b e i m  K a u f  v o n  B e t r i e b s s t o f f e n  (Benzin, 
Schmieröl, Fett)  geben. (Gutscheinhefte ohne  um ständliche 
V errechnungsart,  sondern  R aba t tabzug  sofort beim  Kauf des 
Betriebsstoffes).

F ü r  A u s l a n d f a h r t e n  steht den M itgliedern die 
g länzend  ausgebau te  G r e n z k a r t e n a b t e i l u n g  des 
ADAC zur V erfügung, w elche an  allen w ichtigen Plätzen 
und G renzorten  G renzkartensta tionen  unterhä lt und nach B e 
darf  noch  einrichtet. Die G ebühren  für die G renzkarten  (T r ip 
tyks) einschl. Bürgschaftsversicherung sind außerordentlich  
niedrig.

D as V e r b a n d s o r g a n  die , ,A D A C -M otorw elt“ ist 
nicht nur ein P ro p ag an d ao rg an  des ADAC, sondern  es bietet, 
bei seinem allw öchentlichen E rscheinen  den  M itgliedern in 
W ort und  Bild Alles, w as dem  K raftfah re r  von Interesse und 
N utzen  ist. E s  inform iert über alle sportlichen, technischen, 
wirtschaftlichen, juristischen und gesellschaftlichen N eu ig 
keiten und  V eranstaltungen. Technische N euerungen  und E r 
findungen w erden  objektiv  und kritisch beleuchtet. D ie B ei
lage „D eutsches  A u to rech t“ behandelt Rechts-, W irtschafts 
und V erkehrsfragen  vom juristischen G esichtspunkt aus. E rs te  
Fachjuris ten  sind die M itarbeiter. D as V erbandsorgan  wird 
allen M itgliedern völlig kostenlos geliefert.

Die j u r i s t i s c h e  C e n t r a l e  des ADAC in M ün
chen w ird  von einem bedeu tenden  bekann ten  Auto-Rechts- 
fachm ann geleitet. A ußerdem  stehen den M itgliedern auch 
noch über 200 Gau- und  O rtsgruppen-S indici als B era ter  
kostenlos zur V erfügung. In Fällen von allgem einer p r in 
zipieller B edeu tung  g ew ährt de r  ADAC seinen M itgliedern 
sogar  unentgeltliche Prozeßhilfe.

Die G e s c h ä f t s s t e l l e n  d e r  G a u e  u n d  B e 
z i r k e  stehen allen M itgliedern kostenlos zur Verfügung.

Zum  Schluß sei die G l i e d e r u n g  d e s  A D A C  d a r 
gelegt. E r  ist eingeteilt in- Gaue, Bezirks- und  O rtsgruppen. 
Die Leitung des G esam tklubs liegt in den H änden  des P r ä 
s i d i u m s  m i t  d e m  S i t z  i n  M ü n c h e n .  D as P r ä 
sidium erledigt den V erkehr mit den R e i c h s b e h ö r d e n ,  mit an. 
deren  V erbänden und internationalen Clubs, schließt die Wirt-

gan g  __ ____________  ___ _
sorgen. In  B e r l i n  ist kürzlich eine P r ä s i d i a l -  A b t e i 
l u n g  eingerichtet w orden .

Die G a u e  und Bezirke sind Verwaltungsabteilungen 
des A DA C mit eigenen Geschäftsstellen und haben die Auf- 
gabe, die Ziele des ADAC in Zusam m enarbeit mit den * lt- 
g liedern  und die In teressen d e r  K raftfahrer  zu  w arnen  und 
zu fördern, stets mit den Behörden des G augebie tes  m 
Füh lung  zu bleiben. D as gleiche gilt auch für die B e 
ziehungen zur Presse, mit w elcher innigstes Z u sam m en ar
beiten gew ünsch t wird.

Die Gaue haben die Aufgabe, an g rö ß eren  Platzen 
für eine geeignete  V ertre tung  durch  G ründung und U n te rh a l
tung von O r t s g r u p p e n  zu sorgen und  diese mit Rat 
und  T a t zu unterstützen. D en O rtsgruppen  obliegt es, d ie  
gesellschaftlichen und sportlichen A ufgaben  lokal zu e r 
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füllen und  siets im Sinne des A DA C zu wirken. Die P ro p a 
ganda  und M itg liederw erbung soll eine P lauptaufgabe für die 
O rtsg ruppen  sein.

G egenüber den so vielen Leistungen des ADAC an seine 
M itglieder ist der Jah resm itg liedbeitrag  von Mk. 20.— für 
M oto rrad fahrer  und Mk. 30.— für W agen fah re r  eine wirklich 
kleine Gegenleistung.

Die G e s c h ä f t s s t e l l e  d e s  G a u  8 b  P o m  m e  r n 
ist gekennzeichnet durch  das W achstum  seines Gaues. Die 
bisherige Geschäftsstelle in Stettin, Politzer Str. 5 genüg te  
den A nforderungen nicht mehr. E s  sind d aher  anderw ärts  
g rößere  R äum e gem iete t und in zw ecken tsp rechender und

zugleich repräsenta tiver W eise neu  hergerich te t w orden. Der 
G eschäftsbetrieb  ist in die n e u e  G e s c h ä f t s s t e l l e  i n  
der  „ D e u t s c h e  S t r .  1 1 “ ( F e r n r u f :  S t e t t i n  3 0 3 8 2 )  
am  1. 3. 28 verlegt w orden. —

ADAC-Geist ist K raftfahrergeist.  Die In teresse i de r  
K raf tfah re r  w ahren, heißt m itarbeiten, das Ziel zu erreichen, 
welches w ir gem einsam  anstreben, nämlich den M otorsport 
so angenehm  und so billig wie nur  irgend möglich zu m achen 
und dam it nicht nu r  uns, sondern dem  gesam ten  V erk eh rs 
und W irtschafts leben einen w ichtigen Dienst zu l e i s t e n .  In 
d iesem Sinne mit froher Zuversicht nach wie vor: „ l ö f f  
Töff—H u rra h !“

Die KraUverkehrswmsdian Pommerns und sein KraNfahrzeuggewerbe.
Von K a r l  v o r  M o h r ,  1. V orsitzender der  Sektion Pom m ern  des D eutschen  A utom obil-H ändler-V erbandes.

Die deutsche K raftverkehrsw irtschaft hat, wie allgemein 
bekannt, in den letzten Jah ren ,  ganz besonders aber  im
letzten Jah re ,  einen bedeu tenden  Aufschwung genom m en. 
Nicht alle Gebiete des D eutschen Reiches sind an diesem 
Aufschwung in gleicher W eise beteiligt. N a tu rgem äß  stehen 
hier die s ta rk  industrialisierten Gebiete, wie F re is taa t Sachsen, 
Rhein land  und die g ro ß en  S tädte  an  ers te r  Stelle, w ährend  
die vorzugsw eise landwirtschaftlichen Gebiete von de r  K ra f t
verkehrsw irtschaft noch nicht in dem  gleichen M aße e r 
faßt sind.

Die letzte Statistik über den  deutschen  K ra f tfah rze u g 
bes tand  datiert vom 1. Juli 1927. D anach  b e träg t der  Zuw achs 
in dem  le tzten  vorangegangenen  J a h r  innerhalb des Deutschen 
Reiches 26,6 o/o. Sehen w ir uns nun den Zuw achs in der 
Provinz P om m ern  an, so sind hier die K raftfahrzeuge  in s 
gesam t (Personenw agen, L as tk ra f tw agen  und K rafträder)  von
1.1317 am  1. Ju li 1926 auf 14 632 am  1. Juli 1927 gestiegen.
D er  Zuw achs in P om m ern  b e träg t mithin 3 315 Fahrzeuge , 
also ungefähr 3373 % , ist somit nicht unbeträchtlich  .g rößer  
als de r  durchschnittliche Zuw achs im D eutschen  Reiche.

T ro tzdem  ist der K raftfah rzeugbestand  in Pom m ern, 
verglichen mit d em  andere r  Provinzen, noch außerordentlich  
gering. W enn  man den Bestand in Beziehung zu de r  B evöl
kerung  setzt, so entfielen am  1. Juli 1928 auf je 10 000 E in 
w ohner  im Reichsdurchschnitt 87 K raftfahrzeuge, in P o m 
mern nur 61,5 K raftfahrzeuge. Am 1. Juli 1927 dagegen  
entfielen schon 82,6 K raftfahrzeuge  auf je 10 000 B ew ohner 
Pom m erns.

