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Stettiner
Dampfer-Compagnie

Aktiengesellschaft 

Gegr. 1856 Stettin  6  eg r. 1856

Regelm. Verbindungen zwischen Stettin und

L eningrad  w öch en tlich
jeden Sonnabend von S tettin  

jeden Donnerstag von Leningrad

l ie v a l w öch en tlich
jeden Freitag von S tettin  
jeden Freitag von Reval

Stockholm  v ierzeh n täg ig
jeden 15. und 30. von S tettin  

jeden 8 . und 23. von Stockholm

D a n zig —M em el v ierzeh n täg ig  

K önigsberg zeh n tä g ig  

London ca. v ierzeh n täg ig  

R otterd am —F in n lan d  v ierzeh n täg ig  

S te ttin —L evan te  ca. v ierzeh n täg ig

Drahtanschrift: Dam pferco — Fernsprecher Nr. 35 301

t e i i i n
<2MenhapitaIten 10 000 000 9U t 

Urfprung 1857 /  70jäf)rtge trabitionelle (Erfahrungen.

Grundkapital, Sicherheitsfonds u. offene R eserven:

35 Millionen Reichsmark
Prämieneinnahme 1927: 24 M illionen RM.
Gesamtbestand Ende 1927 mehr als 307 M ill. RM.

V ersicherungssumme

Sie ersparen Zeit, G eld , Um stände, w enn Sie 
Ihre Versicherungen vereinigen bei den

GERMANIA-GESELLSCHAFTEN STETTIN
Diese schließen ab:

Lebens-Versicherungen m it ärztlicher und ohne 
ärztl. U ntersuchung, Invaliditäts-, Aussteuer-, 
Leibrenten- u. A lters-Renten-Versicherungen  

Einzel-Unfall- und K ollektiv-Unfall-, lebensläng
liche Passagier-Unfall-Versicherungen  

Haftpflicht — Radio-Haftpflicht-Versicherungen  
A uto-, A uto-Einheits-Versicherungen  
Luftfahrzeug-Versicherungen 
Feuer-, Einbruch-Diebstahl-Versicherungen 
W asserleitungsschäden-Versicherungen  
Bürom aschinen-Versicherungen  
Transport-Versicherungen aller Art 
Reisegepäck-Versicherungen
Auskunft erteilen die Generaldirektion, Stettin, 

Paradeplatz 16, und säm tliche Vertreter.

K r i s t a f f
G r o ß e  A u s w a h l  in  L u x u s=  u n d  G e b r a u c h s w a r e n  ü

E r z e u g n i s s e  a l le r  n a m h a f t e n  G l a s h ü t t e n  u .  M a n u f a k t u r e n  \J

SDflljßlm -Sdiiilö
-Steffin, Greife -Sfroße 2
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f t a t i ö e l
Wirtschaftszeitung für die Gstseetänder, c/as Stettiner Wirtschaftsgebiet 

und sein Jfintertand
AMTLICHES ORGAN DER INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER ZU STETTIN

Mitteilungen der Reichsnachrichtenstelle für Außenhandel in Stettin 
Mitteilungen des Deutsch-Finnländischen Vereins e. V. zu Stettin

H e ra u sg e b e r  D r .  H. S c h r ä d e r ,  S y n d ik u s  d e r  I n d u s tr ie -  u n d  H a n d e ls k a m m e r  zu  S te tt in  
H a u p ts c h r if t le i te r  u n d  v e ra n tw o r tl ic h  fftr d ie  B e r ic h te  ü b e r  das  A u s la n d  \V. v. B u l m e r i n c q ;  v e ra n tw o r t l ic h  fö r  d ie  B e ric h te  ü b e r  d as  In la n d

Dr. E. S c h o e n e ,  fü r  d e n  A n ze ig en te il H. J a e g e r ,  a lle  in  S te tt in .
------------------------------------------------  B ezu g sp re is  v ie r te ljä h r lic h  2,50, A u s la n d  3,— B e ic h sm ark . — A n ze ig en p re is  lt. T arif. ------------------------------------------------
V e rla g : B a ltis c h e r  V erlag  G. m . b. H., S te tt in . D ru c k : F is c h e r  & S c h m id t, S te tt in . S c h r if t le i tu n g  u n d  In s e ra te n -A n n a h m e : S te tt in ,  B örse , E in g a n g  
S ch u lis tra ß e , F e rn s p re c h e r  S am m el-N r. 35341. D ie Z e itsc h r if t e r s c h e in t am  1. u n d  15. je d e n  M onats. Z ah lu n g en  a u f  d as  P o s ts c h e c k k o n to  d es  B a ltischen

V erlag es G .m .b .H . ,  S te tt in  Nr. 10164. B a n k v e rb in d u n g : W m .„S ch lu to w , S te tt in .
G esch äftss te lle  in  H e ls in g fo rs : A k a d e m isk a  B o k h a n d e ln , A le x a n d e rsg a ta n  7. K on to  in  H e ls in g fo rs : K an sa llis  O sake P a n k k i, A le x a n d e rsg a ta n  40/42.

M p . 7 S t e t t i n ,  1 . M g s r i l  1 9 2 8 8 .  Q t ä f o r y .

Zur Lage des Einzelhandels.
Wie steht es mir der Konjunktur? T)ie soziale Gesetzgebung. Konsumvereine. J$eamtenhandel.

Von D r. K r u
Zum besseren Verständnis der gegenw ärtigen  Lage des 

Einzelhandels sei ein kurzer  Rückblick auf die w irtschaft
liche Entw ickelung des vergangenen Jahres  erlaubt (vergl. 
den Aufsatz des Verfassers im „O stseehandel“ vom 1. 12. 
1H27). Den wirtschaftlichen Zustand im Jah re  1927 hat man 
als konjunkturelle  H ochspannung  (Ausdruck des Instituts 
für K onjunkturforschung) bezeichnet. H ierbei m uß vom 
Standpunkt des Einzelhandels einschränkend gesagt werden, 
daß  sich die Erscheinungen dieser wirtschaftlichen H o ch 
spannung m ehr in allgemeinen wirtschaftlichen Sym ptom en 
(hohe Beschäftigungsziffer) und wohl m ehr bei anderen VVirt- 
schaftsgruppen als gerade  dem Einzelhandel, besonders in 
der Produktion, gezeigt haben. Die W iederbelebung der  
G ütererzeugung hatte Ende 192(5 ihren A usgangspunkt in 
der K ohlenförderung und der Eisenproduktion  und griff dann 
1927 auf fast alle Industriezweige über. Eins der a u g e n 
fälligsten Sym ptom e für die A ufw ärtsbew egung der K on
junktur 1927 w ar die außerordentliche Entlastung des A r 
beitsmarktes,. die gleichzeitig wohl den stärksten Impuls /ü r  
die geschäftliche Belebung im Einzelhandel gab. Die Zahl 
der E rw erbslosen (H aupt-U nterstü tzungsem pfänger), die im 
Januar  1927 noch etwa 1,8 Millionen betrug, ging bis Mitte 
O ktober auf ' etwa 330  0 0 0 . zurück, so daß  innerhalb von 3 
Monaten etwa 1.% Millionen Erw erbslose in den P roduk tions

prozeß  w ieder eingefügt und damit auch dem Konsum wieder 
zugeführt wurden.

Das allgemeine wirtschaftliche Bild begann sich etwa 
mit der Jah resw ende  zu ändern. Das Institut für K onjunktur
forschung hatte in seinem vorletzten Berichte festgestellt, 
daß  das Maximum der wirtschaftlichen Aktivität etwa Ende 
N ovem ber erreicht sei, und vertritt in dem, letzten V ierte l
jahresheft, das etwa die Lage Ende Februar schildern soll, 
die Auffassung, daß  das Maximum überschritten sei. I* ür 
den Einzelhandel ist auf jeden Fall ein ganz erheblicher k o n 
junktureller Abstieg festzustellen, was sich besonders in a u ß e r 
ordentlich m äßigen Umsatzziffcrn offenbart. Die Berichte der 
letzten Zeit über die U m satzgestaltung im Einzelhandel lauten 
ungünstig. Die A ufnahm efähigkeit des Binnenmarktes ver
langsamt sich in der letzten Zeit. Vielleicht hätten sich diese 
Krisenerscheinungen im Einzelhandel schon eher gezeigt, 
wenn sich nicht das eigentliche geschäftliche Bild in der 
Wcihnachts* und Ausverkaufszeit etwas verschleiert hätte, und 
wenn nicht die vorsichtigeren Lagerdispositionen, die im 
H andel nach der R äum ung in den Ausverkäufen sich n u n 
m ehr auszuwirken scheinen, dazu beigetragen  hätten, die 
Krisis jiufzuschieben oder zu mildern. — D er Ausfall an 
M assenkaufkraft, der inzwischen (seit O ktober v. Js.) durch 
eine V erm ehrung  der Arbeitslosen um mehr als 1 Million

A l l i a n z  und S t u t t g a r t e r  V e r e i n
Versicherungs-Aktien-Gesellschaft

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

H e r m e s  K re d i tv e rs ich e rg s  -B ank  
A k tien -G ese llscha ft  in  B erl in  ::

K r a ft  Vers.-A.-G. d es  A u to m o b i l 
c lu b s  von  D e u ts c h la n d  in  B erl in

U n i o n  A llgem. D e u tsch e  I lage l-  
V ersich  -G ese l lschaf t  in  W e im a r

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 f tp f l ic h t  — U n fa l l  — E i n b r u c h d i e b s t a h l  — B e r a u b u n g  — M a s c h i n e n b r u c h  — G la s  — W a s s e r l e i t u n g s .  
S c h a d e n  — V a l o r e n  — S c h m u c k s a c l i c n  in  P r i v a t b e s i t z  — R e i s e g e p ä c k  — A u f r u h r  — K r e d i t  — K a u t  o n  -— A u t o  (U n fa l l ,  H a f tp f l ic h t  
K a s k o )  — L e b e n  — A u s s t e u e r  — I n v a l id i t ä 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 k a s s e  — H a g e l  P f e r d e  u n d  V ie n  H e g e n

B a y e r i s c h e  V e rs ic h e ru n g s b a n k  
A k tie n g e se llsc h a f t,  M ü n c h en  ::

B a d i s c h e  P fe rd c v e rs ic h .-A n s ta l t 
A k t.-G ese llsch aft K a r ls ru h e  i. B.

G lo b u s  V e rs ic h e ru n g s  - A k tion - 
G ese llsc h aft in  H a m b u rg  ::

Allianz und Stuttgarter
Lebensversicheiungsbank A ktiengesellschaft
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entstanden ist, kom m t zur A usw irkung und kann auch nicht 
besonders hinsichtlich des Konsum s ohne E influß auf die 
Entw icklung de r  K onjunktur sein.

Von besonderer  Bedeutung, besonders in de r  Provinz 
Pom m ern  ist die L age  der. Landw irtschaft. Im  Interesse der  
H ebung  der  K aufkraft ist das N o tp rog ram m  für die L a n d 
w irtschaft zu begrüßen , das ihr 85 Millionen M ark zur
F örderung  des Absatzes von Schlachtvieh, zur Beseitigung
außerorden tlicher M ißstände und zur Rationalisierung des 
Genossenschaftswesens zuführt. A ußerdem  sollen der  L a n d 
wirtschaft E rle ich terungen zur Fundierung  der schw ebenden 
und fälligen Schulden gew ährt werden. Die Ausw irkung 
dieser M aßnahm en  wird sich für den ländlichen Einzelhandel 
jedenfalls bem erk b ar  machen.

Auch aus der  Preisentw icklung kann  man eine a b 
steigende Linie in de r  w irtschaftlichen E ntw icklung fes t
stellen. W enn sich im vergangenen  J a h re  m engenm äß ig  in 
der P roduktion  und auch im Absatz eine H ochkon junk tu r  
entwickelt hat, so kann  man das nicht in gleichem  A us
m aße von de r  Bildung der  Preise sagen. Die zw ar a n 
ziehenden Preise hielten sich trotz w achsender U m sätze  in 
m äßigen Grenzen. Die Indexziffern des  G roßhandels  b e 
w egten  sich zw ischen 136 bis 140; den  g röß ten  Anteil an 
der S te igerung hatten  die F ertigw arenpre ise  de r  K onsum 
güter. F ü r  diese relativ geringe S te igerung d e r  Preise  sind 
verschiedene H em m ungsm om ente  ursächlich, insbesondere 
rückgängige W eltm arktpreise , Ausfuhrschw-ierigkeiten und  
nicht zuletzt auch  das B estreben  d e r  W irtschaft, P re ise r 
höhungen nach Möglichkeit zu vermeiden, um  die K onjunktur  
nicht zu gefährden . Seit e twa 3 M onaten ist in de r  P re is 
entwicklung überhaupt eine Stagnation eingetreten. Die 
W arenpre ise  haben sich bereits von etwa 142 auf 137 g e 
senkt. Auch hier sehen wir die A eußerungen eines b eg in n en 
den w irtschaftlichen Absinkens. E s  ist äußers t wichtig, in s
besondere  für den Kaufmann, die w eitere  E ntw icklung der  
Preise sorgfältig  zu beobachten, um  so mehr, als die L a g e r 
haltung der V olkswirtschaft s tändig  gew achsen  ist und einen 
H öhepunk t erreicht zu haben  scheint, (so nach Auffassung 
des Instituts für K onjunkturfo rschung; andere  Stellen sind 
andere r  Ansicht u n d  meinen, daß  die augenblickliche L a g e r 
haltung den Kapitalien der  W irtschaft entspreche. S ta 
tistische U nterlagen  fehlen. U nverhältn ism äßige L äger 
scheinen gegenw ärtig  m ehr in der Industrie als im H andel 
vorhanden zu sein).

Das Institut für K onjunkturforschung n im m t die g e 
samte L agerhaltung  im Textil-E inzelhandel z. B. mit 2,8—3 
Milliarden M ark an  und errechnet diesen L agerw ert auf Grund 
einer U m satzschätzung von 8,9 Milliarden M ark und einer 
U m schlagsgeschw indigkeit von 2,5 bis 3 mal. D ie H öhe 
dieses geschätzten  Lagerw ertes  will an  sich nichts sagen; 
die G efahr beginnt erst dann, wenn die Preise fallen, und 
wenn eine V erschleuderung der W aren  einsetzt, in der  im mer 
die g röß ten  G efahrenm om ente  liegen.

D er  w eitere  Absatz im Einzelhandel hängt wesentlich 
von de r  E n tw ickelung  d e r  Preise ab. Die V erkaufspreise  
des E inzelhandels  w erden  a b e r  am  stärksten  von seinen E in 
kaufspreisen  beeinflußt, m ehr noch als von seinen zusä tz 
lichen Unkosten. Auf G rund  einwandfreier U ntersuchungen 
hat sich wohl ergeben, daß  die U nkosten  in einer P r o 
gression zum Verhältnis d e r  B etr iebsgröße stehen, d a ß  sich 
also die U nkosten  mit dem  W achsen  des Betriebes im a l l 
gem einen verm ehren. Beim Klein- und  G roßbetr iebe  dienen 
aber die E r t rä g e  des E inzelhandels zum g röß ten  Teil der  
Abgeltung de r  Unkosten, enthalten n u r  zum kleinsten Teil 
Gewinn. Bei den w achsenden A nsprüchen des K unden und 
bei den außerorden tlichen  A nstrengungen kap ita ls ta rker  E in 
zelhändler in Bezug auf G estaltung des Absatzes (Luxus der  
G eschäftsräume, R ek lam e usw.) absorb ieren  heute die A uf
w endungen für geschäftliche V orgänge und  A rbeitsleistungen 
zum A bsatz de r  W aren  im m er höhere  P rozen tsätze  des 
E rtrages .

H inzu  kom m t eine erheblich s tä rkere  Zinsbelastung als 
früher, die sich in m ehrfacher H insicht geltend macht. D er  
Zinsfuß überhaupt be träg t heute ein M ehrfaches des  früheren  
Satzes. Infolge einer V erlangsam ung  des W arenum schlages 
in einzelnen Branchen ist es notw endig , für längere Zeiten 
als früher Kapital in A nspruch zu nehm en und zu v e r 
zinsen, w obei also die Zinshöhe doppelt belastet. Die 
Zahlungsziele de r  L ieferanten sind vielfach verkürzt, w ährend  
die K unden des E inzelhandels  häufigere  und längere K redite 

Anspruch nehm en.
S tä rker  noch als U nkosten  und  Einkaufspreise  w irkt 

auf den V erkaufspreis  die A bsatzmöglichkeit, die sich aus 
der K onkurrenzlage und aus der K aufkraft und Kaufwilligkeit

der  V erbraucher erg ib t; vielleicht kann  man auch um gekehrt 
feststellen, daß  die w ahrscheinlich erzielbaren V erkaufspreise  
m itbestim m end für die E inkaufspre ise  sind, die der  E inze l
händler anlegen kann.

Es sei je tzt zu einzelnen F ragen , die den Einzelhandel 
besonders bedrücken, noch einiges ausgeführt:

Auch der E inzelhandel ist von den  A usw irkungen der  
sozialen G esetzgebung d e r  le tzten Zeit belastet. Gegen die 
soziale Tendenz dieser G esetze wie des A rbeitsgerich tsge
setzes, des A rbeitszeitgesetzes, A rbeits losenversicherungsge
setzes usw. sei nichts gesagt, w enn dieser soziale G edanke 
nicht so viel kostete, und  w enn diese G esetze den V e rh ä l t 
nissen des H andels  w enigstens R echnung trügen. Mit den 
A rbeitsgerichten k an n  man sich als mit in de r  heutigen Zeit 
notw endig  gew ordenen  Einrich tungen einverstanden erklären. 
Sie dürfen aber nicht zu Schiedsgerichten werden, vor denen 
auch bei zweifelhaften, vielleicht unbegründeten  K lag ean 
trägen  der G esichtspunkt des K om prom isses um jeden Preis 
durchgesetz t w erden  soll. Die letzte R ech tsprechung  in der 
I 'rage  der N achzahlung von D ifferenzbe trägen  bei V o r
liegen eines Tarifvertrages  oder einer Allgemeinverbindlich- 
keitserk lärung  (U nabdingbarkeit des Tarifvertrages) gibt 
wirtschaftlich zu g röß ten  Besorgnissen Anlaß. D er E in ze l
handel ist hier außerordentlich  interessiert. F ü r  den  kleinen 
Geschäftsmann, der  Tarife  zu zahlen nicht in d e r  Lage ist, 
kann dies zu einer Existenzfrage  werden.

U eb er  die A usw irkung des Arbeitszeitgesetzes ist schon 
genügend  geschrieben  worden. Die Fo lge war, auch im 
Einzelhandel de r  pom m erschen  Plätze, eine H erabd rückung  
d e r  Arbeitszeit der Angestellten und A rbeiter und eine s tarke 
finanzielle Belastung der  Betriebe. D er Z w eck  des Gesetzes 
w urde erreicht. Das Gesetz ist ein Industriegesetz . D en F o r 
derungen  des E inzelhandels auf A nerkennung de r  A rbeitsbe
reitschaft w urde nicht entsprochen. Ob das  Arbeitsschutzgesetz, 
das augenblicklich im Reichsra t und  dem  R eichsw irtschafts
rat beraten  wird, d em  Einzelhandel in d ieser F rag e  eine 
andere  R egelung  bringen wird, ist zweifelhaft. W ir sind 
skeptisch genug, nicht daran  zu  glauben. D er  § 13 des Ar 
beitsschutzgesetzentw urfes behandelt die F rag e  der A rbeits
bereitschaft. D er E n tw urf  des Reichsarbeitsm inisters sieht 
w esentliche E rw eite rungen  der  A rbeitszeithöchstgrenze für 
solche Betriebe vor, in denen A rbeitsbereitschaft in e rh e b 
lichem U m fange  vorliegt, und zw ar für bestim m te Berufe eine 
lö s tü n d ig e  tägliche A rbeitsdauer, an der  das V erkaufsper
sonal im E inzelhandel a b e r  nicht teilhaben soll. D er R eichs
arbeitsm inister ha t bisher alle Bem ühungen de r  Spitzenver
bände des E inzelhandels  um eine A nerkennung de r  A rbeits
bereitschaft mit de r  B egründung  abgelehnt, d aß  die B ean 
spruchung der A ngestellten im E inzelhandel außerordentlich  
verschieden sei, und  d aß  sich nicht übersehen lasse, inw ie
weit die A rbeitsbereitschaft schon durch T arifverträge be- ■ 
rücksichtigt sei. A ußerordentlich  wesentlich w äre  eine R e 
gelung d ieser  F rag e  im Sinne des Einzelhandels an den 
k le ineren Plätzen, an  denen oft infolge Fehlens d e r  n o t 
w endigen  V ertragskontrahen ten  T arifverträge überhaupt 
nicht abgeschlossen  w erden  können und de r  8 Stunden-Ar- 
beits tag  d a h e r  schematisch durchgeführt w erden  muß.

Die Stim men des E inzelhandels gegen  eine V erkürzung 
de r  E x istenzdecke  durch die Konsum vereine und den  H andel 
de r  B eam tenorganisationen w erden  im m er lauter. Mit Recht. 
Diese F rag en  berühren  den Lebensnerv  des Einzelhandels. 
Die K onsum vereine beider R ichtungen, H am b u rg  und D üsse l
dorf, bem ühen  sich, d ie  K unden des privatwirtschaftlichen 
Einzelhandels  an sich zu ziehen. Diese Bem ühungen w erden  
durch die E inw irkung  von politischen Parteien  und G ew erk 
schaften unterstützt. D er  private Einzelhandel kann  sich 
aber nicht bei seiner R ek lam e auf diese M om ente einer b e 
stim m ten Gesinnung stützen, d ie  ja  allein d em  K onsum 
verein einen sicheren K undenkreis zuführt. Es w ird  z u g e 
geben, daß  die V oraussetzungen für den geschäftlichen E r 
folg auch in andere r  Hinsicht für die Konsum vereine g üns ti
ge r  liegen als im privaten Einzelhandel. D er Konsum verein 
hat einen A bnehm erkreis, welcher bei ihm K onsum güter  in 
relativ ger inge r  Anzahl einkauft, w odurch  dem  K onsum 
verein der  V erkauf sehr erleichtert wird. Die A nsprüche an 
die A ufm achung de r  V erkaufsräum e und d e r  W aren, an  die t 
Bedienung usw. sind na tu rgem äß  beim K onsum verein e r 
heblich ger inge r  als im Einzelhandel. Die H a u p tg e m e in 
schaft des Deutschen Einzelhandels hat in einer statistischen 
Schrift Preisvergleiche bei insgesam t 800 V\ a ren  (L ebens
mitteln) vorgenom m en. H ier ergab sich, daß  de r  K o n su m 
verein in 44 Fällen teuerer als de r  E inzelhandel war, in 11 
Fällen billiger, in 10 Fällen w aren die Preise gleich. W ir 
legen diesen statistischen U ntersuchungen kein g roßes  Ge-
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wicht bei, da  exak te  Preisvergleiche kaum  möglich sind; 
andrerseits  konnten  auch die Konsum vereine bisher trotz 
am tlicher U nters tü tzung  (Denkschrift des Internationalen A r
beitsamtes in G enf; E rgebnisse  einiger E rhebungen  zur A uf
stellung eines Vergleiches zwischen den Verteilungskosten im 
Privathandel und  denen  der  K onsum genossenschaften) nicht 
dartun, d aß  sie die billigeren seien.

D er  B eam tenhandel ist eines der w eiteren traurigen 
Kapitel. Die Beam tenw irtschaftsvereine vergrößern  sich, und  
die , ,D eb ew a“ errichtet in im m er neuen S tädten  V erso r
gungsstellen  für Beamte. Auch Stettins H andel und H a n d 
w erk  sind schw er betroffen. W as nützen die V erhandlungen 
zwischen den  E inzelhandelsverbänden  und den B eam teno r
ganisationen zur A nnäherung der  beiden B erufsgruppen, wrie 
sie in le tz ter  Zeit an verschiedenen Plätzen gepflogen  sind,

w enn nicht die Beam ten einsehen, d a ß  sie g egenüber  dem  
steuerzahlenden  E inzelhandel auch Pflichten haben. Die a m t
lichen V ertre tungen  des H andels  und die V erbände des E in 
zelhandels bem ühen sich seit Jah ren  um  neue Bestimmungen 
im W ettbew erbsgese tze  und  in der  Reichsgew erbeordnung, 
die verhältn ism äßig  unwichtig  sind, jedenfalls unwichtig im 
H inblick auf die g ro ß en  Gefahren, welche d em  Einzelhandel 
durch  die system atische Organisation der  B edarfsdeckung 
durch  die V erbraucher drohen. Die wirtschaftliche E n t 
w icklung ist hier schon zu weit vorgeschritten. Abhilfe kann 
nur noch der G esetzgeber schaffen. D arum  möge sich der 
E inzelhandel endlich einmal den nötigen politischen Einfluß 
in den Parlam enten  sichern; dieses Jah r ,  das J a h r  der 
W ahlen, gibt ihm Gelegenheit dazu.

Die Beeinfrädiftgung 
des Handels durdi dfe Lage der deufsdien volHswirfsdiaff.

Von Dipl. Kfm. Dr. H. W i e d i t z .
Sämtliche Wirtschaftsgruppen sind bemüht zu 

beweisen, daß die Lage ,in der sie sich befinden, 
durchaus nicht befriedigend ist. Dabei bedarf es 
keines direkten Nachweises einer Beeinträchtigung 
auch des H a n d e l s ,  denn die Wirtschaft ist für 
längere Zeit nie nur zu einem Teil irgendwelchen 
Einflüssen ausgesetzt. Mangelhafte Nachfrage 
einerseits, gesteigerte Produktion auf der anderen 
Seite bewirken im Handel Erschwernisse, die die 
Dispositionen des Unternehmers nach wie vor einem 
großen Risiko aussetzen.

Internationale und nationale Wirtschaftsschwie
rigkeiten belasten in ihren letzten Konsequenzen 
den Einzelbetrieb in derartig starkem Maße, daß die 
Existenz wesentlich davon beeinflußt wird. Der 
Unternehmer verspürt unüberwindbare Hemmnisse, 
deren letzte Ursachen er natürlich selten zu über
schauen vermag, will er nicht in den schon all zu 
sehr zu Schlagworten gewordenen Begriffen K auf
kraft und Rationalisierung jede Erklärung suchen. 
Es hat einer verständigen Ueberlegung und eines 
eingehenden Studiums von Wirtschaftspraktikern 
und Theoretikern bedurft, um einige Klarheit zu 
gewinnen. Die internationale Wirtschaftskonferenz 
des Völkerbundes in Genf im Frühjahr 1,927 hat 
erstmalig einheitliche Erkenntnisse über Ursache 
und W irkung der Wirtschaftsschwierigkeiten in 
Europa geliefert. Das sind zum Teil Erkenntnisse, 
die sich der Einzelne, der in der Wirtschaft steht, 
nicht ohne weiteres zu eigen machen wird. Seine 
Vorstellungen sind beherrscht von den augenschein
lichen Erfahrungen, die im engeren Rahmen g e 
macht werden. So braucht sich z. B. sein Streben, 
in scharfer Konkurrenz bei W ahrung spezieller Ge
schäftsgeheimnisse und unter fortgesetzten Bem ü
hungen um Erm äßigung der Arbeitskosten sein 
eigenes Unternehmen vorwärts - zu bringen, durch
aus nicht decken mit den Absichten, die einen 
Wirtschaftspolitiker erfüllen hinsichtlich der Ueber- 
windung nationaler Wirtschaftsschwierigkeiten.

Das wirtschaftliche Denken hat bereits in der 
Nachkriegszeit einen entscheidenden Fortschritt g e 
macht und dabei starke Wandlungen erlebt. Es 
ist eine Aufgabe von außerordentlicher Bedeutung, 
Gesichtspunkte, die als allein empfehlenswert von 
kompetenten Stellen erkannt worden sind, so all
gemein werden zu lassen, daß eine einheitliche 
Wirtschaftsidee und eine Konzentration des ökono

mischen Willens entsteht. Ein gut funktionierender 
Nachrichtendienst und ein weitreichender Aus
tausch von Rationalisierungsmethoden oder F abri
kationsverfahren z. B. können die Entscheidungen 
einflußreicher Wirtschaftspraktiker derartig beein
flussen, daß  sichtbare Erfolge bemerkbar werden, 
wie es z. B. in Amerika der Fall ist.

In der Zukunft harren noch gewaltige Auf
gaben. ihrer Lösung. Je weniger es jeder Einzelne 
an der geistigen Einstellung fehlen läßt, desto eher 
ist damit zu rechnen, daß alle noch entgegenste
henden Hemmnisse im Laufe der Zeit überwunden 
werden.

Im internationalen Warenverkehr würde eine 
Herabsetzung der Zolltarife, soweit sich das mit 
den notwendigsten nationalen Erfordernissen verein
baren läßt, eine einfachere Nomenklatur und eine 
längere Dauer der Handelsverträge eine Anregung 
des Handelsverkehrs bedeuten, eine größere finan
zielle und geschäftliche Sicherheit bewirken, ins
gesamt die internationale Spezialisierung anregen, 
also rationalisierend wirken und damit zur Hebung 
der Kaufkraft nicht unwesentlich beitragen. Der 
Konsument ist ebenso an stabilen Verhältnissen in
teressiert wie der Produzent und Händler, die sich 
mit den gegebenen Tatsachen wirtschaftlicher Struk
turveränderung abzufinden haben: Die starke wirt
schaftliche Zersplitterung in Mitteleuropa hat dein 
wirtschaftlichen Streben entgegengewirkt, den Pro- 
duktionsmaßstab zu vergrößern und die großen 
Industrien zu spezialisieren und zu normen; die 
außerordentliche Minderung der wirtschaftlichen 
Produktivität. in Osteuropa hat die in der Entwick
lung befindlichen Wirtschaftsbeziehungen n a h e z u  
zerstört. Die willkürliche Grenzregulierung ohne 
Rücksicht auf die wirtschaftlichen Zusammenhänge 
von Länderteilen hat die europäischen Zollmauern 
um 11000 km verlängert. Erst durch die Herbei
führung stabilerer Verhältnisse im internationalen 
Warenverkehr kann die weitere Wiederaufbauarbeit 
erleichtert werden.

Zu diesen von außen kommenden Schwierig' 
keiten gesellt sich das Reparationsproblenb 
dessen Lösung deshalb starken Schwierigkeiten be
gegnet, weil ein einseitiger Wertausgleich auf die 
Dauer nur durch Warenexport über den Gegenwert 
für den notwendigen Import hinaus möglich ist* 
Die für derartige Leistungen notwendige technisch6
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Rationalisierung einer starken Industrie kann bei 
der vorhergegangenen Entkapitalisierung nur durch 
Hereinnahme von ausländischen Krediten erfolgen, 
die, wenn sie für die Zukunft nicht fruchtbar g e 
macht werden können, die Lage hoffnungslos g e 
stalten können und deren Verzinsung und Amorti
sation eine starke Belastung der Wirtschaft darstellt, 
die letzten Endes eine Erm äßigung des Lebens
standards zur Folge hat.

Der außerordentlich große Verwaltungsapparat 
in Deutschland mit seiner starken Ueberlastung an 
unproduktiven Ausgaben und die Belastung durch 
die soziale Fürsorge wirken in derselben Richtung, 
so daß es nicht wundernehmen kann, wenn die Lebens
haltung des gesamten (deutschen Volkes so außeror
dentlich eingeschränkt ist. Die Kaufkraft ist Aus
gangspunkt jeder Anregung für jeden wirtschaftlichen 
Prozeß. Die Erschwernisse, denen sich der H an 
del als Vermittler zwischen Produzent und Konsu
ment ausgesetzt sieht, sind vorläufig nicht ohne 
weiteres fortzuräumen. Nur langsam wird sich die 
Störung des wirtschaftlichen Gleichgewichtes über
winden lassen.

Mehr und. mehr hat sich die Erkenntnis Bahn 
gebrochen, daß ein hoher Lebensstandard zwar eine 
wohlhabende Bevölkerung voraussetzt, daß  es aber 
dabei weniger auf die absoluten Lohnziffern ankommt 
als auf die effektive Produktion. Gelingt es, durch 
rationelle und intensive Erzeugung den Lebensstan
dard zu erhöhen, so ist dem Handel wieder ein; 
ausgedehnteres Tätigkeitsfeld eingeräumt als V er
mittler zwischen Produzent und Konsument, zwi
schen den einzelnen Industriegruppen, zwischen In 

dustrie und Landwirtschaft. Der Handel schafft 
einerseits durch freie internationale Beziehungen 
bessere Produktionsbedingungen, eine rationelle In 
dustrie andererseits gibt dem Handel ein reiches 
Betätigungsfeld.

Alle Empfehlungen, die die Weltwirtschafts- 
konferenz im Jahre 1927 durch fast einmütige Be
schlüsse von im Wirtschaftleben stehenden 'Männern 
gegeben hat, gipfeln darin: Freiheit für den Handel, 
Rationalisierung in der Industrie, Beeinflussung der 
öffentlichen Meinung über Tragweite der wirtschaft
lichen Zusammenhänge, Entwicklung des tech
nischen Verständnisses und über den Wert wissen
schaftlich entwickelter Methodik. Mit neuen Plänen 
ist eine neue geistige Einstellung notwendig.

Es gilt diejenigen Störungen zu beseitigen, die 
der Krieg bis heute verursacht hat und die allge
mein als schwerwiegender bezeichnet werden, als 
die durch ihn verursachten eigentlichen Zerstö
rungen. Dieses Streben heißt nicht „zurück zu den 
Vorkriegsverhältnissen“ . Das kommt vielleicht 
schon darin zum Ausdruck, daß nach den E rm itt
lungen der Weltwirtschaftskonferenz zwar die P ro 
duktion 1925 gegenüber 1913 einen Stand von 
104 v. H. erreicht hatte, der Handel aber nur 
94 v. H. Sind dem Handel wieder alle Freiheiten 
eingeräumt, hat man die Industrie durch Rationa
lisierung der Technik und der Arbeit gefördert, 
so sind dadurch dem Handel noch weit schwierigere 
Aufgaben als bisher für die Zukunft gestellt, zu 
deren- Durchführung ein hohes Maß von U nter
nehmungslust und Organisationsfähigkeit gehört.

Die kaufmännischen 
Sdiiedsgeridtfe der Industrie- und Handelskammer zu Stettin.

Entwicklung und Bedeutung der einzelnen Schiedsgerichte  —  Schiedsgerichtsordnung, Schiedsgericht 
im Qetreide- und Samenhandel — Qualitätsarbitrage.

Von Dr. C u r t  H o f f  m a n n .
In den letzten 3 Jah ren  hat das Schiedsgerichtsw esen 

einen g roßen  A ufschwung genom m en, da  seine besondere  
B edeutung für H andel und  V erkehr  m ehr und  m ehr anerkann t 
w urde ;  denn die aus dem  H andelsverkehr  en tstehenden S tre i
tigkeiten erfordern  eine freiere Behandlung und Beurteilung, 
als dies in den G renzen d e r  gerichtlichen P rozeßfo rm en  und 
vom S tandpunk t d e r  richterlichen Behörden  aus im m er m ö g 
lich ist. Als amtliche In teressenvertre tung  der S tettiner 
K aufm annschaft haben die V orsteher der  Kaufmannschaft, die 
R ech tsvorgänger der Industrie- und H andelskam m er, früh
zeitig dem  Bedürfnis des K aufm annsstandes nach schieds
richterlicher fachm ännischer E n tscheidung von Streitigkeiten 
R echnung  getragen . Bereits im J a h re  1846 schlossen 264 
K orporationsm itgliedcr ein K om prom iß  über die E rrich tung  
eines Schiedsgerichts zur E n tscheidung  de r  im kau fm änn i
schen G eschäftsverkehr en tstehenden S treitigkeiten  unter A us
schluß des  ordentlichen Rechtsw eges. Dieses Schiedsgericht 
sollte für alle kaufm ännischen  Streitigkeiten  mit Ausnahme 
solcher aus A rrest- und  W echselsachen und  aus K onkursen  
zuständig sein. Zu g ro ß e r  B edeu tung  ist dieses Sch ieds
gericht indessen nicht gelangt, d a  die s tändig  w achsende 
Spezialisierung des H andels  es no tw endig  machte, d a ß  die 
Schiedsrichter, denen  ein Streitfall zur E n tscheidung  ü b e r 
tragen w urde, besonderes  Sachverständnis mitbrachten. So 
en tstand d e r  W unsch  nach Fachschiedsgerichten für einzelne 
H andelszw eige.

D er  in S tettin  ansäss ige  G etreidehandel wies zuerst 
auf die N otw endigkeit eines Fachschiedsgerich ts  für den 
G etreidehandel hin. D ieser F o rd e ru n g  w urde  im J a h re  1 9 0  6 
durch die E r r i c h t u n g  d e s  S c h i e d s g e r i c h t s  d e r  
S t e t t i n e r  G e t r e i d e h ä n d l e r  entsprochen. D er Z u 

s tändigkeitsbereich dieses Schiedsgerichts, das zunächst nur 
für die E n tscheidung  von Streitigkeiten aus solchen G e
schäften zuständig  war, die unter Z ugrundelegung  de r  
„D eutsch-n iederländischen  G etre idehandelsverträge“ ab g e 
schlossen waren, w urde bald erweitert, so d a ß  dem  Schieds
gericht auch S treitigkeiten aus den Geschäften übertragen  
w erden  konnten, die mit de r  K l a u s e l  „ S t e t t i e n r  A r 
b i t r a g e “ abgeschlossen w urden.

D em  Beispiel des G etreidehandels folgten andere  H a n 
delszweige. So w urden  w e i t e r e  F a c h  S c h i e d s g e 
r i c h t e  gebildet für den  H e r i n g s h a n d e l ,  S a m  e n  ■ 
h a n d e l ,  K a r t o f f e l h a n d e l ,  W e i n -  u n d  S p i r i 
t u o s e n h a n d e l .

Von diesen Schiedsgerichten ist das der  H erings - 
händler, obwohl bereits 1911 errichtet, b isher zu einer g r ö 
ßeren  B edeutung  nicht gelangt. Ebenfalls  w enig in Anspruch 
genom m en ist das Schiedsgericht der Sam enhändler. Die 
verhältn ism äßig  geringe  Zahl der vor das Sam enschieds
gericht gebrach ten  K lagen ist daraus  zu erklären, d a ß  sich 
im ’Sam enhandel im allgem einen nu r  w enig S treitigkeiten 
ergeben. In d e r  H auptsache  handelt es sich um Klagen, 
die w egen säum iger Zahlungsweise des K äufers anhäng ig  
gem acht w urden. Vielfach w urde d e r  Schuldbetrag  nach 
Zustellung d e r  K lageschrift bezahlt.

E ine w e i t  g r ö ß e r e  B e d e u t u n g  ist d ag eg en  dem  
S c h i e d s g e r i c h t  d e r  S t e t t i n e r  K a r t o f f e l  h ä n d -  
1 e r beizulegen, dem  zahlreiche Streitfälle zur E n tscheidung  
übertragen  w urden. Aehnlich wie in den  für den  G e tre ide 
handel m aßgebenden  deutsch-niederländischen V erträgen  ein 
für allemal eine Schiedsklausel festgelegt ist, sehen auch 
die für den deutschen Kartoffelhandel gültigen Berliner B e 
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dingungen von 1926 schiedsrichterliche E ntscheidung  vor. 
D as Schiedsgericht d e r  Stettiner K artoffelhändler ist als 
Schiedsgericht im Sinne der G eschäftsbedingungen für den  
deutschen K artoffelhandel (Berliner V ereinbarungen von 1926) 
V o n  d e m  D e u t s c h e n  I n d u s t r i e  - u n d  H a n d e l s 
t a g ,  B e r l i n ,  a n e r k a n n t  w orden  und daher  gem äß  
§ 19 Abs. 4 d ieser G eschäftsbedingungen auch zuständig,; 
w enn die Schiedsklausel auf „Berliner B edingungen von 1926 
mit Stettiner Schiedsgerich t“ oder ,, Börsenschiedsgerich t“ 
oder „Schiedsgerich t S te ttin“ lautet.