Diese k u rze  B etrachtung zeigt, d aß  der pom m ersche 
K raftverkehr  bereits im vergangenen  J a h re  gute  F o rtsch r it te  
gem acht hat, gleichzeitig a b e r  auch, d a ß  er noch sehr e n t
wicklungsfähig  ist. Besonders interessant ist die Statistik, 
soweit sie auf die landwirtschaftlichen Betriebe, also auf 
die hauptsächlichste Berufsart der Provinz Pom m ern, Bezug 
nimmt. Die landwirtschaftliche Betriebsstatistik  hat im Jahre.
1925 zum ersten Mal auch über die V erw endung  von K ra f t
maschinen u nd  K raftfahrzeugen  in der Landw irtschaft b eso n 
dere  E rh eb u n g en  angestellt .  Bei d ieser Statistik  scheiden 
die K raf träder  und P ersonenw agen  aus, und es sind lediglich 
die L as tk ra f tw agen  und K raftsch lepper (Traktoren), so wie 
sie in der  Landw irtschaft verw endet w erden, gezählt w orden. 
W ährend  P om m ern  bei der  G esamtstatistik , die wir oben 
besprachen, dem  gesam ten  m itte ldeutschen Gebiet nachsteh t 
und  an D ichtigkeit nu r  die Provinz O stp reußen  noch hinter 
sich läßt, zeigt diese E rhebung , daß  g e rade  die pom m ersche 
Landw irtschaft von allen  preußischen  Provinzen hinsichtlich 
der V erw endung  von K raftfahrzeugen  an  erster Stelle steht. 
Schon am  1. Ju li  1925 w u rd en  in Pom m ern  402 la n d w ir t
schaftliche Betriebe mit 448 T rak to ren  gezählt und 178 la n d 
wirtschaftliche Betriebe mit 1.86 Lastk ra ftw agen . D iese 
Zahlen w erden  von keiner anderen  preußischen  Provinz ü b e r 
troffen; sie zeigen, wie sehr g e rad e  in d e r  pom m erschen  
Landw irtschaft das Zeit und A rbeitskraft sparende  K ra f tfah r 

zeug E ingang  gefunden  hat. Diese E ntw ick lung  w ird  s ich  
in den seit A ufnahm e de r  Betriebsstatistik  verflossenen 2% 
Jah ren  sicherlich w eiter fortgesetz t haben, so daß  man heute 
mit wesentlich höheren  Zahlen rechnen kann.

D er  V erm ittlung der K raftfahrzeuge  dienen heute e in e  
Reihe von G ew erben, die erst nach  dem  K riege m ehr in den 
V orderg rund  ge tre ten  sind. H ier  sind zu nennen die A utom o
bilhandlungen, die R epara tu rw erkstä tten , G aragen, Z u b eh ö r
handlungen etc. W ährend  d e r  H andel für A usbreitung des 
K raftfahrzeugs sorgt, entwickeln sich aus der  Tatsache des 
K raftfahrzeugverkehrs  um gekeh rt w ieder die mit ihm z u 
sam m enhängenden, ihn erzeugenden und durch  ihn b e d i n g t e n  
übrigen G ew erbe. So finden wir heute  nicht nu r in g rößeren  
Städten, sondern  auch  in jeder  kle ineren Landstad t solche B e 
triebe, die vor dem  K riege noch nicht vorhanden w aren und 
die wohl den  neuesten Zw eig d e r  gew erblichen  Entw icklung 
darstellen.

E in  gutes Bild von der  B edeu tung  dieser G ew erbe bietet 
die B etrach tung  des D eutschen  A utom obil-H ändler-V erbände? 
E. V. (Reichsverband für K raftfahrzeughandel und -Bedarf), 
in dem  alle diese G ew erbe zusam m engeschlossen  sind. Dieser 
V erband  zählt heute  im D eutschen  Reiche m ehr als 3000 
Mitglieder. E n tsp rechend  der  E ntw ick lung  der  K raf tverkeh rs 
w irtschaft hat er seine T ätigkeit vom reinen H andel, auf 
den er ursprünglich  allein zugeschnitten  war, auch auf die 
übrigen G ew erbezw eige ausgedehn t und vertritt in neun ve r
schiedenen F a ch g ru p p en  deren  Belange. Seine wichtigsten 
A ufgaben sieht er in der  In teressenvertre tung  gegen ü b e r  den 
Behörden, der  G esetzgebung, d e r  Oeffentlichkeit und den 
L ieferantengruppen. N ach ihnen richtet sich seine lä tig -  
keit in de r  H aup tsache  auf die rasche, erschöpfende und in 
der F o rm  zw eckm äß ige  Inform ation  der M itglieder über 
alles, was für die G eschäftsführung notw endig  ist, insbeson
dere  auch auf die rechtliche, w irtschaftliche und technische 
B eratung  u nd  Auskunftserteilung.

F ü r  die laufende Inform ation s teht an  erster Stelle 
die wöchentlich erscheinende Zeitschrift „M itteilungen de> 
D eutschen  A utom obil-H ändler-V erbandes“ und  ferner die Eil' 
d ienst-R undschre iben  für besonders  eilige Inform ationen. !  üi 
die R ech tsbera tung  steht den M itgliedern kostenlos der  Syn- 
ddikus des V erbandes  zur V erfügung, für die S teuerberatung  
eine besondere  S teuerberatungsstelle . Im  übrigen erstreck1 
sich die A uskunftstä tigkeit de r  G eschäftsstelle auf alle in 
der  Praxis d enkbaren  wirtschaftlichen Fragen .

N eben  der  G liederung in F achg ruppen  besteh t eine r e 
gionale G liederung in Sektionen, die ihrerseits die m ehr ört 
liehen F rag en  behandeln  und in häufigen S itzungen und ge' 
genseitiger A ussprache den örtlichen Zusam m enhalt unter 
den M itgliedern besonders betonen. In Pom m ern  w erden  die 
In teressen de r  A utom obilhändler du rch  die Sektion P o m m e r i '  
vertreten, deren  Geschäftsstelle in den  H än d en  des Syndikus 
Dr. Striiwing, Stettin, F r ied rich -E bert-S traße  28, liegt.

Der Pommersdte Aufomobilclub (E.V .)
Steffin I, Merkurhaus, Kartellclub des Automobilclubs von Deutschland (A. v. D.) Berlin.

D er Pom m ersche A utomobilklub (P.A.C.) w u rd e  am  3.
25. März 1907 in Stettin g eg rü n d e t  und feierte im v e rg a n 
genen J a h re  sein 20. Stiftungsfest. Die G ründe  des Zu- 4.
sammenschlusses der  A utom obilbesitzer sind kurz  fo lgende: ■>.

1. Die F örderung  des K raftfahrw esens im allgemeinen.
Die V ertre tung  der automobilistischen In teressen  in Ver. 
bindung mit dem  Kartellclub A.v.D. (früher Kaiserlicher 6.
Automobilclub) in Berlin gegenüber  allen Behörden.

B elehrung der  M itglieder durch fachm ännische Vo trägr 
mit Lichtbildern.
F achm ännische B eratung  in Rechts- und S teuerfrage i- 
Aufstellung in ternationaler W arnungstafeln . Uebervvä' 
chung de r  L ands traßen  auch in Bezug auf die polize^' 
liehen Bestim m ungen im V erkehr. .
Ausstellung von G renzpassierscheinen (Triptyques utw 
Carnets).
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7. P re iserm äßigungen  bei sämtlichen Betriebsstoff-Liefe
ranten.

8. Auszeichnung von lang jährigen  K raftw agenführern .
9. Die Pflege de r  Geselligkeit durch rege lm äß ige  Club 

abende, künstlerische D arbietungen, V orträge, gese ll
schaftliche und sportliche V eransta ltungen  (Clubfahrten) 
usw.
In den  J a h re n  1922 und 1.923 w urden  dem  Club die 

Sektionen Stolp und  Stralsund angegliedert,  d ie einen engeren 
Zusam m enschluß  de r  Autöm obilbesitzer in sämtlichen Kreisen 
Pom m erns herbeiführen  sollen. D ie Zahl de r  M itglieder b e 
träg t z. Zt. 210. D er  V orstand  besteh t aus folgendeil 
H e r r e n :
P räsiden t: F ideikom m isbesitzer Dr. jur. Graf v. B ism arck- 

Bohlen auf Carlsburg.
V icep räsiden t: K aufm ann Fritz  Zim m erm ann, Stettin. 
Schatzm eister: Consul E rns t W erner, Stettin.
Sportle iter: K aufm ann Curt H irsch, Gollnow.
Beisitzer für den Bezirk Stettin: D irek to r  E rns t  H inrichs 

Stettin.
Beisitzer für O stpom m ern : R it te rgu tspäch ter  L. v. Schlieffen 

Leikow.

Beisitzer für W estpom m ern : Consul Dr. J .  Hartlieb, S tra l
sund.