F ü r  diese Fachschiedsgerichte  sind einheitliche Sch ieds
gerich tsordnungen  aufgestellt,  die im Laufe de r  J a h re  m e h r 
fach geändert  w orden  sind.

N ach den  jetzt geltenden Bestim m ungen w ird  von der  
Industrie- und  H an de lskam m er alljährlich für die einzelnen 
Schiedsgerichte  eine bestim m te Anzahl von Schiedsrichtern 
auf ein J a h r  aus den  an  dem  betreffenden H andelszw eig  
beteiligten Kaufleuten gew ählt. Die Schiedsgerichte  en t
scheiden in I. Instanz in d e r  Besetzung von drei, in II. I n 
stanz in de r  B esetzung von fünf Schiedsrichtern. F ü r  die
I. Instanz ernennt jede  Partei je einen Schieds- und  einen 
E rsatzschiedsrichter, w äh ren d  der  dritte, d e r  gleichzeitig de r  
V orsitzende ist u n d  die V erhandlungen leitet, von dem  P r ä 
sidenten de r  Industrie- und H ande lskam m er ernannt wird. 
Von ihrem  W ahlrecht haben  die Parte ien  innerhalb einer 
W oche nach  Zustellung der  K lageschrift G ebrauch zu 
machen. Ist de r  K läger mit d e r  V ornahm e der W ahl 
säumig, so gilt die von ihm erhobene K lage als z u rü c k 
genom m en, w äh ren d  im anderen  Falle, w enn der  Beklagte, 
sein W ahlrecht nicht ausübt, d ie  Schiedsrichter für ihn 
durch  den P räsiden ten  der Industrie- und H ande lskam m er 
bestellt w erden . F ü r  die II. Instanz, die Berufungsinstanz,, 
die endgültig  über den K lageanspruch  entscheidet, w erden  
sämtliche Schiedsrichter durch  den P räs iden ten  der I n 
dustrie- und  H an d e lsk am m er  ernannt, auf den auch das E r 
nennungsrech t übergeht, wenn nach  Festse tzung  des V er
handlungsterm ins ein bereits von den Parte ien  ernannter 
Schiedsrichter fortfällt.

Die E rh eb u n g  der  K lage geschieht durch  Einreichung 
einer K lageschrift in doppelter  A usfertigung. Die K lag e 
schrift m uß enthalten N am en  und WTohnort d e r  Parteien,' 
A ngabe über den Grund des erhobenen Anspruchs, einen 
bestim m ten  K lageantrag , die Bezeichnung der Beweismittel 
und  die H öhe des S treitgegenstandes. Die dem  B ek lag ten  
zu übersendende K lageschrift ist von ihm innerhalb einer 
W oche zu beantw orten , andernfalls das Schiedsgericht auf 
G rund des A kteninhalts entscheiden kann.

D er  T erm in  zur mündlichen V erhandlung, w ird  den 
P arte ien  5 T ag e  vor seinem Stattfinden durch E in sch re ibe
brief mitgeteilt. Die Parteien  können sich vor dem  Sch ieds
gericht durch Bevollmächtigte vertre ten  lassen mit A us
nahm e solcher Personen, die das V ertreten  von Parteien  vor 
Gericht . berufsm äßig  betreiben. D er vom Schiedsgericht 
nach vo rangegangener  m ündlicher V erhandlung gefällte 
Schiedsspruch w ird  im Term in  mündlich verkündet und den 
Parteien  in einer von d e n ' Schiedsrichtern unterschriebenen 
A usfertigung zugestellt. G egen den Schiedsspruch s teh t den 
Parte ien  innerhalb einer W oche nach Zustellung das Recht 
der  Berufung zu. Legt gegen  einen Schiedsspruch nur eine 
Partei rechtzeitig  B erufung ein, so kann sich die andere  
Partei spätestens im ersten Term in  vor Beginn d e r  V e r 
handlung d e r  Berufung anschließen. D er Schiedsspruch der
I. Instanz darf  von dem  O berschiedsgerich t nu r insoweit 
abgeändert  werden, als es von de r  die Berufung einlegenden 
Partei bean trag t wird. D as O berschiedsgericht entscheidet 
endgültig.

F ü r  die Kosten des  V erfahrens haftet der A ntragsteller. 
D er  eingeforderte  K ostenvorschuß ist innerhalb 1 W oche 
an die Kasse der  Industrie- und H ande lskam m er einzusonden.

W ird  er in dieser Fris t nicht gezahlt, so gilt d ie K lage 
als nicht erhoben und die Berufung als nicht eingelegt.

F ü r  d e n  G e t r e i d e -  u n d  S a m e n h a n d e l  i s t  
n o c h  f o l g e n d e  U n t e r s c h e i d u n g  b e d e u t s a m  
u n d  b e d a r f  b e s o n d e r e r  B e a c h t u n g .  Wie oben b e 
reits angedeute t,  w ird die Zuständigkeit des Schiedsgerichts 
d e r  Stettiner G etreidehändler durch  die K l a u s e l  „ S t e t 
t i n e r  A r b i t r a g e “ vereinbart. Diese Klausel gilt in 
g leicher W eise auch  für das Schiedsgericht de r  Stettiner 
Sam enhändler. Sie b e d e u t e t :  S t r e i t  i«g.k e i t e n  ü b e r  
d i e  v e r t r a g s m ä ß i g e  B e s c h a f f e n h e i t  d e r  g e 
l i e f e r t e n  W a r e  w e r d e n  d u r c h  d i e  v o n  d e 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  z u  S t e t t i n  z u  
b e n e n n e n d e n  ö f f e n t l i c h  a n g e s t e  I l t e n  u n d  b e 
e i d i g t e n  k a u f m ä n n i s c h e n  S a c h v e r s t ä n d i g e n  
e n t s c h i e d e n ,  w ä h r e n d  a l l e  ü b r i g e n  a u s  d e m  
V e r t r a g e  s i c h  e r g e b e n d e n  S t r e i t i g k e i t e n  d e r  
E n t s c h e i d u n g  d e s  S c h i e d s g e r i c h t s  d e r  S t e t 
t i n e r  G e t r e  i d e -  b e z w.  S a m e n h ä n d l e r  u n t e r 
l i e g e n .

Wie sich hieraus ergibt, unterscheidet der  Stettiner Platz 
scharf zwischen der Q u a l i t ä t s a r b i t r a g e  und dem  V e r 
fahren vor dem Schiedsgericht. Bei de r  Q ualitä tsarbitrage e r 
halten die Parte ien  keinen Schuldtitel, sondern ein G u t
achten über die Qualität der  gelieferten W are, d. h. die S ach 
verständigen  entscheiden lediglich die Frage, um  wieviel 
die Qualität der  gelieferten W are  gegenüber  der  kontraktlich  
vereinbarten  m inderw ertig  ist. D er Antragsteller hat d ah e r  
die Mängel, die seiner M einung nach den  W ert d e r  W are 
mindern, genau anzugeben und zu bezeichnen. G em äß den 
gesetzlichen B estim m ungen erstreckt sich die Begutachtung 
durch die Sachverständigen nur auf die bezeichneten M än 
gel, w äh rend  alle übrigen etwa noch vorhandenen bei der 
Festse tzung  des M inderw ertes  unberücksichtigt bleiben. Das 
von den Sachverständigen abgegebene  Gutachten über die 
Qualität der  gelieferten W are  ist also nur als B ew eissiche
rung anzusehen, auf G rund deren der Käufer vor dem  
Schiedsgericht k lagbar  w erden  kann, w enn de r  V erkäufer 
den festgesetzten  M inderw ert nicht vergütet. D aher  w erden  
auch die von dem  V erkäufer gegen  die O rdnungsm äß igkeit  
d e r  B eanstandung  und B egutachtung evtl. sich ergebenden 
E inw ände  nur in d iesem  besonderen  V erfahren vor dem  
Schiedsgericht geprüft.

D e r  A n t r a g  a u f  B e g u t a c h t u n g  d e r  Q u a l i 
t ä t  i s t  d irek t oder durch einen D ritten  b e i  d e 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  z u  s t e l l e n ,  an 
die auch die zu begutach tenden  M uster einzusenden sind. 
Die Sachverständigen, die die Begutachtung vornehmen, w e r 
den von der  Industrie- und H ande lskam m er in bestim m ter 
R eihenfolge ernannt. E i n e  E r n e n n u n g  d u r c h  d i e  
P a r t e i e n  k o m m t  n i c h t  i n  F r a g e .  Bei anderen  als 
Q ualitätsstreitigkeiten ist die d irek te  A nrufung des Sch ieds
gerichts gegeben . Ihm  steht auch die E n tscheidung über 
die Gültigkeit des Geschäftes zu, w enn von einer V e r trag s 
partei die N ichtigkeit oder .Anfechtbarkeit des Geschäftes 
bezw. V ertrages  aus irgend einem G runde behaupte t wird.

Bei der  Industrie- und H ande lskam m er zu Stettin be
steht somit ein System  wohl organisierter Schiedsgerichte , 
die für die einzelnen H andelszw eige von nicht zu unter*- 
schätzender Bedeutung sind. N ächst Berlin w ird keine andere  
Industrie- und H ande lskam m er ein so reich gegliedertes  
System  von Fachschiedsgerich ten  auf weisen können. Denn 
trotz der  A usdehnung und trotz der  Bedeutung des Sch ieds
gerichtswesens für H andel und  V erkehr hat die Errich tung 
von Schiedsgerichten bei den  Industrie- und H andelskam m ern  
nicht in dem  U m fange  zugenom m en, wie dies bei de r  
Stellung der  K am m ern  im deutschen W irtschaftsleben hätte 
de r  Fall sein müssen. Angesichts der Bedeutung des Schieds
gerichtswesens für den H andel darf de r  H offnung Ausdruck 
gegeben  w erden, daß  die K am m ern  ihm w eiter ihre volle 
A ufm erksam keit w idm en werden.

Tagung der deutschen Salzherings-Importeure in Sleifin.
Anfang M ärz fand in Stettin die ordentliche M itg lieder

versam m lung des V erbandes d e r  S alzherings-Im porteure  
•Deutschlands E .V .  statt, der  seinen Sitz bekanntlich in 
Stettin hat. A ußer V ertre tern  der S tettiner S a lzher ings im port- 
f irn\en  nahm en auch H erren  aus H am burg ,  Breslau und  
K önigsberg  an der T ag u n g  teil. D er  Geschäftsbericht, den  
der  Vorsitzende des Verbandes, H e r r  E r n s t  O r t m a n n ,  
eingangs erstattete, dürfte in vielen Punkten auch für w eitere

Kreise von Interesse sein. So w urde  hervorgehoben, daß  die 
Z usam m enarbeit des V erbandes mit dem  R e i c h s  v e r 
b a n d  d e s  D e u t s c h e n  N a h r u n g s m i t t e l - G r o ß '  
h a n d  e i s  im allgemeinen erfreuliche E rfo lge  gezeitigt hat- 
E ine A usnahm e hierbei hat nur die F rag e  des H a u s i e r 
h a n d e l s  gem acht, in der  der H eringshandel auf dem 
S tandpunkt steht, daß  der  H ausierhandel mit H eringen  im 
Interesse der H ebung  des Konsums durchaus erforderlich
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ist und daß  daher  eine B ekäm pfung des H ausierhandels  mit 
Salzheringen vom H eringseinfuhrhandel nicht m itgem acht 
w erden  kann.

W as die p o l n i s c h e n  Z o l l v e r h a n d l u n g e n  an- 
betrifft, so ist d e r  deutsche H eringsim porthandel hieran in 
besonderem  M aße interessiert. Insbesondere hat der  Verband 
zuständigenorts beantragt,  d a ß  darauf h ingew irk t wird, daß  
Polen die A ufhebung de r  K ontingente  für aus dem  Ausland 
kom m ende H eringe  auch auf D eutschland erstreckt und daß  
das polnische Einfuhrverbot für Salzheringe so bald wie m ö g 
lich aufgehoben wird.

Die vom R eichsverband des D eutschen N ahrungsmittel- 
G roßhandels  gew ünschte  holländische S t a a t s k o n t r o l l e  
f ü r  h o l l ä n d i s c h e  H e r i n g e  ist vom V erband der  
Salzherings-Im porteure  D eutschlands unterstü tz t w orden, ob 
gleich der  I leringse infuhrhandel hieran w enig  Interesse hat, 
vielmehr sich gegen schlechte A bladungen selbst zu schützen 
weiß.

E ine A nregung des Reichsministeriums für E rnäh rung  
und Landwirtschaft, die dahin ging, ein S t e m p e l v e r 
f a h r e n  f ü r  d e u t s c h e  H e r i n g e  einzuführen, ist se iner
zeit allgemein nicht nur vom H eringseinfuhrhandel, sondern 
auch von den deutschen F ischereien abgelehnt worden, so 
daß  de r  Fischkleinhandel, auf den diese A nregung z u rü c k 
zuführen ist, seinen diesbezüglichen A ntrag beim M inisterium 
fallen ließ.

V orliegende W ünsche auf A enderungen der B e s t i m 
m u n g e n  f ü r  s c h o t t i s c h e  C r o w n b r a n d - H e r i n g e  
sind vom V erband  der Sa lzherings-Im porteure  unterstü tzt w o r
den. D anach  soll d e r  gestem pelte  schottische M atfu lls j 
H ering  durchw eg Milch oder Rogen haben. Ob de r  F ishery  
B oard  diese W ünsche erfüllen wird, ist indessen noch nicht 
sicher. W enn  es der Fall sein wird, so ist anzunehmen, d aß  
de r  H eringseinfuhrhandel höhere Preise für Crownmatfulls 
erhalten wird. Man braucht nur die Preise für irische C row n
matfulls zu beachten, die in den letzten J ah ren  wesentlich 
höher als die für schottische Crownmatfulls w aren. — D er  
W unsch de r  deutschen  Salzherings-Im porteure , daß  C row n
matfulls von den schottischen E xporteu ren  vor V erladung 
genau  nachgesehen w erden, ist bisher noch nicht erfüllt 
w orden, obwohl eine derartige Kontrolle durchaus möglich ist. 
Die schottischen E x porteu re  haben aber das dah ingehende 
V erlangen des deutschen Salzheringseinfuhrhandels bisher 
abgelelmt. E ine A enderung dieses S tandpunktes  kann nur 
erzielt w erden, w enn jede F irm a für sich den Kauf von: 
schottischen C row nbrandheringen  ohne vorhergehende  K o n 
trolle durch die schottischen E xporteu re ,  d. h. also ohne 
U ebernahm e der Garantie, daß  die H eringe  „frei von Süß 
und  S tan k “ geliefert werden, verweigert. Im  übrigen sollen 
die interessierten inländischen K reise durch  den R eichsver
band  für den N ahrungsm itte l-G roßhandel vor Beginn der  
schottischen Saison nochm als auf die scharfen Bestim m ungen 
d e r  schottischen E xporteu re  au fm erksam  gem acht w erden.

D er  Antrag, S a r d e l l e n  v o n  d e r  U m s a t z 
s t e u e r  z u  b e f r e i e n ,  ist b isher abgelehn t w orden . E s  
wenden jedoch weitere A nträge in dieser Richtung gestellt 
werden.

D er  V orsitzende i machte sodann darau f aufm erksam , daß  
Schneideheringe bei B a h n v  e r  1 a d  u n g im Frach tbrief  als 
gesalzene H eringe  aufgeführt w erden  müssen, da  sonst, wie 
dies schon vorgekom m en ist, von de r  Reichsbahn ein

erhöhter F rachtsa tz  in A nrechnung gebracht w ird. Im A n
schluß daran  w urde darau f hingewiesen, d aß  laut Vorschrift 
de r  Reichsbahn gesalzene H eringe  bei B ahnbeförderung  l i e 
g e n d  verladen  w erden  müssen. Seitens de r  A nw esenden 
w urde festgestellt, daß  sich sowohl in Stettin als auch in 
H am burg , Breslau und K önigsberg  seit langem  ein H an d e ls 
brauch  entwickelt hat, nach  dem  diese Vorschrift nicht 
befolgt w ird ; auch hat die Bahnverw altung  dies, soweit ein 
N achzählen der  H eringe  im W aggon  s ta ttgefunden  hat, noch 
niemals beanstandet. E s  ist hierzu darauf hinzuweisen, daß  
d e r  W aggon  nicht genügend  ausgenutz t w erden  kann, w enn die 
Fässer liegen, und d a ß  auch  ein Z erbrechen  d e r  F ässe r  durch 
s tarkes Rangieren  bei liegenden Fässern  eher möglich ist. 
Es soll dah er  in den  verschiedenen deutschen Salzherings
einfuhrplätzen auf eine A enderung dieser Vorschrift h in 
gew irk t werden.

Die S e e f i s c h - K o n f e r e n z  i n  G e e s t e m ü n d e  
hat den V erband  im B erich tsjahr zu einer Reihe von Sitzun
gen eingeladen. Zu der  T ageso rdnung  de r  einen Sitzung, auf 
der  V erlängerung der Arbeitszeit, F rach te rm äß igung  für 
Salzheringe und verschärfte U eberw achung  des F isch 
handels standen, w urde  schriftlich Stellung genom m en und 
gefordert, daß, falls es zu einer V e r l ä n g e r u n g  d e r  
A r b e i t s z e i t  in der  F ischw irtschaft kom m en  sollte, diese 
N euregelung  auch auf den  Salzheringsim porthandel au sg e 
dehnt w erden  müsse. Z ur F rag e  einer verschärften  U e b e r 
w a c h u n g  d e s  F i s c h h a n d e l s  w u rd e  vom V erband 
in ab lehnendem  Sinne Stellung genom men.

Im  w eiteren Verlaufe de r  T ageso rdnung  erstattete der 
Vorsitzende Bericht über V erhandlungen  mit Fishery Board 
for Scotland and British H err ing  E x porte rs  Association. Es 
w urde darauf hingewiesen, d aß  sowohl von Stettin als auch 
von D anzig  aus A nträge bei d e r  British H err ing  Cu ring 
Association gestellt w orden  sind, w onach  eine gesetzliche 
C I  o s e - t i m e  eingerichtet w erden  soll. Die Verluste an  
frühen H eringen  w aren in de r  le tzten Saison besonders 
g ro ß ;  andererseits  können auch die Salzer kein Interesse 
an einem zu frühen Beginn des Fanges  haben. Vom V er
band  de r  Salzherings-Im porteure  w ar ein ähnlicher A ntrag 
im J a h re  1926 bereits eingereicht, der  allerdings dam als 
keinen E rfo lg  gehab t hat.

Es  w urde  sodann Bericht ersta tte t über die V e rh an d 
lungen, die mit d e r  R eichsbahn w egen E r m ä ß i  g  u n g 
d e r  B a h n f r a c h t e n  gepflogen  w orden  sind. Nach der 
Stellungnahm e des Landese isenbahnrats  steht nun zu hoffen, 
daß  die A nträge des Salzheringsim porthandels  auf F ra c h t
erm äß igung  bei Beförderung d e r  W are  nach dem  Inlande so 
wie auch für den D urchgangsverkehr nun  bald zu e n t
sprechenden Zugeständnissen de r  Reichsbahn führen.

Ein  A ntrag  des Vereins D eu tscher Heringsfischereien 
e. V., Bremen, nach d em  der V erband  der  Sa lzher ings- 
Im porteure  für eine Ausstellung ,,D i e E r n ä h r u n g  B e r 
l i n s  1 9 2 8 “ Mittel bewilligen sollte, w urde  abgelelmt, da 
in den Kreisen der  M itglieder des V erbandes w enig Interesse 
an  dieser P ro p ag an d a  besteht, nam entlich soweit die K ö 
n igsberger und  Breslauer M itglieder in F rag e  komm en.

Zum  Schluß w urde  noch darauf hingewiesen, d aß  die 
Gestellung von 10 tons-W agen schw ach ist, und  beschlossen, 
bei de r  R eichsbahn Schritte zwecks Besserung der  G e 
stellungsverhältnisse für solche W agen zu unternehmen.

Revaler Börsenkurse.
Estländische Mark.

G em acht 14. März 16. März 19. März
K äufer Verk. Käufer Verk. K äufer Verk.

N euyork  . . . 3.72 3.73 3.72 3.73 3.72 3.73
L ondon  . . . -- 18.15 18.20 18.15 18.20 18.15 18.20
B erlin  . . . . -- 88.95 89.55 88.95 89.55 88 95 89.55
H elsingfors -- 9.37 9.41 9.36 9.40 9.36 9.40
S tock h o lm  . . — 99.80 100 30 99.80 100.40 99.85 100.45
K openhagen  . -- 99.60 100 20 99.65 100.25 99.65 100.25
Oslo . . . . -- 99.05 99.85 99.10 99.90 99.30 100.10
P aris  . . . . -- 14.65 14.90 14.65 14.90 14.65 14.90
A m sterdam -- 149.65 150.45 149.70 150.50 149.70 150.50
Riga . . . . -- 71.90 72.40 71.90 72.40 71.90 72.40
Zürich . . . --- 71.60 72.20 71.60 72.20 71.60 72 20
B rüssel . . . -- 51.85 52.35 51.85 52.35 51.8S 52.35
M ailand . . . -- 19.65 20.05 19.65 20.05 19.65 20.05
fe ? g  • • • • -- 11.00 11.20 11.05 11.25 11.05 11.25
W ien . . . .  
B udapest . .

-- 52.40 53.00 52.40 53.00 52.45 53.05-- 65.05 65.75 65.05 65.75 65.10 65.80
W arschau  . . -- 41.50 42.70 41.50 42.70 41.50 42.70
Kowno . . . -- 36.70 37.30 36.70 37.30 36.70 37.30
Moskau (Scheck) -- 192.25 193.75 192.25 193.75 192.25 193.75
Da n z i g . . . . -- 72.60 7320. 72.60 73.20 72.60 73.20

Rigaer Börsenkurse
Lettländiscfie Lat. (Ls.)

1 a m e r ik . D o l la r . . . 
1 P fu n d  S te r l in g . . . 

100 f ra n z . F ra n c s  . . . 
100 b e lg . B e lga  . . . . 
100 s c h w e iz e r  F ra n c s  
100 i ta l ie n is c h e  L ire  . . 
100 sc h w e d . K ro n e n  . . 
100 no rw eg . K ro n e n  . 
100 d ä n is c h e  K ro n e n  . 
100 tsc h ec h o -s lo w ac . Kr. 
100 h o llä n d . G u ld en  . . 
100 d e u ts c h e  M ark' . . 
100 f in n lä n d . M ark  . . 
100 e s tlä n d . M ark  . . . 
100 p o ln . Z lo ty  . . . .  
100 l i ta u is c h e  L its  . . .

1 SS5 R -T sch e rw o n e z  
E d e lm e ta lle :  G o ld  1 k g  

S i lb e r  1 k g

22. März 23. März 24. März
Kauf. V erk.

5.165 5.175
25.205 25.255
20.30 20.45
71.80 72.35
99.30 100.05
27.20 27.45

188.55 139.25
137.75 138.40
138.30 139.00
15.20 15.50

207.70 208.75
123.35 121.00
12.58 13.12

138.55 139.25
57.50 58.70
50.82 51.70

3425.00 3445.00
92.00 100.00

Käuf. [ V erk . K äut. V erk .

5.165 5.175 5.165 5.175
25.205 25.255 25.205 25. 55
20.30 20.45 20.30 20.45
71.80 72.35 71.80 72.35
99.30 100.05 99.30 10005
27.25 27.45 27.25 27:45

138.55 139.25 138.55 139.25
137.75 138.45 137.75 138.45
138.30 139.00 138.30 139.00
15.20 15.50 15.22 15.44

207.65 208.70 207.80 208.85
123.35 123.95 123.35 123.95

12.98 13.12 12.98 13.10
138.55 139.25 138.D5 139.25
57.50 58.70 57.50 58.70
50.85 51.70 50.85 51.70

3125.00 3445.00 3425.00 3445.00
92.00 100.00 92.00 100.00
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Die Bedeutung der Änderungen im iinnisdten Zolltarif.
Von D r .  O. v o n  Z w e h l ,  Syndikus des Finnisch-Deutschen Handelskammervereins, Helsingfors.

Am 1. Januar 1928 wurde eine Reihe von E in 
fuhrpositionen im finnischen Zolltarif abgeändert. 
Die Aenderungen lassen sich in drei Gruppen te ilen : 

1) Zollbefreiung für Chemikalien.
In dreizehn Positionen wurden die bestehenden 

niederen Zollsätze ganz gestrichen und die W aren 
zollbefreit. Diese 'Maßnahme erfolgte lediglich aus 
p r a k t i s c h e n  Erwägungen heraus. Fast alle von 
der Befreiung betroffenen Chemikalien finden in 
der Papier- und Zelluloseindustrie Verwendung und 
werden nicht im Lande hergestellt. Da bei der 
Ausfuhr von Papier und Zellulose die für diese 
Chemikalien erlegten Zölle wieder zurückvergütet 
werden konnten, bedeutete dies eine mehr oder m in
der unproduktive Belastung des Zollpersonals. Der 
finanzielle E rtrag  war durch diese Rückerstattungen 
ohnedies ohne größeren Einfluß auf die Gesamtzoll
einnahmen. Für das exportierende Ausland spielt 
diese Zollbefreiung keine Rolle.

2) Abänderung der sog. „Stern“positionen.
In 42 sog. „S tern“positionen traten kleinere 

Aenderungen ein. Diese Stern positionen im 
finnischen Einfuhrtarife sind diejenigen Positionen 
(hauptsächlich Luxuspositionen), in welchen der 
finnische Staatsrat ohne Befragung des Reichstages 
den Zollsatz bis zum Vierfachen des Grundzolles 
erhöhen kann. Sie gehen in großer Zahl in die 
finnische Meistbegünstigungsliste ein. Durch den 
finnisch-französischen Handelsvertrag des Jahres
1921 wurde die Zollermäßigung für Vertragsstaaten 
in der Weise ausgedrückt, daß die Zollermäßigung 
in Prozenten der Differenz zwischen Grundzoll und 
vom Staatsrate festgesetztem Zolle errechnet wurde. 
Dadurch kam es, daß bei den jetzt geänderten 42 
Positionen der schließlich verrechnete Vertragszoll 
nicht auf g a n z e  M ark, sondern auf Pfennigbe
träge endete. Dies war natürlich rechnerisch bei 
der Zollberechnung unbequem, weshalb der Staats
rat bei diesen 42 Positionen Aenderungen nach oben 
oder unten vornahm, um nach Berechnung der 
handelsvertraglichen prozentualen Abzüge wieder 
ganze M ark als vertraglichen Zollsatz zu erhalten. 
Die dadurch hervorgerufenen Schwankungen oder 
Aenderungen sind jedoch praktisch für den Im- 
oder Exporteur belanglos. Als Beispiel dieser Aen- 
derung sei auf den Spielzeugzoll verwiesen, welcher 
bisher Fmk. 87:50 und jetzt Fmk. 85 per kg
beträgt. 3) Senkung von Finanzzöllen.

Die Finanzzölle, in erster Linie der Kaffee-, 
Zucker- und Weizenmehlzoll, waren in den- letzten 
Jahren mehrmals der Mittelpunkt der Zolldebatten. 
Folgende Aufstellung m ag die Wechsel, denen sie 
in kurzer Zeit mehrfach unterlagen, da r leg en :

P o s itio n  Z o llsa tz  (F m k  p e r  kg)
d. f m n .E in fu h r  

' T a r ife s
31 Hafer
32 W eizen
41 R oggenm ehl, gebeutelt
43 W eizenm ehl, ungesichtet
44 gesichtet

114 Kaffee, ungebrannt
115 gebrannt 

Zucker
118 Kristall, auch flüssig
119 Würfel, H ut, Kandis
I M  gepulvert

1922 1924 1826 1928
0.05 0,05 0,15 0,15
0,75 1 ,0 0,90 0,75
0,40 0,80 0.95 0,95
0,95 1 ,2 0 1 2 0 1 ,0
1 ,2 0 1.45 1,60 1 2 0

1 2 ,0 1 0 .0 1 1 ,0 8 ,0
15,0 1 2 .0 13,0 1 0 ,0

2,0 2,50 3,50 2,50
2.30 2,80 3,80 2,75
2,30 2,80 3,80 2,75

W eizenm ehl K affee
Tonnen

Zucker

102 000 16 800 67 000
112 000 18 900 ' 111 000

86 000 13 200 34 000
86 000 15 200 66 000

96 000 16 000 70 000

Bei der weiteren Betrachtung können die Posi
tionen 31, 32, 41 und 43 ausscheiden. Der finnische 
Import in diesen W arengattungen ist nicht sehr 
bedeutend. Um so wichtiger sind die Positionen 
für gesichtetes Weizenmehl (44), ungebrannten 
Kaffee (114) und Kristallzucker (118).

Der finnische Import betrug in diesen W aren
gattungen :

1924
1925
1926
1927

J abresdurchschnitt
1924/27:

Unter Zugrundelegung der Zollsätze von 1928 
würden die durchschnittlichen Zolleinnahmen jäh r
lich be trag en : (bei angenommenem Import der vor
stehenden Jahresdurchschnittsmengen):
für W eizenm ehl ca. Fmk. 115 200 000 (Zollsatz Fmk 1,20 p. kg)
für K affee ca. Fmk. 128 000 000 (Zollsatz Fmk 8.— p. kg)
für Zucker ca. Fmk. 175 000 000 (Zollsatz Fmk 2,50 p. kg)
im ganzen: ca. Fmk. 418 200 000

Die Zolleinnahmen 1927 (Januar—November) 
betragen für alle Zölle 1144 Millionen Fmk. Die 
Jahreseinnahmen (12 Monate) kann man also mit 
etwa 1250 Millionen veranschlagen. Aus der Gegen
überstellung geht hervor, daß die Zolleinnahmen für 
diese drei Waren allein rund ein Drittel der 
finnischen Zolleinnahmen überhaupt ausmachen. 
Andererseits ist das finnische Staatsbudget zu nicht 
weniger als einem Drittel auf Zolleinnahmen b as ie r t: 
Januar—November 1927 z. B. betrugen die (gesamten 
Staatseinnahmen 3 370 Millionen Fmk. (davon Zölle 
1144). Die ganze Einkommen- und Vermögensteuer 
brachte gleichzeitig (1927, 11 Monate) nur 209 
Millionen Fmk., also gerade die Hälfte der Zollein
nahmen für Weizenmehl, Kaffee und Zucker!!).

Nun ist es wohl auch ohne weiteres erklärlich, 
warum diese paar Zollpositionen in den letzten vier 
Jahren steten Aenderungen unterworfen waren: In 
folge der Flöhe ihrer Sätze (der Kaffeezoll entsprach 
beinahe dem Warenwert!) und der Größe und W ich
tigkeit der Zolleinnahmen aus ihnen sind-sie inämlich 
das geeignetste Streitobjekt in den Budgetverhand- 
lungen. Um sie dreht sich daher beinahe jedes Jahr 
aufs Neue der Kampf der Anhänger und Gegner 
einer vermehrten direkten oder indirekten Be
steuerung. Augenblicklich haben, wie das Sinken 
dieser Zollsätze für 1928 dartut, die Anhänger der 
direkten Besteuerung wieder Vorteile errungen.

Für den Handel ist die Unsicherheit, die mit 
diesen ewigen Zolländerungen naturgemäß verbun
den ist, nicht erfreulich. Die Unannehmlichkeiten 
verschärften sich noch dadurch, daß  die Budget
kämpfe meistens erst in den letzten Tagen Dezem
ber ausgekämpft wurden und die geänderten Zoll
sätze immer am 1. Januar einige Tage darauf s c h o n  
in Kraft traten. Endlich war es immer bis zum 
letzten Moment völlig unberechenbar, wie der 
Kampf ausgehen würde. Daraus erklären sich a u c h  
die ungemein wechselnden Importzahlen für die 
drei W arengattungen Weizenmehl, Kaffee u n d
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Zucker in den letzten 4 Jahren. Je nach dem Steigen 
oder Sinken der Zölle wurden große Mengen noch 
in letzter Minute eingeführt oder der Einkauf h in
ausgeschoben. Ersteres war der Fall Ende 1925, 
daher der Rekordimport für Kaffee und Zucker in 
diesem Jahre. Man führte damals im Dezember den 
Bedarf für ein gutes Vierteljahr 1.926 voraus ein. 
Ende 1927 ergab sich das umgekehrte Bild. Man 
nahm die Waren auf Zollager und führte sie erst
1928 nach Inkrafttreten der gesunkenen Zölle ein. 
Daher der große Import dieser Artikel im Januar 
1928.

Die letzte Zollsenkung vom 1. Januar 1928 wird 
einen ganz bedeutenden Ausfall an Zolleinnahmen 
in diesem Jahre bringen. Halten wir uns nur wieder 
an die durchschnittlich 1924/27 jährlich importierten

Mengen der drei Hauptwaren, so dürften die Zoll
einnahmenausfälle 1928 be trag en :
bei K affee (16 000 t, Zollherabsetzg. Fmk 3, —) Fmk 48 000 000
bei Zucker (70 000 t, „ Fmk 1,—) Fmk 70 000 000
bei W eizen

m ehl (96 000 t, „ Fmk 0,40) Fmk 38 400 000
Fm k 156 400 000

Die im Dezember zurückgetretene sozialistische 
Regierung hatte ursprünglich Zollermäßigungen um 
rund 300 Millionen Fmk. beantragt. D aß es ihr 
gelang, nur einen Teil dieses Betrages durcllzu- 
setzen, führte neben anderen Gründen dann zu 
ihrem Rücktritt. Es ist aber festzuhalten, daß die 
ganzen Zollsenkungen des Jahres 1928 nicht etwa 
auf mehr freihändlerische Ansichten zurückzuführen 
sind. Die eigentlichen Industrie- und Agrarschutz
zölle wollte keine Partei ernstlich antasten.

10 Jahre Deufsdi-Finnländisdter Verein zu Steffin.
Der Deutsch-Finnländische Verein zu Stettin 

wurde am 27. März 1918 gegründet mit dem Zweck, 
die Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und 
Finnland zu pflegen und zu fördern.

Die Gründung des Vereins erfolgte, wie man 
sieht, zu einer Zeit, da Deutschland noch im 
schwersten Ringen des Weltkrieges stand, aber 
Finnland hatte sich am 6. Dezember 1917 selb
ständig erklärt, und mit Rußland war am 3. M;ärz 
1918 der Friede zu Brest-Litowsk geschlossen wor
den, so daß man hoffen konnte, wenigstens nach 
Osten hin wieder die Handelsbeziehungen anknüp
fen zu können, die der Weltkrieg zerrissen hatte.

Erfreulicherweise fanden die Bestrebungen des 
Vereins bei der Korporation der Kaufmannschaft 
und dem Magistrat Stettin sowie bei der Delegation 
des freien Finnland in Berlin, bei den Herren 
Staatsrat Hjelt und Direktor Sario wohlwollende 
Unterstützung; diese freundliche Einstellung kam 
auch durch einen Besuch, den die Herren Staats
rat Hjelt und Legationsrat Dr. Ernrooth am 28. 
und 29. August 1918 Stettin abstatteten, zum Aus
druck. Vom neugegründeten Verein und dem M a
gistrat der Stadt Stettin wurden die Ehrengäste 
freudig aufgenommen. Eine Besichtigung des 
Hafens, der ,,Feldmühle“ und des „Eisenwerks 
K raft“ schloß sich dem festlichen Empfange an.

Zunächst bemühte sich der Verein durch einen 
regelmäßig alle 1.4 Tage erscheinenden „N ach
richtendienst“ und durch in zwangloser Folge her
ausgegebene „Mitteilungen“ die Mitglieder des V er
eins über die politischen und wirtschaftlichen V er
hältnisse Finnlands zu orientieren, um die Anknüp
fung von Verkehr und Handel zu ermöglichen.

Die Erfüllung der Aufgaben des Vereins war 
in den ersten Jahren seines Bestehens außerordent
lich durch die politischen Verhältnisse erschwert, 
wir erinnern an die von den Ententemächten ver
hängte Blockade und die auch nach Friedensschluß 
im Jahre 1919 durch die „Interallied Kommitees“ 
durchgeführte Plandelskontrolle und Zensur des 
Post- und Telegraphen verkehr s. — Trotzdem g e 
lang es, vom Juni 1.919 ab den regelmäßigen P er
sonen- und Güterverkehr zwischen Stettin und F inn
land wieder aufzunehmen. Freiere Bewegung 
brachte die im Frühjahr 1921 erfolgte formelle 
Freigabe des Handels, wenn auch erhöhte Aus-

und Einfuhrzölle die Entwicklung noch erheblich 
erschwerten.

Durch Verhandlungen mit den maßgebenden 
Stellen wirkte der Deutsch-Finnländische Verein bei 
der Vorbereitung der Handelsverträge vom Jahre
1922 und 1926 mit, war unermüdlich tätig, durch 
zuverlässige Auskunftserteilung dem Handel die 
Wege zu ebnen und den so verkehrsstörenden Vi
sumzwang zu erleichtern und schließlich ganz zu 
beseitigen. Durch Lichtbildervorträge, mehrfache 
Vorführung des prächtigen „Finnlandfilms“ , durch 
Herausgabe eines „Führers durch Finnland“ war 
der Verein bemüht, das Interesse für Finnland in 
weitere Kreise zu tragen und zum Besuche F inn
lands anzuregen.

Von Interesse ist es auch, daß der „Ostsee- 
H andel“ , Organ der Industrie- und Handelskammer 
zu Stettin, sich aus dem „Nachrichtendienst“ des 
Deutsch- F inn 1 ändi sc hen Vereins entwickelt hat. 
Diese Zeitschrift ist alle Zeit Organ des Vereins 
geblieben.

Der Verein unterhält die freundlichsten Be
ziehungen zum „Institut für Finnlandkunde“ und 
zu der „Deutschen Gesellschaft zum Studium Finn
lands“ in Greifswald, dem „Finnisch-Deutschen 
Handelskammer-Verein in Helsingfors“ sowie zu 
den übrigen deutsch-finnischen Vereinigungen.

Mit Befriedigung kann der Verein auf die ab- 
gelaufene 10 jährige Tätigkeit zurückblicken, hat 
sich doch in dieser Zeit der Verkehr und Handel 
mit Finnland verhältnismäßig günstig entwickelt.

Im Verkehr Stettins mit a u s l ä n d i s c h e n  
S t a a t e n  steht Finnland 1.927 bei einem Eingang 
von 217 Schiffen mit 476 099 cbm. und einem 
Ausgang von 267 Schiffen mit 554 959 cbm. an
dritter Stelle.