P ro tek to r  des Clubs ist Sr. Exzellenz G eneralfeldm arschall 
v. M ackensen.
D er  Club hält am  ersten M ittwoch jeden  M onats seine 

M itgliederversam m lung im H otel „P re u ß e n h o f“ , Stettin, ab 
und an jedem  drit ten  M ittwoch seine C lubabende mit V or
trägen  oder musikalischer U nterhaltung . Gemeinschaftliche 
F ah rten  der  M itglieder w erd en  auch in V erbindung mit sp o r t
lichen bezw. Zuverlässigkeits-Prüfungen m ehrm als im J a h re  
veranstaltet.

Im  Laufe des vergangenen  Jah re s  w urden  durch  den 
P.A.C. mit U n ters tü tzung  de r  B ehörden  w ieder  ca. 300 
internationale W arnungstafe ln  in de r  Provinz Pom m ern  an 
E isenbahnübergängen , S traßenkreuzungen , K urven und a n 
deren  G efahrstellen aufgestellt.

E s  w ird  fleißig gearbe ite t  zum N utzen  der Automobil 
fah re r  in S tadt und  Land, und  es ist no tw endig , d a ß  alle' 
F erns tehenden  sich dem  Pom m erschen  Automobilclub bezw. 
dem  Kartell des Automobilclubs von D eutsch land  (A. v. D.) 
als M itglieder anschließen, um  w irklich für die Allgemeinheit 
etwas erreichen zu können.

Sloewer auf der Leipziger Frühjahrsmesse.
Die S toew er-W erke  Aktiengesellschaft vormals G eb rü 

der Stoewer, Stettin, beschicken die in diesem J a h re  s ta t t 
findende In ternationale  A utomobil-Ausstellung für Nutz- und 
Sonderfahrzeuge  in Leipzig mit verschiedenen Modellen. Die 
S toew er-W erke  sind besonders au f  die H ers te llung  dieser 
F ah rzeug type  eingearbeitet und  bieten überaus wirtschaftliche 
und  hochleistungsfähige W agen. Die meisten städtischen 
und staatlichen B ehörden  und die W ehrm ach t sind ständige 
K äufer von S toew er-S onderfah rzeugen ; das G ew erbe und 
H andel und  Industrie finden in Sonderanfertigungen ihre 
W ünsche restlos erfüllt.

D e r  S t o e w e r  K r a n k e n w a g e n  Ty p  D 12 V,  
13/55 PS. läuft in fast allen deutschen  S täd ten  als zu v e r lä s 
siges und  angenehm es Sanitä tsfahrzeug und erfreut sich b e 
sonders im  D ienst der  K rankenhäuser  und städtischen S an i
tätskolonnen a l le rg röß te r  Beliebtheit. Die A ussta ttung  ist 
wie gew ohnt solide, p rak tisch  und vollständig. D er laufende 
Absatz in diesem Modell setzt die W erk e  in die Lage, diese 
Spezialausführungen preisw ert und  p rom pt zu liefern.

D er  S t o e w e r - L i e f  e r w ä g e n  Ty p  F 6, 6/30 PS. 
ist de r  wirtschaftlichste und zuverlässigste Gebraiichsw’agen 
für alle Zwecke.. Die L ieferw agen  rep räsen tie ren  die vollen
detste A usführung de r  heute  möglichen Konstruktion. G e 
diegen schöne Ausstattung, form vollendete K arosserie, d a u e r 
hafte und  m oderne  Farben , fabelhafte F ed e ru n g  sind die V o r
züge dieses Typs. H inzu tritt de r  Vorteil d e r  V erw endung  
eines Vierzylinder-M otors mit der angenehm en  E igenschaft 
seiner absolu ten  Betriebssicherheit u nd  Zuverlässigkeit. D er

M otor ist erstaunlich s ta rk  im Anzug, ausdauernd  bei 
höchsten S te igungen tro tz  schw erer Belastung. M otor und 
G etriebeteile arbeiten  völlig geräuschlos. Leistungsfähiger 
als Sechszylinder g leicher Klasse. A ußerdem  die V orzüge 
einer geringen  Jah ress teuer,  dazu  geringe  Betriebsunkosten. 
Also bei e rdenklichster E rsparn is  die höchste Leistung. 
A ußerdem  niedrig  in der Anschaffung. Die zahlreichen Auf 
träge des J ah re s  1927 bewiesen, d a ß  die S toew er-W erke  mit 
diesem T yp  ein unverwüstliches und wirtschaftliches G e 
brauchsfahrzeug  geschaffen haben. S toew er wird seinen E r  
folg in diesem J a h re  fortsetzen.

Die S t o e w e r  - M a n n s c h a f t s  w a g e n  sind bei der  
Schutzpolizei in G ebrauch. Stets bereit und  schnell gaben  sie 
vielen Vorgesetzten Stellen genug  Grund, dem  S toew er-W agen  
seine Zuneigung  zuzuw enden.

Bei d ieser  G elegenheit sei noch darauf verwiesen, 
daß  die S toew er-W erke  im diesjährigen  F ab r ik a t io n sp ro 
p ro g ram m  mit einem A chtzylinder-Typ aufw arten, de r  in 
zwei M odellen herausgebrach t wird, dem  T yp  G. 14, 14/70 PS. 
und dem  T yp  S. 8. 8/45 PS. Besonders der  le tztere  dürfte  
de r  gesuchteste  deutsche G ebrauchsw agen  werden. Lange 
kostspielige K onstruktionsversuche ließen den Achtzylinder 
erstehen, den S taa tsw agen  für den Kenner, der alle b e re c h 
tigten "Wünsche de r  verw öhntesten  K äuferkreise  befriedigt. 
S toew er-Personen,w agen wie Stoelwer-Sonderfahrzeuge b e 
haup ten  ihren R uf seit drei Jah rzehn ten . S toew er-W agen  
sind unverwüstlich und  wirtschaftlich.

Die Dürkoppwerke AMiengesellsdiaN, Bielefeld
haben neben ihren bew ährten  3 i/j t o .  L a s t w a g e n  und 
O mnibussen auch den Bau ihres 5 t o. w ieder aufgenom m en. 
Sie zeigen auf d e r  vom 4.— 14. M ärz sta ttf indenden In te r 
nationalen Leipziger A utomobil-Ausstellung ein Fahrgeste ll 
L 3 für eine N utzlast von 3,5 to., einen O m nibus O 3 mit 
Leichtmetall-Aufbau für 25 Personen, d e r  in eigenen K aro sse 
riew erkstä tten  gefertig t wird, sowie ein Fahrgeste ll L 5 für 
;J to* N utzlast und  ein O 5 O m nibus-Fahrgeste ll  mit se it
lich neben  dem  M otor an geo rdne ten  Führersitz , das Aufbauten 
bis zu 3(5 S itzplätzen als E in d eck er  und bis zu 52 S itz 
plätzen als D oppe ldecker  träg t.

Die ausgestellten  F ah rzeu g e  sind das E rgebnis  einer 
jahrzehnte langen  E rfah rung  der  D ü rk o p p w erk e  im Last- 
'vagenbau. Sie zeichnen sich aus durch einfachste, ü b e r 
sichtliche Bauart, geringes Eigengew icht, unübertro ffene B e 
triebssicherheit infolge der V erw endung  erstk lassiger M a te 
rialien und  sorgfältigster H erstellung, sowie äu ß ers t  geringen 
Brennstoffverbrauch.

Bei den T y p en  L 3 und O 3 findet ein V ierzylinder- 
Motor von 110 o d er  120 m m  B ohrung und 150 m m  H ub 
Verwendung, de r  bei 1000 U m drehungen  45 bezw. 55 PS 
leistet. D e r  gleiche M otor kann  bei den T y p en  L 5 und  O 5 
eingebaut w erden , vorzugsw eise erhalten  diese F ah rzeu g e  je- 
(loch einen Sechszylinder-M otor von 110 m m  B ohrung und 
140 nun H ub, dessen Leistung bei 1200 U m drehungen  75 PS, 
bei 1500 U m drehungen  90 PS beträgt.  Beide M otorc haben

von oben ges teuerte  Ventile, die ohne Abnelunen des Zylin- 
derkopfcs  sam t ihren Sitzen leicht aus dem  Zylinder h e r 
ausgenom m en w erden  können. Die Kurbelwelle des \  ier- 
zylinder-M otors hat 3, die des Sechzylinder-M otors 7 H a u p t
lager, die durch eine Z ahnradö lpum pe un te r  hohem Druck 
geschm iert w erden. Die P leuellager erhalten  ihr Oel duu.h 
B ohrungen in de r  K urbelwelle. Die V entilsteuerung wird 
ebenfalls durch  Drucköl geschmiert. Vor de r  O elpum pe 
liegt ein Saugfilter, in d e r  D ruckleitung  ein Stoffilter, CJC1 
jede V erunreinigung des Oels zurückhält. Die Antnebsraclei 
d e r  N ockenw elle  liegen auf d e r  Schw ungradseite  des Motors, 
um einen völlig geräuschlosen  G ang zu erzielen. Die Kurbe - 
welle des Sechzylinder-M otors trägt au ß erd em  noch einen
-Schw ingungsdäm pfer. . .