Was den G ü t e r v e r k e h r  Stettin—r innland 
im Vergleich zur Vorkriegszeit anlangt, so ergeben 
sich hier folgende Z ah len : *)

Eingang Ausgang
1912 17 740 t 99 829 t
1924 40 000 t 39 700 t
1925 239 888  t 79 591 t
1926 196'652 t 152 020 t
1927 201 003 t 84 400 t

•) D er s e e w ä r t i g e  S c h i f f s v e r k e h r  des  H a f e n s  S t e t t i n  
ze ig te  im  J a h re  1927 in s g e s a m t:  im  E in g a n g  4160 S ch iffe  m it  556G092 cb m ., 
im  A u sg an g  5493 S ch iffe  m i t  5493704 cb m ., d e r  s e e w ä r t i g e  G ü t e r 
u m s c h l a g  in  d e r  E in f u h r  3011000 t  u n d  in  d e r  A u s fu h r  1 018000 t.
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Der bequemste Reiseweg

nach und von Finnland
ist der Seeweg über die Ostsee zwischen

S te ttin  -  H e ls in g f o r s  via Reval

Sommerverkehr mit den Schnelldampfern
„Rügen“ und „Ariadne“

Abfahrten von Stettin jeden Mittwoch und Sonnabend nachm. 4 Uhr

Abfahrten von Helsingfors jeden Mittwoch und Sonnabend nachm. 2 Uhr

nffioh F in n la n d , d e m  L a n d  d e r  l a u s e n d
7 - 1 ä g i g e R e i s e n

Vom 19. Mai bis 8. September. Abfahrt von Stettin 
jeden Sonnabend nachmittags 4 Uhr

G esam tpreis . ................ RM. 242.—

13- u .14 -täg ig e  Reisen
Abfahrten von Stettin am 13. Juni, 23. Juni, 4. Juli, 14. Juli
25. Juli, 4. A ug., 15. A ug., 25. Aug., 8. Sept. nachm. 4 Uhr
G e s a m tp r e is .........................RM. 475 .—

1 7 - t ä g i g e  Re i s e n
Abfahrten von Stettin am 27. Juni, 7. Juli, 21. Juli 

8. August nachmittags 4 Uhr
G e s a m tp r e is ........................ RM. 615.—

In den Preisen sind sämtl.Kosten wie Seereisen,Landreisen, Verpflegung an Bord u. an Land,Unterk.,Besichtig.etc.einbegriffen

Winterverkehr
A ls  E isb r ec h e r  g e b a u t e  S c h n e l ld a m p fe r

„Wellamo“ und „Nordland“
Abfahrten von Stettin abwechselnd jeden Sonnabend 1 Uhr nachm. 

Abfahrten von Helsingfors abwechselnd jeden Sonnabend 10 U hr vorm. 

A u s k ü n f t e  in a l l e n  P a s s a g e ^  s o w i e  F r a c h t  *  A n g e l e g e n h e i t e n  d u r c h

Rud. Christ. Gribel, Stettin
Reederei der Dampfer //Rügen" und „Nordland"

Finska Ängfartygs A. B„ Helsingfors
Reederei der Dampfer „Ariadne" und „Wellamo"

sowie durch alle Reisebüros.
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Der Vorkriegszeit gegenüber hat das Bild sich 
also vollständig geändert, die Einfuhr ist gewaltig 
angewachsen, während die Ausfuhr bloß im Jahre 
1926 dank der verstärkten Kohlenausfuhr infolge |des 
englischen Grubenarbeiterstreiks (52 580 t Kohlen), 
die Friedensziffer überschritten hat. Aber die von 
Jahr zu Jahr steigenden Zahlen lassen die Hoffnung 
berechtigt erscheinen, daß auch in der Ausfuhr 
nach Finnland bald der frühere Stand erreicht und 
überschritten werden wird. Die Verkehrs Verhält
nisse sind durch die regelmäßig zwei Mal wöchent
lich von Stettin und Helsingfors stattfindende A b
fahrt der Schnelldampfer und durch die außerdem 
von und nach verschiedenen Häfen Finnlands lau

fenden Stettiner Frachtdampfer so bequem wie m ög
lich — die Ware wird sofort weiterbefördert.

Blickt man auf die Entwicklung der Handels
beziehungen Stettins zu Finnland zurück und ver
gegenwärtigt man sich namentlich die gewaltigen 
Schwierigkeiten, die in den ersten Nachkriegsjaliren 
zu überwinden waren, so kann man mit Befriedi
gung auf das Erreichte schauen und das Vertrauen 
haben, daß auch die Zukunft ein freundliches Bild 
zeigen wird. Dem Deutsch-Finnländischen Verein 
zu Stettin aber möge es auch im nächsten Jahrzehnt 
beschieden sein, rüstig mitzuwirken an der weiteren 
Ausgestaltung der Handelsbeziehungen mit dem be- 
freundet en Finnland.

Sieuerhalender für April 1028.
Von Rechtsanwalt Dr. D e l b r ü c k ,  Stettin.

(Den W ünschen unserer  Leser en tsprechend  w ird  von je tzt an fortlaufend in de r  zu  M onatsbeginn erscheinenden 
A usgabe des „O .-H .“ ein S teuerka lender zum A bdruck gelangen. D er  H erausgeber.)

(1.) 2. April:
1. Zahlung eines Halbjahresbetrages auf die 

erhöhte O b l i g a t i o n e n s t e u e r  für die
jenigen Gesellschaften, bei denen diese 
Steuer noch nicht erledigt ist.

2. Zahlung der R e n t e n b a n k z i n s e n  in 
der Landwirtschaft.

5. April:
Abführung der im M onat März einbehal
tenen L o h n a b z u g s b e t r ä g e ,  soweit 
nicht die Abführung bis zum 20. März er
folgen mußte.

10. April:
1. Vorauszahlung auf die E  in  k o m m e n  - 

s t e u  e r und K ö r p e r s c h a f t s s t e u e r 
für das erste Kalendervierteljahr 1928. In 
der Landwirtschaft erfolgt die Zahlung erst 
am  15. Mai.

2. Zahlung der K i r c h e n s t e u e r .
(15.) 16. April:

1. Abgabe der Voranmeldung und Abführung

der Vorauszahlung der U m s a t z s t e u e r  
für das erste Kalendervierteljahr 1928.

2. Zahlung der G r u n d v e r m ö g  e n  s - 
S t e u e r  für alle nicht rein landwirtschaft
lich genutzten Grundstücke.

3. Zahlung der H a u s z i n s s t e u e r  für den 
Monat April 1928.

4. Zahlung der L o h n s u m m e n s t e u e r  für 
den Monat März, soweit nicht Sondervor
schriften bestehen. In Stettin ist diese 
Zahlung erst am 20. April fällig.

20. April:
1. Abführung der in der Zeit vom 1.—15. 

April einbehaltenen L o h n a b z u g s b e 
t r ä g e ,  soweit sie für den ganzen Betrieb 
R M / 200.— übersteigen.

2. Zahlung der L o h n s u m m e n s t e u e r  in 
Stettin.

30. April:
Abgabe der S t e u e r e r k l ä r u n g  z u r  
G e ' w e r b e s t e u  e r in Stettin.

^IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllljflllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllll]!IIIIIIIIIIIIIIIII!llllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIII|ll||l|||lll|ll2

| Deuts dbrFinnländlseher VereinzuStefBn |
A m  1. A p r i l  b e g i n n t  d a s  n e u e  G e s c b  ä f  t s  j ä h r .

Meldung neuer Mitglieder werden an die Gesdtäflsslelle: Slellin, Sdiunslr. 16-12 
Börse, erbelen.

D e r  , ,O s ts e e = H a n d e l“ g e h t  d e n  M i tg l i e d e r n  k o s te n lo s  zu-
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Wirtschaftliche nachrichten
Schweden.

Der umgearbeitete Zolltarif kom m t in d e r  laufenden 
Session im Reichstage nicht zur V erhandlung, man will 
sich A nfang 1929 mit der  technischen D urcharbeitung  des 
Tarifs beschäftigen.

Zollerhöhungen. W ie der Ind.- u. H and.-Z tg . aus S to ck 
holm  gem eldet wird, haben beide K am m ern des S ch w e
dischen Reichstags die früher e ingebrachten A nträge auf E r 
höhung des Zolls für B i r n e n  und A e p f e l  und für  
A u t o m o b i l e  abgelehnt. A ußerdem  beschloß der R e ichs
tag  folgende Z o lländerungen :

1. m e c h a n i s c h e  F l a s c h e n v e r s c h l ü s s e  auf 
Glasflaschen sollen ge trenn t verzollt w erden  und nicht, wie 
bisher, als Flaschenteile.

2. D e r  Zoll für s e i d e n e  S c h u h e  wird von 9 auf
10 K ronen je Kilo erhöht (Tarif-Nr. 121) und  der Zoll für 
B rokatschuhe von 1,50 Kr. auf 10 Kr. je Kilo erhöht (Tarif- 
Nr. 213).

Leichte Besserung auf dem Eisenmarkt. WTie das H a n 
delsam t in S tockholm  in seinem letzten E isenm ark tberich t 
feststellt, h a t  das A usfuhrgeschäft im vergangenen  Monat 
eine leichte Besserung aufzuweisen. Infolge eines g rößeren
R oheisenverkaufs nach Jap an  konnte bei einer der  E x p o r t 
gruben  in Bergslagen  der Betrieb w ieder aufgenom m en w e r 
den. Auf dem  R oheisenm ark t ist überhaupt du rchw eg eine 
gewisse Befestigung w ahrzunehm en. E s  ist jedoch fraglich, 
ob diese E rscheinung auf tatsächlich erhöhte N achfrage  oder 
auf das g eringere Angebot von Roheisen infolge des G ru b en 
streiks zurückzuführen sei. Auf dem  R ohsch ienenm ark t und 
in Bezug auf gew alztes  Lancashireeisen haben die V erkäufe 
ebennfalls zugenom m en. — D er Absatz an  schw edischem  
Stahl für E xportzw ecke  ist unverändert bei geste igertem  
A uftragseingang seit E nde  Februar. Für gewisse P roduk te  ’— 
besonders g ehärte ten  W alzdrah t — w ird  über sinkende Preise  
und verschärfte K onkurrenz geklagt. D er In landsm arkt für 
gewöhnliches H andelseisen  wird nach  wie vor von der 
s ta rken  E in fuhr beherrscht.

Der Streichholztrust erstrebt auch in Indien M onopol
stellung. N ach einer (TT)-M eldung aus Stockholm an 
„Sydsv. D ag b l .“ haben  die B em ühungen des schwedischen 
Streichholztrustes um die E ro b eru n g  des indischen M arktes  
zu V erhandlungen mit den indischen H ande lskam m ern  und 
ähnlichen K örperschaften  geführt. Allem Anscheine nach 
sucht de r  T rus t durch P re isherabse tzungen  die Kontrolle über 
die unabhängigen  F abriken  zu erzwingen, und  m an hält es 
d ahe r  für richtiger, dem  Trust ein M onopol einzuräumen, 
um  die auf diese W eise erzielten E inkom m en zur S c h ad 
loshaltung der  übrigen F abriken  zu verwenden.

Der Streichholztrust kauft große Posten Espenholz aus
Rußland. Wie Stockholms D agb lad  aus Len ingrad  erfährt, 
hat das russische H andelsm inisterium  mit Svenska Tänd-
sticksaktiebolaget einen V ertrag  abgeschlossen, der die L ie 
ferung von 2,5 Mill. K ubikfuß Espenholz  zum Preise von
1,5 Mill. Rubel betrifft. E ine erste Sendung von 300 000
K ubikfuß  ist bereits  auf dem  Schienenw ege nach  R iga 
unterw egs. D er  gesam te A uftrag  wird im Laufe der nächsten 
sechs M onate ausgeführt werden.

Die Reederei Svenska Ostasiatiska Kompaniet verteilt
6 Prozent Dividende. Wie aus  dem  jetzt vorliegenden J a h re s 
bericht der  Svenska Ostasiatiska K om paniet erhellt, hat die 
Gesellschaft durch  den Reedereibetrieb  im vergangenen Jah re  
eine E innahm e von 3 4(54 878 Kr. erzielt oder e twa 850 000 
K r  .m ehr als im Vorjahre. D er U eberschuß  hierbei b e 
läuft sich auf 1846 455 Kr. oder  über eine Million Kr. 
m ehr als im Ja h re  1926. D ie V erw altung  schlägt die V e r 
teilung einer D ividende von (! P rozent vor gleich 960 000 Kr.

Günstiger Jahresabschluß der Kugellagerfabrik (SKF), 
Gotenburg. D er R eingew inn stellt sich im Berich tsjahre nach 
Abzug einiger Verluste auf W ohnhäuser  und  verschiedener 
Ausgaben durch soziale Tätigkeit im Betriebe auf 12,53 Mill. 
Kr. gegen  9;93 im V orjahre. N ach erfo lg ten  A bsch re i
bungen auf G rundstücke, M aschinen usw. in H öhe  von
3,25 Mill. Kr. (3,34 i. V.) und  R ückste llung  von 3 Mill. Kr. 
für Steuern (2,1 i. V.) stehen de r  G.V. zuzüglich de r  D iv i
denden der Tochtergesellschaften  und des G ew innvortrages 
vom V orjahre 11049 000 Kr. zur V erfügung gegen  8 739 000 
im Jah re  zuvor. — N ach dem  Vorschläge der V erw altung 
soll eine E rhöhung  der  D ividende von 8 auf 10 Prozent

erfolgen. D em  Reservefonds sollen diesmal 1161000 Kr. 
überwiesen w erden  gegen  874 000 Kr. im vorigen Jah re .

Streik und Aussperrung in der schwedischen Zucker
industrie. W ie „Sydsv. D ag b l .“ meldet, haben  die Arbeiter 
in den g roßen  schwedischen Zuckerraffinerien in Arlöv, 
Landskrona, Stockholm, G otenburg und Lidköping — ins
gesam t rund  1800 M ann — am  19. ds. Mts. die Arbeit ein
gestellt. Gleichzeitig hat die schwedische M onopolzucker
gesellschaft (Sockerbolaget) von der  durch den  A rbe itgeber
verband erteilten Befugnis G ebrauch gem acht und  de r  A r 
beiterorganisation d ie  A ussperrung zum 26. M ärz angedroht. 
A ußerdem  ist in sämtlichen von d em  Konflikt betroffenen 
F abriken  allen dort beschäftig ten  Mitgliedern des Schwer- 
und  F abrikarbe ite rverbandes  mitgeteilt worden, daß  sie an 
dem  genannten  T age  entlassen seien, falls bis dahin  keine 
A rbeitsruhe eingetreten  sein sollte.

N ach derselben Quelle haben  die Grossisten sich bereits 
seit einiger Zeit mit bedeu tenden  V orräten  Zucker eingedeckt 
u n d  auch die K leinhändler sollen über stattliche L äger 
verfügen. — D er Zuckerpreis  ist seitens Sockerbolaget um 
zwei O ere das Kg. erhöht worden.

Norwegen.
Rückkehr N orwegens zum Goldmünzfuß. N ach einer, 

D rah tm e ldung  aus Oslo an  „Sydsv. D a g b l . i s t  die Frage, 
ob N orw egen  zum G oldm ünzfuß zurückkehren  soll oder 
nicht, jetzt ijn höchsten M aße brennend gew orden, nachdem  
die Schwierigkeit, auf welche W eise die am  härtesten  b e 
d räng ten  B anken zu unterstü tzen  wären, überw unden  ist. 
Die R egierung  soll einen V orschlag der N orges  Bank in d ieser  
R ichtung erw arten. Im S torting soll eine sichere M ehrheit 
für die W iedereinführung des G oldm ünzfußes vorhanden sein.

Deutschland als Bezieher von norwegischem  Eisenerz 
und Schw efelkies. Die Ausfuhr von E isenerz und  Schw efel
kies aus N orw egen  im Ja h re  1927, schreibt die I.- u. H .- 
Ztg.. be trug :  E isenerz  u nd  Stückerz i n s g e s a m t  45 331 118 
Kilo, E isenerzkonzen tra t  insgesam t 147 612 216 Kilo, Eisen- 
e rzbrikette  insgesam t 159 816 000 Kilo, Schwefelkies, k u p fe r 
frei insgesam t 178 902 486 Kilo, Schwefelkies, kupferhaltig , 
insgesam t 424 255 350 Kilo. N a c h  D e u t s c l a n d  gingen 
davon : E isenerz  und S tückerz 43 271 118 Kilo, E isen e rz 
konzen tra t 158 337 926 Kilo, E isenerzbrike tte  26 530 000 Kilo, 
Schwefelkies, kupferfrei, 108 083 000 Kilo, Schwefelkies, 
kupferhaltig , 213 917 130 Kilo.

Stapellauf eines neuen Diseim otorschiffs von 13 000 To.
W ie „B ö rsen “ meldet, hat dieser T ag e  auf de r  K openhagener 
W erft von Burm eister & W ain  der  S tapellauf des für 
A. F. Klaveness & Co. in Oslo bestim m ten Dieselmotorschiffs 
„S ir  O sborne H o lm d e n “ von etwa 13 000 T onnen L a d e 
fähigkeit sta ttgefunden. Es ist nach British Lloyds höchster 
Klasse gebau t und  w ird  mit zwei H auptd iese lm otoren  vom 
neuesten  Burm eister & W ain-T yp  ausgestattet, w elche zu
sam m en etwa 4100 ind. PS. entwickeln können. Die H a u p t
abm essungen  sind: 470’ 0 ” X 64’ 2 ’ X 35’ 0” .

Reederei setzt das Aktienkapital von 12 auf 9 Mill. Kr.
herab . W ie „B ö rsen “ meldet, hat die V erw altung der  Bruus- 
g a a rd  Kiösteruds D am pskibsak tiese lskab  in D ram m en  den 
Vorschlag, gem acht, das Aktienkapital von 12 auf 9 Milk 
Kr. durch Abschreibung herabzusetzen, um das  W e r t k o n t o  
der  Schiffe au f  eine den U m ständen  und der  Zeit e n t
sprechende  H öhe bringen zu können. D er R ohgew inn betrug 
im vergangenen  G eschäfts jahre 1 048 838 Kr. Die Tonnage 

, um faß t e twa 97 000 Tonnen.
Das neue Lohnabkommen in der Schiffahrt. Wie aus

Oslo gem eldet w ird, b e d e u te t  d e r  neue Lohntarif für M a
trosen und  M aschinisten verglichen mit früher eine L o h n 
herabse tzung  von 5 b is  6 Prozent. Wie D irek to r  K laveness 
vom N orw egischen R eederverband  hierzu erklärt, bedeu te t  
d iese  E rm äß ig u n g  für die norw egischen  R e e d e r  keine m e r k 
liche Erleichterung. G egenw ärtig  sind etwa 350 000 Tonnen  
n o rw e g is c h e r  T o nnage  aufgelegt u n d  auf dem  F ra c h tm a rk t  
s ieh t es ziemlich trostlos aus. — N ach dem  neuen  L o h n 
abkom m en  entsprechen  die norw egischen Löhne ungefähr 
den .schw edischen und dänischen. Die schwedischen R eeder  
haben ab e r  den Vorteil, daß  sie einen g rößeren  Teil ihrer 
F lotte  in F rach tfah rt  auf den heimischen Gew ässern b e 
schäftigen können, w ä h r e n d  die norw egischen auf dem  WeU" 
m ark te  konkurrieren  müssen.
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Jahresabschluß der norwegischen Industriegesell
schaft Borregaard. Wie „H andels t idn ingcn“ meldet, hat 
die V erw altung  der B orregaa rd  A/S beschlossen, aus dem
Reingewinn des vergangenen Jah res  von 6 241000 Kr. die 
Verteilung einer D ividende von 6 P rozent •vorzuschlagen. 
Nach dem Geschäftsbericht w ar  die E ntw icklung im v e r 
flossenen J a h re  für sämtliche Fabriken  des U nte rnehm ens ,  
recht gut. Die P roduktion  hat sich durchw eg erhöht.