D as K ühlsystem  um faßt eine W asserpum pe, einen en i- 
la tor und den K üh le r  mit ausw echselbaren  E lem enten. D e r  
K ühler ist elastisch am  Rahm en b e f e s t i g t  und gegen  Ve r 
w indungen des R ahm ens unempfindlich. D er \  ergasei ist 
mit V orw ärm er, Luftfilter und  S tarte rk lappe  versehen, die 
Brennstoffzufuhr erfolgt durch  U nterdrück. M agnetzundung, 
elektrische Beleuchtungs- und Anlasser-Anlage und u n te r 
setzte A ndrehkurbel gehören  zur Ausrustung eines jeden 

rzeugs. Alle bew egten  le i le  d e r  IVTotore sind stciub- und 
öldicht gekapselt, tro tzdem  aber  leicht zugänglich. So können 
Ventile in einer Minute, Kolben u nd  Pleuelstangen  in fünf 
Minuten ausgebau t werden.
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ÜRKOPP
V / x  3 &  U . 5  T O N N E R .

L ASTKRAFTWAGEN * SPEZI ALFAH R.ZEUGE 
O M N I B U S S E /

WER
D er M otor ist mit der Trocken lam ellen-K upplung  und 

dem  V iergangge tr iebe  zu einem Block vereint, der in G um m i
lagern  an  drei P unk ten  auf dem  Fahrges te l lrahm en  ruht. Die 
K ugelschaltung  des G etriebes sitzt norm al in de r  Mitte des 
W agens, bei vo rgebau tem  Führersitz , rechts neben  dem  F ü h 
rer, seitlich vom Motor. D er  Führers itz  ist in beiden Fällen 
links angeordne t.  D ie F ußbrem se  w irk t auf die a u ß e rg e w ö h n 
lich g ro ß en  Brem strom m eln  aller vier R äder, ihre N ach s te l
lung erfolgt lediglich durch  zwei leicht zugängliche M uttern 
an d e r  V orderachse . Die B rem szüge  sind unte re inander a u s 
geglichen. Bei den  O m nibustypen und den  5 T onnern  ist 
eine B osch-D ew andre-B rem se vorgesehen. A ußerdem  haben 
alle T ypen  noch eine H andbrem se , die auf die K ardanw elle  
w irk t und  die vom H andhebe l be tä tig t wird. Die R o h rk a rd a n 
welle hat G um m igelenke, die ke iner  Schm ierung und W artüng

bedürfen  und stets geräuschlos arbeiten, sie treibt die H in te r 
achse mit D oppeliibersetung, deren  W ellen ebenso wie die 
der  V orderachse  auf besonders  reichlich bem essenem  R o l
len lager laufen.

Die R ahm en  sind aus hochw ertigem  S tahlblech g e 
preß t und  durch k räftige  Q uerträger  versteift, sie w e rd e n  
bei allen F ah rzeu g en  in verschiedenen L ängen  geliefert, 
um die Fahrgeste lle  für die verschiedenen A ufbauten, wie 
kurze  und  lange Pritschen und Kästen, K ippw agen, T a n k 
wagen, kom m unale  F ah rzeu g e  u nd  dergl. bestens geeignet 
zu machen. B esondere  Sorgfalt ist auf die richtige Verteilung 
des W agengew ich tes  auf V order- und H in te rachse  gelegt 
w orden  und  es ist dam it eine auffällige Schonung der Reifen, 
eine besonders  gute W endigkeit  und die bekannte, unerreicht 
weiche F ed eru n g  der  D ü rk oppw agen  erreicht worden.

Das TeilzahlungsgesdiäU und die Finanzierung desselben.
Seit diese neue E ntw ick lung  des m odernen  H andels  in 

unserem  Lande ihren E inzug  gehalten  hat, haben  sich w issen 
schaftliche A utoritäten auf de r  einen Seite, Kaufleute, B a n 
kiers und  Industrielle  andererseits  lebhaft mit de r  F rag e  b e 
schäftigt, ob diese E ntw ick lung  eine segensreiche sei oder ob 
sie als schädlich und verdam m ungsw ürd ig  angesehen  w erden  
muß. Zunächst sei hier bem erkt, d a ß  nicht die M aterie
selbst, sondern  deren  A usbreitung in F rag e  kom m t. Die 
ersten A nfänge des A bzahlungsverkaufes reichen über 2000
Jah re  zurück. Man hat herausgefunden, d aß  Crassus, der
Zeitgenosse Julius C äsa r’s ein g roßes  V erm ögen  dadurch  v e r 
dient hat, daß  er in de r  U m gebung  von R om  H äu se r  e r 
bauen ließ, die er auf A bzahlung verkaufte. In u nse rem
Lande reichen die A nfänge des Geschäftes bis in die Mitte 
des vorigen Jah rh u n d er ts  ungefäh r  zurück, als m an anfing, 
N ähm aschinen  und Möbel auf A bzahlung zu verkaufen. 
E ine neue A nregung  und daraus resu ltierend  eine norm ale 
Entw ick lung  hat das A bzahlungsgeschäft durch  die V orgänge 
in den V ereinigten S taa ten  erfahren. In d iesem  Lande hat 
sich das Geschäft je tzt dera r t ig  entwickelt, daß  alljährlich 
Automobile, Maschinen, Möbel etc. im B etrage  von einigen 
Milliarden Dollars auf A bzahlung verkauft w erden .

U ngefäh r  vor zwei Jah re n  hat E. R. A. Seligmann, P ro 
fessor der  N ationalökonom ie in N ew  York auf V eralassung 
der General-M otors-Gesellschaft eine U n tersuchung  d e r  w ir t 
schaftlichen P roblem e, welche durch den V erkauf auf A b 
zahlung berührt  w erden, begonnen, und am  17. N ovem ber 
1927, nach einem eingehenden S tudium  von 15 M onaten, hat 
er das Resultat seiner U ntersuchungen  veröffentlicht. Die 
endgültige Schlußfolgerung, w elche er erreicht hat, lautet 
wie folgt: W enn d e r  A bzah lungskred it auf die richtigen
G egenstände angew and t w ird und w enn dieser K redit den 
richtigen K red itnehm ern  g ew ährt wird, so w ird  das System 
in natürlicher E n tw ick lung  alle G efahren  u nd  M ißbrauche 
selbst abstreifen und kann als die g röß te  E rrungenschaft  des
20. Jah rhunderts  be trach te t w erd en  zur M ehrung  nationalen 
W ohlstandes und zur H ebung  nationalen W ohlbefindens. — 
Als nicht passend für die A bzahlungsfinanzierung sind die 
G egenstände zu betrachten, deren  A bnutzung so g ro ß  ist, 
daß  sie schon keinen N utzw ert m ehr repräsentieren , bevor 
die Abzahlung geleistet ist. A ußerdem  Luxusgegenstände, 
wobei man nicht den  F ehler m achen darf, ohne w eiteres 
jeden G egenstand, w elcher nicht absoluten L eb en sn o tw en 

digkeit entspricht, als L uxusgegenstand  zu verdam m en. Wir 
dürfen  nicht verkennen, d a ß  de r  Begriff ,,L uxus“ ein s e h r  
d ehnbare r  und vollkommen dem  W echsel de r  Zeit u n te r 
w orfen ist. Die L ebenshaltung  Friedrich  W ilhelm I. war 
kaum  anspruchsvoller und, w as die technischen E rru n g e n 
schaften der  N euzeit anbetrifft, natürlich viel primitiver als 
d iejenige eines gut bezahlten  Arbeiters de r  Jetztzeit.