Dänemark.
Die Ausfuhr der landwirtschaftlichen Erzeugnisse im

J a n u a r  d. J .  gestaltete sich fo lgenderm aßen:
Butter und dergl. . . 11,2 Mill. kg im W erte von 36,0 Mill. Kr-
S p e c k ...........................24,5 „ „ „ „ „ 38,6 ,, „
E i e r ...............................1,5 Stiegen  „ „ „ 3.9 ,, ,,
D e r  Jan u a r  1927 zeigte in der  Ausfuhr dieser W aren  folgende 
Z ahlen: B utter 36,5 Mill. Kr., Speck 36,4 Mill. Kr., E ier
5,9 Mill. Kr. Die Ausfuhr von B utter ha t sich also im 
Jan u a r  1928 ziemlich auf der  H öhe vom J an u a r  1927 g e 
halten. die Ausfuhr von Speck ist gestiegen, die Ausfuhr 
von E ie rn  ging ab e r  zurück.

Stand der dänischen Auflegungen. Wie „B örsen“ den 
A ngaben des Dänischen D am pfschiffreederverbandes  en t
nimmt, sind jetzt 45 dänische D am pfer von zusam m en 97 076 
T onnen Ladefähigkeit aufgelegt gegen  50 Schiffe von ins
gesam t 99 071 Tonnen in der Vorwoche. E ine Anzahl k le i
nerer  Schiffe sind w ieder in F ah rt  gesetz t w orden, aber  einige 
größere  Fah rzeuge  m ußten  aufgelegt w erden, so d aß  die u n 
beschäftigte T onnage  nu r  um  2000 T onnen zurückgegangen  
ist. Die sieben Marstalschiffe befinden sich im m er noch im 
Hafen, so daß  die Auflegungen insgesam t nach  wie vor über 
100 000 T onnen betragen.

Zur Lage auf dem Londoner Holzmarkt. W ie „H andels-  
tidn ingen“ meldet, w ar  die Londoner H olzbörse in dieser 
W’oche recht gut besucht. Der L okom ark t w ar  sehr lebhaft 
und w eiter gebessert, w enn auch  die N achfrage  nicht so gut 
w a r  wie vor einem Jah re .  F ü r  battens u nd  scantings b e 
stand rege Kauflust und floorings sowie matchings fanden 
leichten Absatz. Archangel 2 x 5  unserted  yellow notierten 
20 Lstrs 5 sh und  T rangsund  2 x 4 unsorted  yellow 18 Lstrs.

Die Geschäfte zu fob- und  cif-Bedingungen w aren  z iem 
lich flau. Auf dem  F o b m ark te  w urden  u. a. Geschäfte a b 
geschlossen in second g rad e  finish 7 zöllige' auf d e r  Basis 
von 13 Lstrs und  2 x 4  sollen angeblich  zu 12 Lstrs 10 sh 
verkauft w orden  sein. Auf dem  Cif m ar k t  w ar  die K onkurrenz 
zwischen den V erkäufern  besonders scharf. Finnische white 
w ood w urden  nach  Schottland auf de r  Basis von 13 Lstrs.
5 sh für 7 zöllige verkauft.

Die dänische Anleihe in Stockholm  überzeichnet. N ach 
einer (TT)-M eklung aus Stockholm  an „Sydsv. D ag b l.“ ist 
die am  19. März in de r  schw edischen H au p ts tad t  aufgeleg te  
dänische S taatsanleihe von 15 Mill. Kr. verzinslich mit fünf 
Prozent sofort vergriffen gew esen  und nicht unbedeu tend  
überzeichnet w orden . Die Em ission geschah durch  vier 
G roßbanken.

Erneute Zunahme der Arbeitslosigkeit. W ie aus K o p en 
hagen gem eldet wird, hat die Zahl d e r  Arbeitslosen in D ä n e 
m ark im Laufe der  letzten W oche w iederum  eine Zunahm e 
von 71612 auf 72 390 erfahren.

Lettland.
Die Eisverhältnisße im Rigaschen Meerbusen scheinen 

doch recht schwierig zu sein. Am 21. März w urde  der  
deutsche D am pfer  „ D ian a“ (515 To.) durch E ism assen  schwer 
beschädigt. D em  E isb recher gelang  es, das  Schiff in den 
H afen zu schleppen, auch sonst hört man, d aß  Schiffe 
k isschäden  erlitten. N

Beglaubigung der Ursprungszeugnisse für Speisefett
sendungen nach Lettland. In E rg än z u n g  de r  V erordnug  
vom 27. Juli 1927 über die H erau sg ab e  ausländischer S pe ise 
fette und  Fettstoffe  aus dem  Zollgew ahrsam , die mit U r 
sprungszeugnissen versehen sein müssen, hat d ie  Lett län 
dische R egierung  in einer am  10. J a n u a r  1928 in Valdibas. 
\e sd n e s t is  veröffentlichten V erordnung  bestmimt, daß  diese 
U rsprungszeugnisse nur dann anzuerkennen sind, falls sie 
von einer offiziellen B ehörde desjenigen Staates  ausgestellt 
Worden sind, in w elchem  die Fe tte  hergeste llt w urden, und 
falls seitens de r  zuständigen  lettlänclischcn V ertre tung  im 
Auslande beglaubig t wird, d aß  die genannten  Behörden zur 
Erteilung von U rsprungszeugnissen  befugt sind. (I.- u. II.- 
Zeitung.)

Der neue Zolltarif ist vom Parlam ent angenom m en 
w orden. D er  T erm in  des Inkrafttre tens w urde  auf den 
16. April d. J. festgelegt. Von diesem T ag  an tritt also ani 
Stelle des auf d em  alten, russischen Zolltarif aufgebauten  
einfachen Tarifs der neue, der H andelsvertragspolit ik  a n g e 
paßte  Doppeltarif, w elcher in einen Konventional- und einen 
M axim altarif zerfällt. Die Konventionalzölle genießen alle 

, die Länder, welche mit Lettland H andelsverträge  nach  dem  
Prinzip der  M eistbegünstigung abgeschlossen haben.

Russische Bestellungen. Auf G rund des lettländisch- 
russischen H andelsvertrages  sind weitere Bestellungen seitens 
der  Sow jetreg ierung in Lettland erfolgt, so erhielt die F abrik  
„ P h ö n i x “ in R iga eine Bestellung auf E isenbahnw aggons  
für 7 Mill. Lat; sobald die im Auslande bestellten E isen 
teile geliefert werden, beginnt der Bau de r  W aggons ; d ie  
„ L i b a u e r  W e r k e  v o r m .  - B o e c k e r “ sollen W alzdrah t 
für über 1 Mill. Lat liefern, außerdem  w urden  noch B e 
stellungen auf Bleiglanz und F a h rräd e r  für geringere  B eträge  
gem acht.

Ueber Abschaffung des V isum zwanges schw eben U n te r 
handlungen zwischen D eutschland  und Lettland, deren  A b 
schluß dem nächst erfolgen dürfte.

Der Veredelungsverkehr über Lettland nim m t stetig 
zu. Im  Monat N ovem ber 1927 erreichte der aktive Ver- 
ede iungsverkehr 1 2  1 8 0  6 8 5  kg. D er weitaus g röß te  Teil, 
nämlich ru n d  11,5 Mill. k g  s tam m te aus Sowjetrußland,, 
das in d e r  H aup tsache  H olz  zur Bearbe itung  sandte. Dies 
bearbeite te  H olz  g ing dann nach  England , H olland  und 
D eutschland weiter. Auch Polen sandte beträchtliche M engen 
von IIolz, w äh ren d  , aus Litauen H äute, Leinsaat etc. kam en. 
D er  passive V eredelungsverkehr w ar  im  selben M onat ganz 
unbedeutend, nämlich nu r  1059 kg, meist Maschinenteile, 
die zur R ep ara tu r  ins Ausland gingen. Auch de r  T ran s i t 
v e rkeh r  hat sich w iederum  belebt, nachdem  ein R ückschlag 
eingetreten  war. E r  erreichte im N ovem ber 1927 59 401 k g  
und  20 650 Stück Lebendvieh. D avon entfielen rund  40 000 kg  
auf S ow je truß land  (28 500 k g  aus Rußland, 11500 k g  nach 
Rußland). An zw eiter Stelle kam  der polnische T ransit ,  
Insgesam t b e trug  die transitierte  W arenm enge  in den ersten 
elf M onaten 1927 769 591 k g  und 55 966 Stück Lebendvieh, 
gegen  564 597 k g  und 2598 Stück Vieh in den ersten elf 
M onaten 1926.

Estland.
Die estländischen Forsten und ihre Nutzung. D as F o rs t 

areal der R epublik  E s tland  b e träg t im ganzen  rund  946 000 ha, 
d. h. e twa 22o/o d e r  gesam ten  Bodenfläche des Landes. 
80o/o der  W älder befinden sich im Besitz des Staates, 15°/o im 
Besitze von B auern  und der Rest im Besitze von Städten, 
Industrien  etc. A^on den  Bäum en ist die Kiefer am  häufigsten 
(40o/o), es folgt die Fichte (31.<>/o), die Birke (15o/o) und die 
E spe  ( IO0/0), In den staatlichen F orsten  ist das Verhältnis 
des N adelw aldes  zum Laubw ald  ein günstiges, da die älteren 
B estände überw iegen. D er U m trieb  ist im N adelw ald  auf 
80—120 und im Laubw ald  auf 50—70 J a h re  festgesetzt, w o 
bei d e r  jährliche Abtrieb nach  de r  F läche bestim m t wird. 
Die norm ale  Abtriebsfläche für den  N adelw ald  be träg t 4425 ha, 
für den L aubw ald  3160 ha pro Jah r .  In den Jah ren  1923—27 
sind im - D urchschnitt pro J a h r  3 586 000 cbm H olzm asse 
gehauen  w orden , w obei d e r  höchste Jahrese insch lag  (1925) 
4 077 000 cbm betrug. Als I lauungsm ethodc  w ird  v o rw ieg e n d  
d e r  K ahlschlag  gew ählt. Die Ausbeute w ar bisher im D urch
schnitt 35o/o Balken, 15°/i>' P rops und Papierholz und 500/0 
Brennholz. D er g röß te  Teil des E inschlages w ird  auf dem  
W ege de r  Auktion verkauft, doch ist, nam entlich in letzter 
Zeit, viel W ald  zu festen und herabgese tz ten  Preisen v e r 
kauft w orden , w obei als K äufer hauptsächlich die örtlichen
E inw ohner in B etracht kam en. Infolge der A grarreform  w ar 
der  B edarf an Bauholz ein sehr reger und ist es auch heute 
noch, so daß  besonders  im letzten W irtschafts jahr g roße  
Bestände zu festen Preisen  an die Neusiedler verkauft w orden  
sind. N eben de r  N u tzung  der  Forsten  macht auch die Auf 
forstung der  Schlagflächen Fortschritte . In den letzten fiint 
J ah re n  sind etwa 15— 17 Mill. E m k. pro J a h r  für I'orst- 
ku ltu r  verausgab t worden, — aufgeforstet, besät oder b e 
pflanzt w erden  im Ja h re  rund 4000 ha.

Der estländische Holzexport. Die Ausfuhr von Holz- 
material u nd  Erzeugnissen  de r  H olzbearbeitungsindustrie  b il
det im D urchschnitt der  letzten Jah re  etwa 20o(n de r  e s t 
ländischen G esam tausfuhr (dem W erte  nachj und hat s o 
mit g ro ß e  volkswirtschaftliche Bedeutung. D en w ichtigsten 
P latz innerhalb dieses E xports  nifnmt die Ausfuhr \o n  g e 
säg te r  W are  ein, die von J a h r  zu Jah r ,  mit A usnahm e des 
letzten Jah res ,  eine Zunahm e zeigt. B retter und P lanken



18

w urden ausgeführt:  1921 11 300 S tandart, 1923 38 700, 1925
• )(> 600, 1926 68 400 und  1927 6!-! 400 St. Die A usfuhr von 
Props zeigt eine unregelm äßige Entwicklung. E s  w urden
exportiert:  1921 3300, 1923 22 500, 1925 19 700, 1926 18 500,
1927 27 100 Stand. Im  letzten J a h re  w ar die K onjunktur  b e 
sonders günstig, so daß  der W ert des P ropsexports  auf 
538 Mill. Mk. stieg. Sleepers und  Balken w urden  im  Ja h ro  
1927 rund  3300 St. im W erte  von 55 Mill. Mk. ausgeführt.  
Von den Erzeugnissen der H olzbearbeitungsindustrie  stehen 
Fourm ere  und Stuhlsitze an  erster Stelle, deren W ert im 
abgelaufenen  J a h r  500 Mill. Mk. erreicht hat. Im  übrigen 
w erden  in le tzter Zeit in g ro ß e r  Anzahl verschiedene a n 
dere  H olzerzeugnisse, wie Fenster, Türen, Leisten, Stangen 
etc. ausgeführt.  D er  H aup tabsa tzm ark t fiir H olzm aterial und 
Erzeugnisse  der  H olzbearbeitungsindustrie  ist England , es 
folgen in weitem  A bstande H olland  und Belgien.

An der Ausfuhr waren 1926 und 1927 folgende Län
der beteiligt: 1927 1926
ü  J 0,0 °/0E n g l a n d ................................................................................ 31 5 28,8
D e u tsc h la n d ...........................................................................  29 5 23 1
u .  d s .  e ...........................................................! ! ! ! ! !  6 3  12^9
B e l g i e n ..................................................................................  5>5 6 1
Lettland .............................................................................  5>2 6,2
F in n la n d ....................................................................... 4)8 36
Schweden .............................................................................. 4 4  3 3
D ä n em a rk .............................................................................. 3*5 4*3
Sonstige S ta a te n .................................................................... 9  3  1^2

Zusammen 1927; =  100% ; 1926: =  100 °/0.
U eber  600/0 des E xports  nahm en den W eg  nach D eu tsch 

land und nach  England , fast 30% in die N achbars tan ten  
und die skandinavischen Länder. E nglands und D eu tsch 
lands Anteil sind beide gestiegen, wobei E ng land  als A b 
nehm er estländischer .W aren (Holzwaren, Flachs, Fle.isch) 
an erster Stelle geblieben ist. D eutschland nim mt als A b 
nehm er von Butter, Textilw aren  etc. die zweite Stelle ein.
E inen  bedeutenden  R ückgang  zeigt das E xportgeschäft  nach 
Rußland, welches im V orjahr g rößere  Partien  von Textil- 
und  L ederw aren  aus E stland  kaufte.

Das Bankhaus G. Scheel & Co. hat im J a h re  1927 mit
sehr gu tem  E rfo lge  gearbe ite t;  für 1927 w ird  eine Dividende
von I 60/0 gezahlt, gegen  IO0/0 für 1926.

„Scheels R eview .“ Die vom B ankhause  „G. Scheel 
& Co.“ herausgegebene  Zeitschrift bringt in ihrer Nr. 1 eine 
U ebersicht über die F inanzlage E stlands 1927 unter b eso n 
dere r  Berücksichtigung der F inanzreform ; es folgen w eitere 
A bhandlungen über den Außenhandel, den Revaler H afen  
(Vergleich des V orkriegs- und N achkriegs  verkehr), die Baum 
wollenindustrie, sowie statistische Uebersichten. W er vieles 
bringt, wird m anchem  etwas bringen.

Polen.
Die Handelsvertragsverhandlungen zwischen D eu tsch 

land und Polen m ußten  unterbrochen  werden, da  auch die 
neue V e r  O r d n u n g  der polnischen Regierung ü b e r  d e n  
S c h u t z  d er  G r e n z z o n e n ,  das N iederlassungsrecht der  
D eutschen im G renzgebie t ziemlich illusorisch macht. Eine 
A enderung g egenüber  der bisherigen V erordnung  ist darin  
zu sehen, daß  die bereits im G renzgebiet ansässigen deutschen  
S taa tsangehörigen  keine G enehm igung des W ojew oden  zur 
w irtschaftlichen B etä tigung einzuholen haben.

Deutschland im polnischen Außenhandel 1927. N ach 
soeben vom statistischen H au p tam t in W arschau  veröffen t
lichten Daten, schreibt die Katt. Ztg., be trug  die deutsche 
W areneinfuhr nach Polen im Ja h re  1927 428,6 Mill. und 
die polnische Ausfuhr nach D eutschland  466,!9 Mill. Gfr. 
G egenüber 1926 weist d e r  deutsche Anteil am  polnischen 
A ußenhandel, insbesondere an der  polnischen Ausfuhr, relativ 
und  absolut eine nicht unerhebliche S teigerung auf. Im 
J a h re  1926 be trug  nämlich d ie  polnische E in fuhr deu tscher 
E rzeugnisse 211,6 Mill. und die Ausfuhr polnischer P roduk te  
nach D eutschland  330,5 Mill. Gfr. P r o z e n t u a l  stellt sich 
dem nach die polnische E i n f u h r  deutscher E rzeugnisse  
im J a h re  1927 auf 25,2 Prozent (1926 — 23,6 Prozent), die 
polnische A u s f u h r  nach D eutschland auf 32 Prozent (1926 
— 25,3 Proz.) des polnischen G esam taußenhandels.

Verstärkter Schutz ausländischer W arenbezeichnungen
in Polen. Im  Dziennik U staw  Njr. 7 ist unter Position 43_ 
wie die I.- u. H .-Ztg. meldet, eine V erordnung  des po l
nischen M inisterrats veröffentlicht, nach  welcher nachstehend 
aufgeführte W arengattungen  i n  d e n  i n l ä n d i s c h e n  D e -  
t a i l v e r k a u f  n u r  m i t  H e r k u n f t s b e z e i c h n u n g e n  
gebracht w erden  dürfen: 1. a) Erfrischungsm ittel, b) H e i l 
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mittel, c) M ineralw asser; 2 . a) Toiletteartikel, b) kosmetische 
Mittel; 3. N ährm ittel, w elche in V erpackungen verkauft w e r 
den. Auf den  E t i k e t t e n  bzw. auf d e r  W are selbst (2a 
und b, w enn diese W aren  ohne V erpackung  verkauft werden) 
müssen angegeben  sein: 1. die 1 i r m a  des U nternehm ens;
2 . ihr H a u p t  s i t z ,  sowohl im In- als auch im Auslande;
3. der 0  r  t ,  w o die W are  im Inlande h e r  g  e s t e 11 t wurde, 
sofern sie nicht am  H auptsitz  des U nternehm ens hergestellt 
w urde.

Freie Stadt Danzig.
Außenhandel. Im  J a n u a r  d. J. betrug  de r  W ert der 

E i n f u h r  42,6 Mill. Gulden, der  W ert der A u s f u h r  32,2 
Mill. Gulden. Im J a n u a r  1927 w erte te  die E infuhr mit
25,5 Mill. und die Ausfuhr mit 46,2 Mill. Gulden.

Ueber Ein- und Ausfuhr in den wichtigsten Waren
gruppen im Jahre 1927 bringen die D .N .N . nach  Angaben

Abteilung des  Landeszollamtes folgende

Gulden

im
der Statistischen 
U ebersicht :

E i n f u h r  n a c h  D a n z i g :
S®1? • • ; .......................... .................................. ' 8 529 684
W e iz e n m e h l.............................................................  3 059 771
G etrocknete  F r ü c h t e ............................................  1 331 358
£ eiYü r z e ................................................ 3880993
£ aff(?e • ■ ..................................................................  10 501 187
Gesalzene H e n n g e ................................................. 28 803 136
D ü o g e m i t t e l .............................................................. 9 377 468
* > t t e .......................... ................................................  10 717 603
£ e™e n t ......................................................................  14 027
ü e le ...............................................................................  928 111
C h i le s a lp e te r .............................................................. 10 797 285
E rz ° ...............................................................................  110
S c h w e fe lk ie s .............................................................. 8 125 054
Eisen  und  S t a h l ..................................................... 7 735 554

5 | nn, .................................................................. ! 1 . 4 4 '8  427
W erkzeuge u n d  M a s c h in e n ................................  38105169
P e r s o n e n k r a f t w a g e n ............................................  8 581 290
R ohe B a u m w o l le .....................................................  1 036 837
F lachs und  H a n f .....................................................  285 590
w ° n e ............................... .......................... 6 883 064

A u s f u h r  a u s  D a n z i g :
£ er/ t e ........................................ ..................................  11 993 855 Gulden
JJa f e r ...........................................................................  1 190091
£ ? g g e n  ....................................................................... 105 440
W e i z e n ....................................................................... 1 188 422
H u l s e n f r ü c h t e .........................................................  5 408 809
W e i z e n m e h l .............................................................. 410 291
K a r t o f f e l m e h l .........................................................  1224 447
Z u c k e r .............................................5453n670
V i e h f u t t e r .................. '...............................................  5 471614
D ü n g e m i t t e l .............................................................. 1025 086
P a r a f f i n ......................................................................  6 101294
E o h e  H ä u t e ..............................................................  3 877  626
Holz ..............................................................! ’. 137 553 636
S ä m e r e i e n ..................................................................  15 884 173
K o l b e n .......................................................................  75 706 231
° 0l e ...........................................................................  6 487 834

In Bezug auf den  Gesam tw ert der Ein- und 
Danzigs verweisen wir auf den „O .-H .“ Nr. 5.