In unserem  deutschen  V aterlande hat im Laufe der 
letzten zwei Jah re ,  aus kleinen A nfängen hervorgehend, das 
System  des Teilzahlungsverkaufes eine recht erfreuliche Aus
breitung gefunden. E s  erstreckt sich heute auf Automobile) 
M otorräder, landwirtschaftliche M aschinen, Nähmaschinen. 
W erkzeugm asch inen  etc. Von besonderem  wirtschaftlichem 
Interesse sind Maschinen, die im stande sind, die R a t e n z a h 
lungen, w elche zur T ilgung de r  Schuld benötigt w e r d e n ,  
selbst zu verdienen. Sie s ind ' von ungeheurem  W erte  für 
die Käufer, welche in vielen Fällen niemals im stande sein 
w ürden, derart ig  kostspielige M aschinen nanzuschaffen, u n d  
die h ie rdurch  die Möglichkeit haben, sie in kleinen, aut 
18 M onate verteilte R aten  abzuzahlen . Von nicht gerin 
gerem  W erte  ist das A bzahlungssystem  für den fabriz ie
renden  V erkäufer, der  durch  dasselbe in den S tand gesetzt 
wird, alle U ebelstände, welche mit einem Saisongeschäft 
verbunden sind, abzustellen. Die Fabrikation  kann so ein
gerich te t w erden, daß  die vom 1. J a n u a r  bis 31. D ezem ber 
in rege lm äß igen  Bahnen verläuft, ansta tt  daß , wie bishei. 
zu gew issen Zeiten mit U ebers tunden  gearbe ite t werden 
m ußte  oder  zu anderen  Zeiten ein g ro ß e r  Teil des Betriebes 
still lag.

Die Kosten der  A bzahlungs-F inanzierung können, mit 
diesen Vorteilen v e r g l i c h e n ,  k aum  ein H indernis an der 
D urchführung  dieses G eschäftes sein. E s  hat sich in d er 
P raxis  im m er w ieder ergeben, d a ß  de r  K aufm ann und 1':1' 
b r ikan t an den hohen R aten  Anstoß nimmt, aber  d i e j e n i g e ;1 
w eiter blickenden Kaufleute, w elche die Vorteile ohne " ' e1' 
teres erkann t h a b e n ,  zogen a u s  den T e i l z a h l u n g v e r k ä u f e 11 
in den letzten J a h re n  g ro ß en  Nutzen. Sie haben ihre U m 
sätze geste igert u nd  ihre eigene P rosperitä t in b e d e u t e n d e m  
M aße erhöht. W ir stehen am  A nfang einer Entwicklung» 
welche noch in ihren K inderschuhen ist und die in den 
nächsten J a h re n  eine bedeu tende  A usbreitung finden wird- 
J e  schneller sich der K aufm ann und Industrielle auf diese
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E ntw icklung einstellen, desto  g rö ß e r  wird der  U m satz  sein, 
den sie erzielen w erden .

U n te r  den  verschiedenen Instituten, welche sich mit 
der F inanzierung  dieser Geschäfte in D eutschland befassen, 
möchten w ir besonders  auf d ie  C o m m e r c i a l  I n v e s t e ,  
m e n t  T r u s t  A k t i e n - G e s e l l s c h a f t  / C i t a  g),  B e r -  
1 i n  W.  5 6,  J  ä g  e r s t r. 2 7 ( G e n e r a l v e r t r e t u n g  
P o m m e r n :  U l r i c h  T i m m ,  S t e t t i n ,  K u r f ü r s t e n  - 
s t r a ß e  10) hinweisen, welche eine Tochtergesellschaft eines 
der  g röß ten  Institute d ieser Art in den V ereinigten S taaten  ist. 
D as S tam m haus mit U ntergesellschaften  verfügt über ein 
eigenes Kapital von 27 Millionen D ollars und blickt auf 
eine zw anzig jährige  reiche E rfah ru n g  zurück. D iese E r 
fahrung  kom m t natürlicherweise den A uslandinstituten zugute, 
die dem  S tam m hause angeg liedert  sind und auf diese W eise 
deren  K unden und F reunden.

Ein K reditinstitut dieser Art ist nicht als gewöhnliche 
Bank anzusprechen, sondern zu seinen Obliegenheiten gehört

ein genaues S tudium  der  Bedürfnisse seiner Kunden, und die 
O rganisation eines solchen Institutes m uß es in den S tand 
setzen, diesen Bedürfnissen in w eites tgehender  Richtung R e c h 
nung zu tragen. D as G eschäft besteh t nicht allein 
den K unden d ie  nö tigen  G elder zur V erfügung zu 
stellen, sondern  ganz  besonders darin, ihnen in jeder
W eise beizustehen, sie auf die G efahren  des G e 
schäftes au fm erksam  zu m achen sowie sie in der  U n te r 
suchung de r  K red itw ürd igke it  ihrer A bnehm er zu u n te r 
stützen und  nötigenfalls ihnen zu helfen, die schw achen
Positionen zu liquidieren und saum selige Zahler zur A b zah 
lung zu veranlassen. N ur in d e r  E rfü llung  dieser sämtlichen 
Bedingungen liegt de r  G eschäftszw eig  eines Kreditinstitutes 
und  diese F unktionen  können nur von einem Institut erfüllt 
werden, welches jederzeit über die no tw endigen  Mittel zur
D urchführung  der Geschäfte verfügt und  in lang jäh rigem  
W irken die E rfah rungen  gesam m elt hat, w elche dieses im m er
hin nicht leicht du rchzuführende  Geschäft zur V oraussetzung 
hat.

Einiges aus dem Kraftfahrzeuggewerbe Steffins.
Anschließend an die vorstehenden Artikel 

geben wir in alphabetischer Reihenfolge einen 
Ueberblick über verschiedene Firmen der Kraft 
fahrzeugbranche Stettins, den wir zu beachten 
bitten.

An der G abelung Stettin—P asew alk— Berlin befindet sich
der

Auto-Betrieb Grote.
Das U nternehm en  befaß t sich mit seinem  ununterbrochenen  
T a g - ,  N a c h t -  u n d  S o n n t a g s - D i e n s t  m i t  a l l e n  
m i t  d e m  A u t o m o b i l  b e t r i e b  z u s a m m e n h ä n 
g e n d e n  O b l i e g e n h e i t e n .  In sbesondere  T a n k s t e l l  e 
und  O e l s t a t i o n ,  R e p a r a t u r ,  G a r a g e n b e t r i e b ,  
m i t  W a g e n p f l e g e ,  A u t o z u b e h ö r  und  R e i f e n -  
h a n d e l ,  A u t o - H i l f s -  u n d  A b s c h l e p p d i e n s t  
und F a h r e r - U e b e r n a c h t u n g .

E benso  besitzt de r  Betrieb ein K r a f t f a h r z e u g ,  
t e c h n i s c h e  B ü r o  und eine S t a a t l i c h  k o n z e s s .  
F a h r s c h u l e .

D as U nternehm en  ist für die örtlichen wie ausw ärtigen  
K raftfahrzeugbesitzer  im K undendienst auf das  N eu ze i t 
lichste eingerichtet, für die U nters te llung  ist ein besonderer  
Zubringerd ienst für K raftfahrzeuge  eingerichtet.

A ußerdem  befindet sich ein besonderes  A uskunftsbüro 
des A.D.A.C., un terstü tz t vom Stettiner V erkehrs-V erein , auf 
dem  G rundstück, das allen Automobilisten, insbesondere den 
M itgliedern des A.D.A.C., kostenfrei und ohne jede Verbind- 
•ienkeit in allen A ngelegenheiten  zur V errfügung  steht.

Aus L e d erbek le idung  E  r  i ch A scher en tstanden  als 
p rägnan te  A bkürzung steht auch  bei de r  zeitweiligen U m 
w andlung in

D. Ascher
unter der  Leitung des H e rrn  Erich  Ascher. D erse lbe  g rü n d e te  
ain 15. N ovem ber  192t sein s. Zt. über ganz  D eutschland  
bekannt gew ordenes  V ersandhaus für Lederbek le idung , das 
auch in d e r  Zeit d e r  g rö ß ten  Inflation seine K unden b e fr ie 
digen konnte . 1924 nahm  dann d ie  F irm a  in hohem  M aße 
den E ngros-A bsatz  auf, eine M aßnahm e, die bei den  u n 
sicheren Zeiten  zu g ro ß en  V erlusten  führte.

Gleichzeitig w urde  für Stettin und Pom m ern  unter dem  
so schnell populär g ew ordenen  N am en  „ L e d e r i a “ das 
heute noch  bestehende  L adengeschäft an d e r  G rünen Schanze 
gegründet. D urch  eigene H ers te llung  von L ederbek le idung  
hat dieses G eschäft sich schnell einen g ro ß en  K undenkreis  
erw orben. „ L e d e r i a “ und „ L e d e r b e k l e i d u n g “ sind 
für Pom m ern  zwei un trennbare  Begriffe gew orden . ,,L e - 
d e r i a “ hat sich zum führenden  L e d e r  - und A u t o - B e - 
k l e i d u n g s h a u s  Pom m erns entwickelt, und  w enn man 
auf den A utos traßen  P om m erns die , ,L ede ria“ -Lederjacken 
zählen w ürde, so w ürde  man sie wohl ebenso  oft vertre ten  
sehen, wie die bekann tes ten  A utom arken.

Dienst am K unden m uß bei L ederbek le idung  besonders  
geleistet w erden  und zw ar  durch  gu tes  L ederm ateria l und 
auch durch fachgem äße A usführung von R epara tu ren  und 
N eufärbungen.

So w ird  auch das  L e d e r b e k l e i d u n g s h a u s  , ,L e - 
u e r i a “ , D.  A s c h e r ,  S t e t t i n ,  O bere  G rüne Schanze, 
sich das V ertrauen  seiner zahlreichen Kundschaft zu e r 
halten suchen.

Im  Som m er w erden  d e r  Automobilist und M otorrad fahrer  
Pom m erns die F irm a in dem  O stseebad M i s d r o y  v e r 
treten sehen.

Das s tändige A nw achsen des K raftfah rzeugverkehrs  in 
D eutschland  fordert gebieterisch an möglichst vielen Stellen 
des Reiches Gelegenheit zur sachgem äßen  A usführung von 
Instandsetzungen  an den w ichtigsten  Teilen d e r  elektrischen 
K raftfahrzeugausrüstung, nämlich an d e r  Zündung, B eleuch
tung und den Signalinstrumenten.

Aus dieser N o tw end igkeit  heraus hat die w eltbekannte  
F irm a R o b er t  Bosch A.-G., S tu ttgart  in D eutschland eine 
Reihe eigener V erkaufshäuser  u nd  Bosch-D ienste bis jetzt 
schon in über 50 deutschen  S tädten  geschaffen.

D er  Bosch-Dienst für Pom m ern  ist de r  F irm a
Auto-Licht

P o m m e r s c h e  A u t o -  L i c h t -  u n d  M a g n e t - Z e n 
t r a l e  G e s e l l s c h a f t  m. b. H . Stettin, Barnimstr. 29, 
Fernruf S tettin  34432 übertragen  .Diese F irm a unterhält 
s tändig ein g rößeres  L ager  von Bosch-Erzeugnissen, wie 
Bosch Z ündkerzen , Bosch Licht- und A nlasseranlage, M agnet
appara te , Sucher, Scheibenwischer, H örner, Batterien usw. 
Ihre mit den neuesten M aschinen und Prüfeinrichtungen der  
B osch-W erke ausgerüs te te  W erks ta tt  sowie bestgeschultes 
Personal bü rgen  für sachgem äße  A usführung aller einschlä
g igen Arbeiten. F e rn e r  ist d e r  W erks ta tt  eine nach den 
neuesten  E rfah ru n g en  eingerichtete  Batterie -R eparatur- und 
Ladestation für A uto-Batterien  angeschlossen. Die F irm a ist 
gern  bereit, in allen einschlägigen F ragen  kostenlose A us
kunft zu erteilen bezw. steht mit ihren E rfah rungen  den K ra f t
fahrzeugbesitze rn  jederzeit zur V erfügung. (Siehe Inserat 
dritte  Deckelseite.)

Die A utom obil-Reparatur-A nstalt
Gauger & Schünke 

w urde am  15. Mai 1924 von den beiden Inhabern  Fritz 
G auger  und  Willi Schünke gegründet.

Sie ist die g rö ß te  R epara turans ta l t  S tettins und leistet 
T a g -  u n d  N a c h t a r b e i t  o h n e  U n t e r b r e c h u n g  
b e i  v o l l e r  B e s e t z  u.n g. Sie hat einen A u s h i 1 f s - 
d i e n s t  m i t  S c  h n e l l - L  a s t w a g e n  u n d  P e r s o n e n 
w a g e n .  W eiter  beschäftig t sie sich mit der  B e r a t u n g  
b e i  A n  - u n d  V e r k a u f  v o n  A u t o m o b i l e n  und ist 
i n f o l g e  e r s t k l a s s i g e r  u n d  l a n g g e s c  h u  11 e r 
M o n t e u r e  z u  d i e s e r  b e a c h t e n s w e r t e n  G r  ö ß e 
g e k o m m e n ,  w as auch durch  die 3 9  d o r t  b e s c h ä f 
t i g t e n  A r b e i t e r  u n d  A n g e s t e l l t e n  bewiesen wird. 
Sie führt ein g r o ß e s  L a g e r  a n  E r s a t z t e i l e n  a l l e i  
F a b r i k a t e  und  beschäftig t sich auch mit der  N e u a n 
f e r t i g u n g  a b n o r m a l e r  E r s a t z t e i l e .

D as schnelle Aufblühen de r  F irm a ist nicht zuletzt duich 
die p r a k t i s c h e  M i t a r b e i t  d e r I n h a b e  r  , di e g u t e 
g e l i e f e r t e  A r b e i t  und di e s o l i d e n  P r e i s e  cifolgt.

Die F irm a
Max Gottschalk,

deren  V o r g ä n g e r i n  die im J a h re  1 8 7 8 mit einem F u h r 
w erk  gegründe te  F i r m a  W. G o t t s c h a l k  war, \vurde im 
J a h re  1 8 9  4 von dem  heutigen Inhaber, H errn  M a x  G o t t 
s c h a l k ,  g e g r ü n d e t .  . .

Sie begann ihre Tätigkeit ebenfalls mit einem F u h r 
w erk  und  konnte  sich dadurch, d aß  de r  Inhaber  stets mit 
der  Zeit mitging, zu dem  g r ö ß t e n  u n d  f ü h r e n d s t e n
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U n t e r n e h m e n  S t e t t i n s  u n d  P o m m e r n s  d i e s e r  
A r t  e n t w i c k e l n .  Sie verfügt heute  über 9 Autos und
8 Pferde.

In le tz te r Zeit w urden  in de r  P os ts traße  42 die m odern  
eingerichteten  B i s m a r c k - G a r a g e n  gebaut, die ebenfalls 
der  F irm a gehören. Z w e i  T a n k s t e l l e n  befinden sich 
auf d e m  G a r a g e n - G r u n d s t i i c k e  Poststr. 42 eb en 
falls.

Die hiesige bekannte  F irm a
Janson & Co., G. m. b. H.,

die bislang ausschließlich den  V ertrieb  de r  Ford-W agen , 
F o rdson -T rak to ren  wie auch d e r  F o rd  und  Fordson-Boots- 
m otore hatte, ha t n e u e r d i n g s  a u c h  d i e  G e n e r a l 
v e r t r e t u n g  d e r  H u d s o n  E s s e x  M o t o r s  C o m 
p a n y ,  A.-G., W e r k  S p a n d a u  übernom m en. Dieses 
W erk  bringt a b  1 0. 3. 1 9 2 8  eine N euschöpfung  heraus' in 
ihrem  9 , 6 / 4 5  P S  S e c h s z y l i n d e r  E s s e x .  W a g e n ,  
de r  insofern unter den  Sechszylindern eine m onopolartige 
Stellung einnimmt, als er in seh r glücklicher V erbindung
Leistung, Qualität und  Preis vereinigt. Die Limousine g roßen  
Form ates ,  die bequem  5 Personen  Platz  bietet, koste t b e i 
spielsweise ab Spandau  neuerd ings nur  noch R m. 5 7 5 0.— . 
Die F o rm  des W agens soll auffallend schön sein.

G enau wie bei den  A utobereifungsfabriken  dauernd  an
der  besseren K onstruktion und M aterialqualität gearbe ite t  
wird, ist man in der R epara tu rb ranche  auch  nicht un tä tig  g e 
blieben. Zum  norm alen  „V ulkan isie ren“ k am  das „P ro tek- 
tie ren !‘< E in  noch  m oderneres  Verfahren, das  sich in dem  
praktischen  A m erika schon vollkom m en eingebürgert hat, 
ist das „ E rn e u e rn “ abgefah rener  D ecken. Von A m erika und 
F rankre ich  beginnt diese B earbe itungsart nun  auch  den Con. 
linent zu erobern. — Das „ E rn e u e rn “ ist ein Verfahren, mit 
dem  man, un te r  V erw endung  von besonderen  M aschinen 
und ex tra  dazu  hergeste llten  Material, abgefahrene  A u to 
decken mit einer neuen Lauffläche versehen kann. D a der 
Preis de r  E rn eu e ru n g  nur  die H älfte  eines neuen  Reifens b e 
trägt, ist n a tu rg em äß  diese V erbesserung  eine g ro ß e  und 
w ichtige Ersparn is .