Die Zahl der Konkurse (beim Amtsgericht D anzig  e r 
öffnet) belief sich .1925 auf 125, 1926 auf 84, 1927 auf 30,
der R ückgang  der Konkurse ist also ganz erheblich, zu b e 
rücksichtigen ist allerdings, daß  das Gesetz über den  V er
gleich zur A bw endung des Konkurses seit dem  30. März1
1926 in Kraft ist.

Schiffahrt. Im 1 e b r u a r  d. J . liefen in den  Hafen 
D anzig  402 Schiffe mit 265 818 Nrgt. ein und gingen auS’ 
412 Schiffe mit 279 955 Nrgt. E tw a 50o/0 der eingelaufenen 
Schiffe kam  ohne Ladung.

Rußland.
Vereinheitlichung des russischen Holzexports. Die

Sow jetregierung befaßt sich zur Zeit mit der Ausarbeitung 
von M aßnahm en zur Vereinheitlichung des russischen H olz
exports. Sämtliche H olzexporttrusts  sollen dem  Obersten 
Volkswirtschaftsrat der Sowjetunion unterstellt werden. Es 
handelt sich um die Holztrusts „S ew ero les“ , „Komiles“ , 
,,Karelles , „D aliles“ , „W ologdales“, „Sew saples“ und ,,Fa- 
nerodw inoles“ . D aneben soll das Tätigkeitsgebiet d e r  S taa t
lichen H olzexport A.-G. ,,E x p o r t le s“ erweitert w erden mit 
dem  Zwecke, die gesam te für den E xport  bestimmte Holz- 
menge in den H änden  d e r  Gesellschaft zu konzentrieretO- 
(Der Holzkäufer.)

Ausfuhr
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Außenhandel. Im  F e b r u a r  betrug  der W ert der  Ti i n - 
f u h r  529 Mill. Fmk., de r  W ert de r  A u s f u h r  234. Mill. 
Fmk., mithin der E infuhrüberschuß  295 Mill. Fmk.

I' ür die w i c h t i g s t e n  W a r ' e n g r u p p e n  d e r
E i n f u h r  lauten die Zahlen für Jan u a r  und F eb ru a r  1928 
in Millionen F m k.:

Februar Januar
K o lo n ia lw a ren .......................... ................................... 61.9 76.5
G etre id e ........................................................................... C(X2 g5 6
Z e u g e ...............................................................................  52.7 46.9
M e t a l l e ........................................................................... 39.4 49 7
Häute und F e l l e .........................................................  38.5 25 6
S p in n s t o f f e ..................................................................  34.2 30.4
Maschinen und A p p a ra te .................  ...................... 33 3 37 0
T r a n sp o r tm itte l....................................... 30.9 17 8
T ie r fu tte r ......................................................................  25.0 23.8
Verschiedene T e x t i lw a r e n ...................................  18 2 13.7
Oele und F ette und dergl......................................  13.6 16.7
G a r n ...............................................................................  13.6 157

F ü r  die w i c h t i g s t e n  W a r e n g r u p p e n  - d e r
A u s f u h r  lauten die Zahlen in Millionen Fm k.:

Februar Januar 
Erzeugnisse der Papierindustrie . . . • . . 136.6 132.8
A nim alische Lebensm ittel . . . . . . . .  43.9 35 2
H o lzw a ren ......................................................................  25.6 37.2

Vergleichen w ir die Zahlen für die zwei ersten M onate 
1927 und  1928 so ergibt sich folgendes Bild in Mill. F m k.:

Einfuhr Ausfuhr Einfuhrüberschuß 
Januar-Februar 1928 . . . 1041 463 578

„ „ 1927 . . .  759 492 267
Die Einfuhr in den ersten Monaten 1928 ist ungewöhnlich 

hoch, was zum Teil auf die recht starke Einfuhr von 
Weizenmehl, Zucker und  Kaffee zurückzuführen ist. Mit 
Rücksicht auf die zu erw artende Zollsenkung w urde die E in 
fuhr zu E nde  1927 eingeschränkt und stieg zu Beginn 1928
entsprechend an. Im  allgemeinen dürfte  aber in d e r  v e r
stärkten Einfuhr der zunehm ende W ohlstand des Landes zum 
Ausdruck kommen.

D er Güterverkehr zwischen Finnland and Stettin zeigt 
in den letzten Jah ren  im Vergleich mit 1912 folgende Zahlen: 

Einfuhr nach S te t t in  A usiuhr von S te ttin  
1912 17 740 t  99 839 t
1924 40 000 t 39 700 t
1925 239 888 t 79 591 t
1926 196 652 t  152 020 t (Kohlenausfuhr 525801)
1927 201000 t 84 400 t

Die E i n f u h r  n a c h  S t e t t i n  (aus Finnland) hat 
sich in den letzten Jah ren  stark  gehoben; nächst Bau-, Nutz-

und Papierholz hat auch die E infuhr von Z e l l u l o s e  (1927:
11 867 t) zugenom m en — auch Papier und  Pappe  w ar 1927 
wiederum  mit 4 485 t in der Einfuhr zu verzeichnen. Butter, 
Käse und  Früch te  (Preißelbeeren) w urden  im bisherigen 
M aße eingeführt.

Die A u s f u h r  aus Stettin nach Finnland konnte bloß 
im Ja h re  1926 infolge des englischen G rubenarbeiterstreiks 
die Vorkriegsausfuhr überschreiten, sank 1927 aber  w ieder 
au f  84 409 t zurück, immerhin ist eine ständige Zunahm e zu 
bem erken.

Der Schiffsverkehr Stettin— Finnland 1927:
E in g an g  217 Schiffe mit 476 099 kbm N. R.
Ausgam* 267 „ „ 554 959 ,.

Stand der Holzverkäufe in Finnland und Schweden. Wie
„H andelstidn ingen“ der Svensk Trävarutidning entnimmt, e r 
reichten die schwedischen H olzverkäufe am  15. März etwa 
425 000 Standards, w ährend  Finnland bis zu diesem Zeitpunkt 
rund 540000 S tandards verkauft hatte. Dieses Ergebnis  
entspricht ungefähr 40 Prozent des gesam ten in F rag e  k o m 
menden Angebots der beiden Lander, abgesehen  von der  in 
der Produktion Schwedens infolge der A ussperrung in der 
Sägew erksindustrie eingetretenen Abnahme. Im  vorigen Jahre  
betrugen die Verkäufe seitens Schwedens und Finnlands Mitte 
März e t w a '550 000 bezw. 650 000 Standards. Diese M engen 
entsprachen der H älfte  des schwedischen und 65 Prozent
des finnländischen G esam tangebotes im vergangenen Jahre . 
Verglichen mit dem allerdings besonders gu tem  Ergebnis
1927 liegt also in diesem Ja h re  ein recht merklicher R ü c k 
gang vor.

N achdem  der g röß te  Teil der  angebotenen russischen 
W are sowohl vom Nördlichen E ism eere als auch vom
Leningradbezirk  nunm ehr auf dem englischen M arkt als 
verkauft gelten kann, ist die Lage offenbar fester und  ü b e r 
sichtlicher geworden. Das Interesse der englischen Käufer 
für schwedische und finnländische W are ist auch allem A n
scheine nach bereits s tärker geworden.

Im E rw erbsleben  G roßbritanniens ist eine günstige E n t 
wicklung zweifellos festzustellen und  wenn sie anhalten sollte, 
wird E ng land  bestimmt in diesem Ja h re  beträchtliche M engen 
Holz einführen müssen. H inter d e r  R ekordm enge von 1927 
w ird  die Einfuhr diesmal aber doch wohl um einige 100 000 
Standards Zurückbleiben.

Finska Socker A. B. Die Finnische Zucker A. G. bringt 
für 1927 eine Dividende von 5°/o auf ein Aktienkapital von 
200 Mill. Fmk. F ü r  1926 w urden 20«/o auf ein Aktienkapital 
von 50 Mill. Fmk. verteilt. Da inzwischen durch U m stem pe
lung der  100 Fm k. Aktien auf 400 Fm k. — ohne jede Z u 
zahlung — das Aktienkapital au f  200 Mill. Fm k. erhöht wurde, 
macht die Dividende 1927 nach dem  vorjährigen M aßstabe 
240/0 aus.

Die Jubiläumsfeier des Deuisdi-Finniändisdien Vereins zu Steffin.
Zum 27. März hatte  der Deutsch-Finnländische Verein 

zu Stettin seine Gönner und Mitglieder zu einer bescheidenen 
I 'e ier seines 10 jährigen Jubiläum s geladen. Leider w urde 
der finnische Gesandte H err  Minister Wuolijoki durch A m ts
geschäfte am beabsichtigten Erscheinen verhindert, von der 
f inn ischen  G esandtschaft in Berlin nahm  aber d e r  H err  
Legationssekretär S o h lb e rg te i l .  Als weitere E hrengäste  k o n n 
ten begrüß t w erden der H e r r  O berpräsident d e r  Provinz 
Pom m ern Lippmann, H err  B ürgerm eister Pick, der Präsident 
der Industrie- und H ande lskam m er zu Stettin U nters taa ts
sekretär a. D. Dr. H. Toepffer, H e rr  G eheim er K om m erzien
rat Dr. F. Gribel, H e rr  D irek to r  F. Blume, d e r  finnis’chc 
Konsul H e rr  R. Meyer, der D irek tor des Instituts für F in n 
landkunde in Greifswald H e rr  Professor Dr. G. Braun u. a., 
auch die M itglieder des Vereins w aren zahlreich erschienen. 
Die Feier leitete ein F e s t a k t u s  ein. Der Vorsitzende des 
Vereins H err  B ankdirek tor Dr. H. E cker  beg rüß te  die 
Gäste und gab einen U eberblick über den Zw eck und die 
Ziele des Vereins und forderte zu w eiterer M itarbeit auf, 
er gedachte  in w arm en W orten  des im J a h re  1923 v e r
storbenen verdienstvollen ersten Vorsitzenden des Vereins 
H errn  Justiz ra t G. Zelter. H ierauf erteilte er dem  G eschäfts
führer Plerrn W. v. Bulmerincq das W ort zu einem G e 
schäftsberichte über die 10 jährige Tätigkeit des Vereins. 
H ierauf w ürd ig te  H err Professor Braun von der  Universität 
Greifswald die Bedeutung des Vereins und betonte die f reund

lichen Beziehungen, die zwischen dem  Verein und dem 
Institut für F innlandkunde bestehen, er wünschte weiteres 
Blühen und  Gedeihen. Ein gem einsames Essen  vereinte die 
Festteilnehmer. D er H err  Vorsitzende D r .  H. E c k e r  
brachte in w arm en W orten  ein begeistert aufgenom m enes 
H och auf Finnland aus. Die Musik intonierte die finnländische 
Hymne. H e r r  L e g a t i o n s s e k r e t ä r  S o h l b e r g  
dankte  für die freundlichen W orte, gedachte  der  alten k u l
turellen Beziehungen zwischen Deutschland und Finnland 
und schloß mit einem Hoch auf Deutschland, cs erk lang  das 
Deutschlandlied. H e r r  O b e r p r  ä s i d e n t L i p p m a n n  
dankte dem Verein für seine gemeinnützige Tätigkeit und fand 
für das in 10 J ah ren  Geleistete W orte w arm er Anerkennung. 
H e r r  B ü r g e r m e i s t e r  P i c k  überbrachte G rüße des 
leider verhinderten O berbürgerm eisters  und hob die v e r
dienstvolle Arbeit des Vereins hervor und schloß mit einem 
H och auf den V orstand und den Geschäftsführer des Vereins.

H ernach  erfreute der Lektor der finnischen Sprache an 
der  Universität Greifswald Vernmel die Festte ilnehmer durch  
einen hochinteressanten V ortrag über die Entw icklung der  
Schiffahrt und des H andels  Finnlands.

Zur Befriedigung aller Teilnehm er verlief die h a r 
monische w ürdige Feier dieses Gedenktages 10 jähriger u n 
ermüdlicher Arbeit zur Ausgestaltung, der H andelsbeziehungen 
zum freien Finnland. —
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m i t t e i l u n & e n  
d e 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  z u  S t e t t i n

Pauschalierung 
der Reparalionsabgabe in Franhreidi.

D as deutsch-französische A bkom m en über die 
Pauschalierung der R epara tionsabgabe  in Frankreich, auf das 
in der  vorigen N um m er des „O stsee-H ande ls“ unter den 
M itteilungen de r  Industrie- und H ande lskam m er ausführlich 
hingewiesen w urde, ist am  20. März 1928 in K raft getre ten . 
E s  sei nochm als darauf hingewiesen, d a ß  das neue A bkom m en 
einw andfrei nu r  dann funktionieren kann, w enn die vom  
R eichskom m issariat für R eparationslieferungen zur Devisen- 
ablieferung aufgeforderten  F irm en dieser A ufforderung r e g e l
m äßig  u nd  in d e r  richtigen F o rm  nachkom m en. Besonders 
sei betont, daß  jeder  D evisenablieferung ein Affidavit b e i
gegeben  w erd en  muß, w enn die abgelieferten  D evisen de r  
französischen R epara tionsabgabe  gu tgebrach t w erden  sollen. 
Form ulare  für das Affidavit w erden  von jeder R e ichsbank 
stelle unentgeltlich abgegeben.

Seesdiifialiri.
Befahrung des Papenwasserdurchstichs. Die Polizeiver

o rdnung  vom 2 6 . J a n u a r  1927, betreffend Benutzung des 
Papenw asserdurchstiches  ist vom O berpräsidenten, W a sse r 
baudirektion, Stettin, un te r  dem  8 . März 1928 dahin a b g e 
ändert  w orden, daß  der § 2 der  vorgenannten  Polizeiver
ordnung, die im Amtsblatt d e r  R eg ierung  zu Stettin für .1927 
auf Seite 15 veröffentlicht w orden  ist, an Stelle seiner b is 
herigen  Fassung  folgenden W ortlau t enthält:

„D ie Befahrung des Papenw asserdurchstichs wird 
Schiffen mit einer E intauchtiefe bis 7,00 m bei g ew ö h n 
lichem W 'asserstande unbeschränkt fre igegeben .“
Im  übrigen ist hierzu zu bem erken, daß  die durch  den  

vorzeitigen F rost im N ovem ber v. Js. un terbrochenen  B a g 
gerungen  im Papenw asserdurchstich  aufgenom m en sind und 
voraussichtlich im April zu E n d e  geführt w erden  können. 
N ach völliger Fertigstellung w ird  der Durchstich unbeschränk t 
für die gesam te Schiffahrt bis 7,5 m T iefgang  fre igegeben  
w erden.

Steuern, Zölle.
Zollabfertigung von ungeöffnet gebliebenen Rückwaren

sendungen. Auf V eranlassung einer Bezirksfirm a ist d ie  In 
dustrie- und  H ande lskam m er beim H auptzollam t, Auslands
verkehr, Stettin, dahin  vorstellig gew orden , daß  das V e r
fahren bei der  A ushändigung von A uslandssendungen, deren 
A nnahm e von dem  ausländischen E m p fän g e r  verw eigert w o r 
den ist, zu Beanstandungen insofern Anlaß gegeben  hat, als 
von de r  Zollbehörde eine Reihe von oft sehr schw ierig  bei- 
zubringenden N achw eisen, insbesondere über die H erkunft 
de r  W are, verlangt w urden. So w ar es bis vor ku rzem  üblich, 
daß, w enn es sich um K istensendungen handelte, die Kisten 
aufgem acht, die einzelnen W aren  abgew ogen  und dann der 
genaue Zollbetrag  festgestellt w urde. D ie W aren  w urden  
also genau  so behandelt, wie wenn sie aus dem  Zollausland 
stam mten. E rs t  dann, w enn der Zollbetrag  ermittelt w o r 
den war, w urde zu dem  A ntrag  der  zollfreien W iedereinfuhr 
Stellung genom m en und nach  A bschluß des V erfahrens, das 
sich oft eine Reihe von T agen  hinzuziehen pflegte, die E r 
laubnis gegeben, die W aren  vom Zollboden abzuholen.

Auf die V orstellungen der Industrie- und H ande lskam m er 
hin hat das H auptzo llam t die M öglichkeit einer V ere in 
fachung der Zollabfertigung von ungeöffnet gebliebenen R ü c k 
w arensendungen nachgepriift und sich en tg eg en k o m m en d er
weise im Interesse des V erkehrs unter V orbehalt jederzeitigen 
W iderrufs bereit erklärt, vertrauensw ürdigen  F irm en auf A n 
trag  bei A bfertigung ihrer R ückw aren  w eitgehende E rle ich te 
rungen zu gew ähren . D iese kom m en jedoch nur in F rag e  
für Rückw arensendungen, die im Auslande unverändert g e 
blieben und  dort nicht aus am tlichem G ew ahrsam  gekom m en  
sind. Die Sendungen w erden, sofern es sich um  V ertrauens- 
w ürdige Firm en handelt, wie im P ostverkehr u n g e ö f f n e t  
und o h n e  z o l l a m t l i c h e  A b f e r t i g u n g  ausgehändig t 
w erden D er Beibringung der H erste lle rrechnungen  bedarf  
es künftig nicht. D er  inländische U rsp rung  der  Sendungen
ist aber durch Beibringung folgender U nterlagen nachzu- 
w e isen :

1. durch eine Bescheinigung der ausländischen Zoll- oder 
E isenbahnbehörde, daß  die betreffenden Packstücke 
nicht, aus amtlichem G ew ahrsam  gekom m en sind;

2. durch eine eidesstattliche Versicherung über N äm lich
keit und Inhalt der  Packstiicke, in de r  insbesondere 
das Reingew icht und die statistische N um m er der Waren 
anzugeben  sind. (Diese A ngaben sind aus de r  stat. 
A usfuhranm eldung zu entnehmen.);

3. durch eine K opie der für den ausländischen Em pfänger 
ausgestellten R echnung;

4. durch A usgangsfrachtbrief oder K onnossem ent als Aus
fuhrnachw eis;

5. durch Schriftwechsel, aus .d e m  der Grund der R ück 
sendung zu ersehen ist.
Zollabfertigung von Südfrüchten. Im  hiesigen Hafen 

hatten  sich gewisse M ißstände dadurch  herausgebildet, daß 
die Zollbehörde neuerd ings nicht m ehr zuließ, daß  bei d e r  An
kunft von Südfrüchten, nam entlich Citronen und Apfelsinen, 
die bekanntlich  sehr frostempfindlich sind, gegen  H in te r 
legung des Zollbetrages Teilposten entlöschter und  zollam t
lich verw egener F rüch te  abgero llt w erden  konnten, vielmehr 
durfte erst nach vollständiger Entlöschung und Abfertigung 
de r  ganzen Partie mit dem  Abrollen begonnen werden. Durcti 
die h ierdurch  herbeigeführte , oft m ehrtäg ige  L agerung  der 
bereits entlöschten Südfrüchte sind einzelnen F irm en neben 
ändern  U nbequem lichkeiten  beträchtliche F rostschäden  en t
standen. Die Industrie- und H an de lskam m er hat dah er  Ver
anlassung genom m en, zwecks Abstellung dieses M ißstandes 
mit de r  Zollbehörde F ühlung  zu nehm en. D arauf ist ihr 
jetzt vom H auptzo llam t A uslandsverkehr der Bescheid g e 
w orden daß  die in F rag e  kom m enden  Zollstellen angewiesen 
w orden  sind, ausnahm sw eise Teilm engen einer mit einer 
Zollanm eldung vorgeführten  W arenpost, die du rch  F rost lei
den w ürden , zu verabfolgen, nachdem  die G rundlagen für 
die Zollberechnung und  der Zollbetrag  sichergestellt sind-

Post, Telegraphie.
Uebersicht der Postpaketverbindungen von Stettin nach 

fremden Ländern im April 1928. Von d e r  Postbehörde ging 
der  Industrie- und H ande lskam m er folgende U ebersich t zu:

Bestim Post

schluß

d e s  S c h i f f e s Überfahrtsdauer

mungs
land

fungs-
hafen

A bgang
(ungefähr) Name

Eigentümer
Schiffs

gesellschaft

bis
Hafen

Tage

1 2 3 4 5 6 7 8

Finnland

Lettland

Estland

Q- uc JS
5  03Co Vt-,

Q -5
<u

Gj <D
< Oh
U 0)O H3 
> C<D
K n  bC i

« -c

Stettin  
Leitstelle 
S tettin  5

S tettin  
Leitstelle 
S tettin  5

Stettin  
Leitstelle 
S tettin  5

7. 21. Wellamo Finnische
I 300 Ariadne Dampfschiffs

gesellschaft 
in Helsingfors

14. 28. Regina Rud. Christ.
1300 Nordland Gribel

S tettin

7. 14. Victoria Rud. Christ.
2 1 . 28. Greif Gribel

1300 Ostsee Stettin

14. 28. Regina Rud. Christ.
1 3 18 Nordland Gribel

S tettin

Stettiner
5. 13. Straßbg. Dampfer-

20. 27. W artbg. Compagnie
1515 A.-G.