D e r  F abrika tionsgang  ist fo lgender:
Von dem  ab gefah renen  Reifen w ird  de r  Rest der  b ishe

rigen Lauffläche bis zum  C ordgew ebe sorgfältig  entfernt. In 
B etracht kom m en  natürlich nur solche, bei denen  de r  Cord, 
un terbau  noch gesund  ist. N ach  e ingehender U ntersuchung 
auf G ebrauchsfähigkeit w erden  e tw aige kleine D urchschläge 
repariert.  Auf das mit neuer  Gummilösung ge tränk te  G ew ebe 
w ird  B indegum m i, G ew ebegum m i und  Laufflächengum m i in 
einzelnen L agen  wie bei der  N eufabrikation  gelegt. N un wird 
in einer paten tie rten  A ppara tu r  der  aufge leg te  Gummi unter 
enorm en D ruck  verkautschukiert und  gleichzeitig das  neue 
Laufflächenprofil e ingepreßt. Die V erschw eißung mit dem  
G ew ebe ist vollständig . Zur E rn eu e ru n g  w erden  2 T a g e  b e 
nötigt. N ach  dieser Zeit verläß t ein Reifen die W erksta tt,  der, 
mit Gleitschutzprofil versehen von einem neuen kaum  zu u n 
terscheiden ist.

Solche Reifen erreichen, w ie  wir aus den  bereits  g e 
m achten E rfah ru n g en  ersehen, S trecken, die d em  N eureifen  
gleich sind.

E s  ist anzunehm en, daß  dies neue V erfahren, auch in 
D eutsch land  bei der  w eiteren  E ntw ick lung  unseres A utom obil
verkehrs  im m er neue A nhänger finden und  festen F u ß  fassen 
wird.

E s  i s t  h i e r  i n  S t e t t i n  i n  d e r  P o l i t z e r  S t r .  
Nr .  7 3 v o r  e i n i g e r  Z e i t  e i n e  d i e s e r  m o d e r n e n  
A n l a g e n  e r r i c h t e t ,  d i e  n a c h  d e m
T7 „Fit“-
V e r f a h r e n  e i n e  d u r c h  R e i c h s p a t e n t  g e 
s c h ü t z t e  A r t  E r n e u e r u n g  u n d  a u ß e r d e m  R e 
p a r a t u r e n  a n  s ä m t l i c h e n  L u f t r e i f e n  ' u n d  
S c h l ä u c h e n  v o r n i m m t .  (Siehe Inserat Seite 1.)

Die
Pommersche Kraftfahrzeugklinik,

deren I n h a b e r  H e r r  B r u n o  S a d o w s k i  ist, w urde 
im J a h re  1 9 2  1 von d iesem  g  e g  r  ii n d e t. Sie besitzt in 
ihren Räum lichkeiten, die sich in de r  Philippstr. 13 befinden, 
eine T a n k s t e l l e ,  sowie G a r a g e n  und un terhä lt ein 
P f l e g e h e i m  f ü r  H e r r e n f a h r e r .

Auch unterhält die F irm a mit zwei K raf tw agen  einen
L o h n a u t o b e t r i e b .

Die F irm a hat es infolge der rührigen  Tätigkeit  ihres 
Inhabers  verstanden, sich einen w eiten K undenkreis  zu v e r 
schaffen.

^  ^ rankfurt a ’ M. an  de r  S traße, die nach  H öchst a. M. 
i a lle£ en ĉ e Vler g ro ß en  geschlossenen  W erkskom plexe  

der  A d l e r  w e r k e  vorm. H e i n r i c h  K l e y e r  A.-G. Die

A dlerw erke haben  um  1880 in bescheidenstem  Anfang als 
F ah rrad b au  den Betrieb aufgenom m en. D am als noch als 
individuele F irm a des auch heute  noch den  Vorsitz im A uf
sichtsrat der A dlerw erke innehabenden K om m erzienrats  Dr. 
ing. h. c. H einrich  Kleiyer. 1839 hatte  Heinrich Kleyer b e 
reits eine Belegschaft von 600 Mann. In ganz unglaublich 
rascher Zeit folgte de r  Aufstieg des H auses  zu einer B e leg 
schaft von über 6000 Köpfen. Die F ab rikbau ten  w urden  
außerorden tlich  erweitert, nachdem  um  die Jah rh u n d er tw en d e  
die Fabrika tion  von Schreibm aschinen und bald darau f  von 
Automobilen dazu genom m en w urde. U eber  6000 W erk z e u g 
maschinen, da run te r  ein ganz neuer P ark  höchst vollendeter 
P räzisionsm aschinen für m odernste  Serienfabrikation, w erden  
heute durch zwei D am pfturb inen  mit über 10 OOOkw und ein 
D ieselm otor von 1000 PS. mit E nerg ie  versorgt.

W as heute über den R ahm en d e r  F ahrrad - und S chre ib - 
m aschinen-Produktion  h inausragend  g röß te  B edeutung hat, 
das ist die hochw ertige  K raf tw agen-E rzeugung  de r  A d le r
werke, deren  O rganisation nach dem gesundesten  Prinzip des 
H ers te llungsprob lem s erfolgt. In vorbildlich harm onischem  
Rhythm us gleitet die zur E rzeu g u n g  aufge leg te  Maschine 
die Bahn bis zum F ab r ik to r  dahin, un te rw egs stets s t re n g 
stens überw acht und  geprüft, bis zum V erlassen des W erkes  
als vollkommen fertiger, e ingefahrener, fahrtbere ite r  W agen.

Die A d l e r w e r k e  erscheinen mit vier T ypen  von 
P ersonenw agen  auf dem  M arkt, die, jede für sich zu einem 
besonderen  Kreis von In teressenten  sprechend, zusam m en
gefaß t allen M arktbedürfn issen  R echnung  tragen.

D er  6/25 PS W agen  überrag t seine schem am äßige  F o rm  
ganz erheblich durch  innere wie äu ß ere  C harakteris ierung 
des F ah rzeuges  als m itte ls tarker W agen für den  stärksten  
D auergebrauch .

D er 11/50 PS W agen  ist ein vorbildlicher Sechszylinder, 
wie w ir ihn, vers tärk t und noch w uchtiger  gestaltet, im 
18/80 PS schw eren  T ou renw agen  für höchste und schwerste 
B eanspruchung  wiederfinden.

E ine Klasse für sich bildet de r  „A  d l e r  S t a n d a r d  6“ , 
den die gesam te  Fach- und T agesp resse  bei seinem E rsch e i
nen auf de r  Berliner Automobil-Ausstellung a l s  d e n  m o 
d e r n s t e n  u n d  h o c h w e r t i g s t e n  d e u t s c h e n  S e - 
r i e n - W a g e n  ansprach. E r  w-eist einen überaus geschm ei
digen 10 PS Sechzylinderm otor von höchstem  An- und 
D urchzugm om ent bei rap ide r  Beschleunigung und einem S te ig 
verm ögen von 12 o/o im d irek ten  G ang auf. D er  W agen  ist 
ausgerüste t mit allem, w as der  an  in ternationalen  V orbildern 
geschulte G eschm ack ersehnt und e rträum t: hydraulicher
V ierradbrem se, die durch  einen einzigen PIebeldruck betätigt 
wird. Zentra ldruckschm ierung, die durch einen einzigen P e d a l- 
druck  sämtliche G elenke und G ehänge erfaßt, gesonderten  Oel- 
und Luftfilter, eine völlig flatterfreie, neu paten tie rte  s p i e l e n d  
leichte Lenkung, Parklicht, weit dim ensionierte und  geschm ei
digste A bfederung. D ie 7 fach ge lagerte  K urbelw elle der 
M aschine gew ährle is te t vibrationsfreiesten Lauf. Die K a
rosserie zeigt in offener und geschlossener A usführung hoch
w ertigs te  G anz-Stahl-Konstruktion.

A ußer  diesen P ersonenw agen  w ird  noch d e r  „L  9“ 
Schnell-L ieferw agen für 11/2 to. und d e r  „L  6“ Schnell' 
L ieferw agen  für 1 to. gebaut, welch le tz te rer ganz besonders 
beifällig auf der  in diesen T agen  s ta ttf indenden Leipziger 
In terna tionalen  Lastw agen-A usstellung beurteilt w urde.

E in  Blick auf die A dlerw erke  zeigt somit ein Groß* 
w erk  mitten in  schaffender K raft und  A rbeitsfreude. W ü r d e  
man nur  die eine T atsache in B etracht ziehen, d aß  n ä m lic h  
10 000 G anz-Stahl-K arosserien  in den P reß w erk en  für d e n  
neuen „A dler  S tandard  6“ in A uftrag  gingen, so böte sch o n  
diese Z iffer eine für unsere europäischen Verhältnisse g ra n 
diose Perspektive.

D er  V ertre te r  für Pom m ern  ist ebenfalls die Firma 
Hermann Wagner.

Auch durch  die Pom m ersche  T agesp resse  g ing  vor 
ku rzem  die Nachricht, d a ß  bei de r  O berpost-D irektion  in 
Stettin eine Anzahl K raftw agen  für die E inrich tung der  L and
postbeste llung eingetroffen seien, die den P h ä n o m e n -  
W e r k e n  G u s t a v  H  i 11 e r , A.-G., Z i t t a u ,  entstammten- 
E s  handelte  sich bei diesen K raftw agen  um  die T ype  4 R p  
mit P reß luftküh lung , die für eine T rag fäh igke it  von 15 Z en t
nern  gebau t wird. W ie zw eckm äßig  die A ufgabe de r  P re ß 
luftkühlung gelöst w urde, geh t daraus  hervor, d aß  die 
Reichspost bereits  eine Serie von m ehreren  H u n d er t  d ie sd  
W agen  in den  D ienst gestellt hat. G erade  auf dem  G e b i e t  
der P reß lu ftküh lung  verfügen  die P h ä n o m e n - W  e r k e  
über eine jah rzehn te lange  E rfah rung , und  so lange laufen 
auch ihre luftgekühlten  M oto rräder und  die w eltbekannten  
Phänom obile  in vielen Ländern  der E rde . I n s b e s o n d e r e
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w aren darun te r  die über 1500 L ieferungsw agen im D ienste der  
D eutschen Reichspost, verteilt über das g anze  D eutsche Reich, 
scharfe, dankensw erte  Lehrm eister. D ie Type, von der auf 
de r  je tz igen Leipziger In ternationalen Lastw agen-A usstellung 
gesag t wird, daß  sie einem Bedürfnis entspricht, w ird  gebaut 
als L ieferungsw agen mit geschlossenem  K astenaufbau und

Galerie, mit P ritschenaufbau  mit Plan und Spriegel und mit 
M uldenaufbau. D e r  sehr günstig  gestellte  Preis be träg t 
Rm. 4500.— ab  W erk . V ertre ten  w erden  die P h ä n o m e n -  
W e r k e  durch die F irm a Hermann Wagnar, S t e t t i n ,  
H e l l w i g s t r a ß e  7.

Nachtrag zu Nr. 5 des „Ostsee-Handels“.
Infolge verspäteten Eintreffens können wir 

nachfolgende Zeilen heute erst bringen.
Die

Firma Wiegels & Riegel,
Stettin, K antstr.  3, die v o r  2 0  J a h r e n  g e g r ü n d e t  
w urde, hat d a n k  ih rer  rastlosen Tätigkeit,  k ü n s t l e r i 
s c h e n  E i n s t e l l u n g  und kollossaler En tw ick lung  d a z u  
b e i g e t r a g e n ,  daß  S t e t t i n  auch  i n  d e r  W o h 
n u n g s k u l t u r  h e u t e  e i n e  f ü h r e n d e  S t e l l u n g  
e i n n i m m t .

Nicht allein, daß  die F irm a W iegels & Riegel in ihrem 
Ausstellungshaus, K antstr. 3, welches wie ein M useum g e 
öffnet und  jederzeit besichtigt w erden  kann, die bekann ten  
Möbel de r  „D eutsche  W erk s tä t te n “ H ellerau  und die 
deutschen „W . K .“ Möbel zur Schau stellt, welche durch 
ihre formvollendete, künstlerische A usführung, verbunden mit 
den dazu passenden  D ekorationen, Teppichen, T ape ten , Klein 
möbeln, L am pen etc. eine Sehensw ürd igkeit darstellt, bringt 
die F irm a auch Erzeugnisse  aus eigenen W erks tä tten  nach 
gegebenen  u nd  eigenen Entw ürfen , die vor allen D ingen  dazu 
be ige tragen  haben, d aß  die F irm a nicht allein in Stettin, so n 
dern  auch in ganz Pom m ern  als eine führende bezeichnet 
w erden  kann.

E s  w ird  hier, von der w irtschaftlichen sowie k ü n s t le 
rischen W arte  betrachtet,  Arbeit geleistet, d ie  G enerationen 
hindurch W erte  darste llen ; es sei hier un ter anderem  nur eine 
Arbeit erwähnt, d ie  in le tzter Zeit geleistet w urde :  P r o v i n -  
z i a l - G e b ä u d e .

H ier  sei vor allen D ingen  auf die kom pliz ierte  Arbeit 
der  Bibliothek und W ende ltreppe  in N ußbaum holz  h in g e 

wiesen, die allein eine M usterleistung d e r  Schreinerkunst 
darstellt.

Des fei-neren ist de r  g ro ß e  schöne A usschuß-Saal,’ 
w elcher bis an  die D ecke getäfelt, mit allen T üren  und F e n 
stern, dem  g roßen  ovalen Sitzungstisch und den herrlichen 
Sesseln, wohl der  repräsenta tivs te  R au m  des g ro ß en  H auses, 
zu erw ähnen. Gleichzeitig sei das g e räum ige  Arbeitszim m er 
und Speisezim m er des H errn  L andeshauptm ann  sowie das 
A rbeitszim m er des H errn  L andessyndikus und des H errn  L a n 
desbaura t hervorgehoben.

Auch die D ekora tionen  im g ro ß en  Erfr ischungsraum  
und  Speisezim m er sind von der F irm a W iegels & Riegel 
ausgeführt w orden.

Dieses alles bew eist wohl zur Genüge, d a ß  es auch  in 
Stettin F irm en  gibt, d ie sogar d ie  g röß ten  und schw ierigsten 
Arbeiten ausführen  können und zw ar wie h ier in a l le re rs t
k lassigster Arbeit und  edelstem  Material.

E s  ist der  B auverw altung  sehr hoch anzurechnen, d aß  
sie diese A rbeiten  in S tettin  gelassen  und nicht wie le ider  
sonst üblich nach außerha lb  vergeben  hat.

E ine besondere  Filiale am  K önigstor für Teppiche, G a r 
dinen, D ecken  etc. ist als Spezialgeschäft d ieser Art mit 
seinen g ro ß en  Schaufenstern  ein A nziehungspunkt aller In te r 
essenten.

D i e  F i r m a  b e s c h ä f t i g t  i n  I h r e m  e i g e n e n  
H a u s e  e i n e  g r o ß e  A n z a h l  A n g e s t e l l t e  u n d  
A r b e i t e r  u n d  i s t  h i e r d u r c h  i n  d e r  L a g e ,  a l l e n  
A n f o r d e r u n g e n ,  d i e  a n  s i c  g e s t e l l t  w e r d e n ,  
g e r e c h t  z u  w e r d e n .

Taxameter, Auto u. Drosdiken 
sowie Privatiuhnvesen

S knru f

3C6C9
Tag' und Nadifbefrieb

B ü r o :  K aiser = W ilhelm  = S tra sse  N r . 3

Bismarckgaragen Poslslr. 42

M. Gottschalk
Poslsfrasse 39 -  Telefon 28324

C o k f f f  &  $ 1  e d l e r
Stettin . Swinemünde

Fernspr. 34605 und 34606 Fernsprecher Nr. 2034
Telegramme: Lofsiedel Telegramme: Lofsiedel
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Schiffsmakler — Bunkerkohlen
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A gentur überseeischer Dampferlinien und der 
Egon-Linie Stettin-Südschweden.

G reifenhagen bei Stettin
liefert in sauberster Ausführung

Stabfußboden
in Eiche und Buche

M odernste Maschinen N euzeitliche Trockenanlage

Adresse für Bahnsendungen: G reifenhagen-H afenbahn,
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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Automobil - Reparatur - Anstalt

Gauger & Schünke / Stettin
Sannestraße Nr. 12a (Galgwiese) — Telefon 314-85

J rh .

Tag- und Nachtdienst ohne Unterbrechung. Sofortige Hilfe 
bei Anruf. Übernahme von Fahrten mit Sch ne LI-Lastwagen 
Lieferung von Ersatzteilen aller Fabrikate zum Tagespreis.

HERMANN WAGNER  
AUTOMOBILE
STETTIN, Hellwigstraße 7 

Vertreter der

A D L E R W E R K E
vorm. Heinrich Kleyer, Act.-Ges., Frankfurta.M.

und

PHÄNOMEN-WERKE
Gustav Hiller, Act.-Ges., Zittau.

„Lederia“
D. Ascher,

Stettin
Obere Grüne Schanze

Das fü h ren d e  Haus Pom m erns für  
L ed erb ek le id u n g  u. M otor-Sport-Ausrüstung

Ponunersdie KraHJahrzeugKlinlK
F e rn s p re c h e r  32487 Bruno S ad ow sk i P h i l ip p s t r a s s e  13

W  agenpflegehaus 
fü r  H erren  fah re r  

lllllll A u f o v e r l e i h u n g

An- und Verkauf von Kraftfahrzeugen jeder Ari -  Tanhsiaiion.