S tettin

Helsingfors

Riga

Reval

Nachnahmepaket- und -briefsendungen nach dem AuS' 
lande. D en N a c h n a h m e  - B r i  e f s e n d u n g e n  und 
-Paketen nach D änem ark , Italien, Lettland, L u x e m b u r g ;  
Schw eden und de r  Schweiz, deren  B eträge  im B e s t i m m u n g 5' 
land  de r  Sendungen einem Postscheckkonto  g u t g e s c h r i e b e 11 
w erden  sollen, sind fortan, ebenso wie es z. Zt. schon
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solche Sendungen nach  dem Saargebiet, de r  F reien  S tad t 
D anzig  und  U ngarn  vorgeschrieben ist, die im B estim m ungs
land für die U eberw eisung erforderlichen Form blä tte r  (Z äh l
karten, E inzahlungsscheine usw. des frem den Landes) vom 
A bsender beizufügen. D er A bsender ha t die Form blä tte r  
bis auf die B etragsangaben  auszufüllen. Die B eträge werden, 
weil G ebührenabzüge  von den  N achnahm en zu machen sind, 
bei den B estim m ungs-Postanstalten  eingerückt. Die Absen
der müssen sich d ie  I 'o rm blä tte r  von den ausländischen 
Dienststellen, bei denen die Scheckkonten  geführt werden, 
selbst beschaffen.

Sdiiedsgeridifswesen.
Schiedsgerichtsbarkeit der Internationalen Handelskam

mer. Von de r  D eutschen  G ruppe de r  In ternationalen H a n 
delskam m er, deren Mitglied die Stettiner Industrie- und H a n 
delskam m er bekanntlich ist, g ing le tzterer eine V ergle ichs
und Schiedsgerichtsordnung, gültig ab  1 . J a n u a r  1928, sowie 
eine Liste de r  M itglieder des Schiedsgerichtshofs der  In te r 
nationalen H ande lskam m er zu. D em nach em pfiehlt es sich, 
in alle V erträge mit dem  Ausland nachstehende Klausel a u f 
zunehm en:

_ „Alle -aus dem  gegenw ärtigen  V ertrage sich ergebenden  
Streitigkeiten w erden  nach  der  Vergleichs- und  S ch iedsge
richtsordnung der In ternationalen H ande lskam m er von einem 
oder m ehreren  gem äß  dieser O rdnung  ernannten Sch ieds
richtern entschieden. \

Auf die Vorteile, die die Schie’dsgerich tsbarkeit der 
Internationalen H ande lskam m er allen Firmen, die am  A u ß en 
handel beteiligt sind, bietet, ist im „O stseeh an d e l“ schon 
des öfteren  verwiesen w orden. Firmen, die an  der V erg le ichs
und Schiedsgcrich tsordnung interessiert sind, w erden  g e 
beten, sie durch die H ande lskam m er zu bestellen.

Geld-, Bank' und Börsenwesen.
Auslandsgiroverkehr. Auf A nordnung des Reichsbank- 

D irektorium s w erden  in Zukunft versuchsweise auch A u s 
l a n d s - G i r o s c h e c k s  entgegengenom m en, d i e  ü b e r  
R e i c h s m a r k  l a u t e n  und in denen zum A usdruck g e 
bracht ist, d a ß  der  G egenw ert in de r  betreffenden aus länd i
schen W ährung  zur Gutschrift ge langen  soll. Bei einem 
derartigen  Scheck ist d e r  R e ichsm arkbetrag  mit Farbstif t 
zu unterstre ichen und  darauf zu achten, d a ß  der  W ied e r
holung des Reichsm ark-B etrages  in W orten  de r  V erm erk  
hinzugesetzt ist: „in (holl. Gulden, Sterling oder dergl.) u m 
gerechnet zum Briefkurs de r  Berliner B örse“ .

Messen und Ausstellungen.
Mailänder M esse 1928. Die d iesjährige M ailänder 

Messe ist bekanntlich  un te r  das Zeichen de r  10 jährigen 
W iederkeh r  des Sieges im W eltkriege gestellt w orden, womit 
die Messe, die seit Jah ren  rege lm äß ig  als internationale w ir t
schaftliche V eranstaltung stattfindet, plötzlich in den  Dienst 
politischer Zw ecke gestellt wird. U nter diesen U m ständen  
m ußte von einer Beteiligung D eutschlands an  der M ailänder 
Messe abgesehen  w erden , w enn es nicht in le tzter Minute 
gelang, wenigstens die eigentliche M esse du rch  einen a n 
gem essenen Zeitraum  von den gep lan ten  Siegesveranstaltun- 
gen zu trennen. Wie der deu tsche  Reichskom m issar für die 
M ailänder Messe mitgeteilt hat, sind die h ierüber geführten
V erhand lungen  mit der  M ailänder M esseleitung beendigt. 
Diese hat erklärt, d a ß  sie die Paro le  der  S iegesfeier für die 
Messe nicht zurücknehm en könne. 'D araufh in  ist der  M esse
leitung mitgeteilt w orden, d a ß  die deutsche R eichsregierung 
en tsprechend ih rer  grundsätzlichen Auffassung, daß  M essen 
rein wirtschaftliche V eranstaltungen  seien, die keinerlei Z u 
sam m enhang  mit politischen V orgängen  hätten, an  der  M ai
länder M usterm esse 1928 nicht te ilnehm en w erde. Analog 
diesem V orgehen  m uß d e r  E rw ar tu n g  A usdruck gegeben, 
werden, daß  d e u t s c h e  F i r m e n  s i c h  u n t e r  k e i n e n  
U m s t ä n d e n  a l s  p r i v a t e  A u s s t e l l e r  a n  d e r  
M a i l ä n d e r  M e s s e  b e t e i l i g e n .  E s  ist eine selbst 
verständliche Pflicht, dem  Auslande g egenüber  eine einhei) 
hche deutsche Linie zu zeigen. Falls etwa schon Miets- 
verträge über Ausstellungsräum e abgeschlossen  $ein sollten, 
so sind diese unter allen U m ständen zu lösen. F ür  den  Fall, 
daß  deutsche F irm en sich d e r  oben  gekennzeichneten  H altung  
mcht anschließen sollten, sei da rau f  hingewiesen, daß  die 
c‘uf allen M essen übliche V eröffentlichung d e r  einzelnen 
Aussteller in einer zur allgemeinen Kenntnis ge langenden  Liste 
sicherlich eine sehr nachteilige W irkung für diese F irm en 
zur Folge haben  wird.

Pariser M esse. D er Industrie- und  H ande lskam m er ging 
ein P rospek t über die d iesjährige  Pariser Messe z:u, die 
vom 12. bis 28. Mai 1928 stattfindet. Die Pariser Messe 
ist die g röß te  ih rer  Art in Frankreich. M esse te ilnehm er g e 
n ießen  V ergünstigungen auf den  französischen Bahnen; auch 
w ird  allen M esseteilnehm ern das Paßvisum  durch  die f ran 
zösischen Konsulate unentgeltlich ausgestellt.

Internationale Ausstellung für Wirtschaft und Industrie 
in Lüttich 1930. D er  Industrie- und  H ande lskam m er gingen 
P rogram m e über diese Ausstellung zu, die In teressenten  auf 
dem  Büro der  K am m er einsehen können.

Der Verlauf der Leipziger Frühjahrsmesse. In G e 
meinschaft mit dem  Leipziger M esseam t soll vom Institut 
für K onjunkturforschung durch B efragung der Aussteller w ie 
derum  der Verlauf de r  Leipziger F rüh jahrsm esse  fe s tg e 
stellt w erden . Bei der  gegenw ärtigen  labilen Lage der 
Volkswirtschaft ist das E rgebnis  der U m frage  von g röß tem  
Interesse. Es w ird  deshalb darauf hingewiesen, d aß  der 
B ean tw ortung  der  in diesen T agen  an 'd ie  Aussteller der  
Leipziger Messe versandten F rag eb o g en  besondere  A ufm erk 
sam keit zu w idm en ist.

innere Angelegenheiten.
Ehrenurkunden der Handelskammer. Infolge einer V e r

teuerung des M aterials hat d e r  Preis de r  von de r  K am m er 
auszufertigenden E hrenu rkunden  für T reue  in de r  Arbeit 
für die ungerahm te  U rkunde  von Rm. 8,— auf Rm. 9,—, 
für die gerahm te  von Rm. Hi,-— auf Rm. 17,— erhöht w e r 
den müssen.

Verschiedenes.
„D eutscher Haus- und Grundschutz“ , E. Hermann, 

Stuttgart. U eber  diese Firma, die sich mit de r  Beschaffung 
verbilligter H ypothekeingelder zu befassen angibt, liegen de r  
Industrie- und H an de lskam m er Mitteilungen vor, die es a n 
gezeigt erscheinen lassen, Vorsicht bei der  A ufnahm e von 
G eschäftsverbindungen gegenüber diesem U nternehm en zu 
beobachten.

Praktische Ausbildung von Studierenden der Handels
hochschule Berlin in Industrie und Handel. Das K uratorium  
d er  H andels-H ochschule  Berlin ha t  soeben eine E inrichtung 
ins Leben gerufen, du rch  die es den  S tudierenden  ermöglicht 
w erden  soll, in V erbindung mit dem  Studium an der H an d e ls 
hochschule sich die no tw endigen  kaufm ännischen Kenntnisse 
in der  W irtschaftspraxis  anzueignen  und nach  dem  Studium 
den W eg in die Praxis  zurück sicherzustellen. Mit einer 
Reihe von F irm en zunächst de r  Großindustrie  verschiedener 
B ranchen sind bereits V ereinbarungen getroffen worden, mit 
anderen  gleiche V ereinbarungen in Aussicht genom men, nach 
denen die betreffenden Firm en die  Ausbildung von S tud ie ren 
den  der  H andels-H ochschule  Berlin in de r  Praxis unter be 
stimmten V oraussetzungen  und nach  einem bestimmten, in 
E ink lang  mit dem  H andelshochschulstudium  gebrachten  A us
bildungsplan übernehm en werden. F ü r  die praktische A us
bildung is.t ein Zeitraum  von 2 Jah re n  vorgesehen. Das erste 
J a h r  m uß vor Beginn des Hochschulstudiums, das  zweite 
nach A blegung der  D ip lom prüfung abgeleiste t werden. D er 
erste E instellungsterm in  ist der  ,1. April 1928. N ähere  A us
künfte  erteilt die P rak tikan tenste lle  beim K uratorium  der 
IIanndelshochschule, Berlin C 2, N eue F riedrichstraße 53, 
Z im m er 101, Sprechstunden vorläufig von 13—16 Uhr.

W ochenberichte des Instituts für Konjunkturforschung.
Vom 1. April ab läß t das Institut für K onjunkturforschung 
auch „W ochenberich te“ — H erau sg eb er  Prof. Dr. E rnst 
W agem ann  — erscheinen. P rospek te  über diese kurzfristigen 
K onjunkturnachrich ten  können von der Industrie- und H a n 
delskam m er angefordert werden. Zum  Inhalt de r  Berichte 
sei bem erkt, daß  es ihre A ufgabe sein soll, jeweils die w ich
tigsten V eränderungen  der K onjunkturlage in knap p er  und 
übersichtlicher Form  mitzuteilen. Es gibt in D eutschland 
keine zweite Stelle, die über ein derart ig  umfangreiches M a
terial und  einen mit den  M ethoden d e r  modernen K on junk
turforschung so vertrau ten  wissenschaftlichen Stab verfügt, 
wie gerade  das Institut für Konjunkturforschung. Die 
W ochenberich te  w erden  daher  geeignet sein, die a u sg e 
dehnten  U ntersuchungen des Instituts den Interessenten in 
einer W eise zugänglich zu machen, die die praktische A us
w ertung  der U ntersuchungsergebnisse unm itte lbar erlaubt. 
Somit ist zu hoffen, daß  die n e u e  Veröffentlichung des I n 
stituts für K onjunkturforschung mit dazu beitragen  wird, 
den Zw eck des Institutes w eiter zu fördern: die Schaffung 
eines k laren  Ueberblicks über die gesam te K onjunkturlage 
zum N utzen der  Wirtschaft.
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Hauptversammlung der Hafenbautechnischein Gesellschaft,
Hamburg. Die d iesjährige 10. ordentliche H auptversam m lung  
der  H afenbautechnischen  Gesellschaft findet am 18. Mai in 
Kiel und  a m  19. Mai in F lensburg  statt. — Vorläufige T a g e s 
ordnung: D o n n e r s t a g ,  d e n  17.  M a i :  B egrüßungsabend  
in der  Bellevue, Kiel. F r e i t a g ,  d e n  18.  M a i :  G eschäft
liche Sitzung und H auptversam m lung  in d e r  Universität,' 
Kiel. V orträge : 1. Professor Dr. Sven H elander der
Universität Kiel: „D ie  weltwirtschaftliche- Bedeutung des
K aiser-W ilhelm -K anals“ . 2. S tad toberbaura t Kruse, Kiel: 
„ D e r  Ausbau des Kieler H a fen s“ . 3. D irek tor
O. Cornehls, H am b u rg :  „D ockan lagen  und A ufschleppen in 
H ä fe n “ . N achm ittags: W ahlw eise Besichtigungen — Kieler 
Hafen, Schleusen H oltenau, Kieler W erften  und industrielle 
Anlagen. A bends: Gemeinschaftliches Abendessen. S o n n 
a b e n d ,  d e n  19.  M a i :  D am pferfah r t  von Kiel nach
F lensburg. H afen- und  Stadtbesichtigung. B ierabend im O st
seebad-R estaurant. A u s k u n f t  durch die Geschäftsstelle 
der  H afenbautechnischen  Gesellschaft, H am b u rg  8 , Dalm ann- 
s traße  1 .

Internationaler zeitungswissenschaftlicher Kongreß  
während der Pressa. Anläßlich der von Mai bis O ktober
1928 in Köln sta ttfindenden I n t e r n a t i o n a l e n  P r e s s e 
a u s s t e l l u n g  w ird  ein in ternationaler ze itungsw issenschaft
licher K ongreß  veranstaltet. Zw eck des K ongresses ist die 
F örderung  der  E ntw icklung de r  Zeitungswissenschaft. D ieser 
erste internationale zeitungswissenschaftliche K ongreß  soll 
in erster Linie eine internationale A nnäherung der  Z e itungs
wissenschaftler und zeitungswissenschaftlichen Institute a n 
bahnen. D iese A nnäherung kann, wie es in dem  E in lad u n g s
schreiben heißt, nach folgenden G esichtspunkten erfolgen: 
durch G astvorlesungen de r  Zeitungsw issenschaftler in a n 
deren  Ländern, durch Austausch von Studenten  und g e g e n 
seitige inform atorische Besuche der  verschiedenen zeitungs
w issenschaftlichen Institute und  Seminare, durch  Austausch 
des U ebungsm aterials ,  wie Zeitungen  und Zeitschriften, 
wissenschaftliche W erke, Lichtbilder usw., durch die H e r 
ausgabe  eines gem einsam en Publikationsorgans, durch eine in 
ternational angeleg te  B ibliographie der L iteratur über P re sse 
w esen  und  de r  Zeitungsquellen der  einzelnen Länder, durch 
rege lm äß ige  Zusam m enkünfte  der  Zeitungsw issenschaftler in 
den  einzelnen Ländern, ab e r  auch durch  internationale K o n 
gresse. D e r  zeitungswissenschaftliche K ongreß  soll in der 
ersten  H älf te  des Monats August in Köln abgeha lten  w erden, 
und  zw ar sind dre i T age  dafü r vorgesehen. A ußer den F a c h 
be ra tungen  sind gem einschaftliche Besichtigungen der I n 
ternationalen  Presseausstellung und g ro ß e r  Kölner Z e itungs
und  V erlagsbetriebe geplant.

Studienreise nach Ungarn. Von der Deutsch-L^nga- 
rischen H an de lskam m er in B udapest w ird  gem einsam  mit der 
Landes-L andw irtschaftskam m er eine Studienreise  für V ertreter 
und  M itglieder deutscher Industrie-, H andels- und  L andw ir t
schaftsverbände veranstaltet, deren  Beginn mit d e r  feierlichen 
Eröffnung der  d iesjährigen B udapes ter  In ternationalen F r ü h 
jahrsm esse am  28. April ds. Js.  zusammenfällt.  D er  R e ise 
gesellschaft w ird  w ährend  des für e tw a  3—4 T age  geplanten  
Aufenthalts in B udapest ermöglicht w erden, einige d e r  b e 
deu tendsten  Industrieanlagen  zu besichtigen. E s  w ird  auch 
Gelegenheit gebo ten  sein, mit ungarischen  A bnehm erkreisen  
in d irek te  V erbindung zu treten. Auch die Besichtigung la n d 
wirtschaftlicher E inrich tungen U ngarns  ist geplant, u. a. 
auch de r  Besuch von 2 g rö ß eren  ungarischen L andgütern  
In teressenten  wird anheimgestellt,  sich w egen des genauen  
P rogram m s mit der  D eutsch-U ngarischen  H an d e lsk am m er 
in Budapest in V erbindung zu setzen. Es ist noch zu b e m e r 
ken, daß  die Teilnehm er w eitgehendste  Begünstigungen auf 
den verschiedenen V erkehrsm itteln  genießen  w erden.

U nter  der  U eb e rsch r if t : „L’Arte Del Marmo — A —
Carrara“ ging de r  Industrie- und H an d e lsk am m er  eine 
Broschüre in italienischer Sprache über die M arm orindustrie  
in Carrara  zu, die von In teressenten  auf dem  Büro der  In 
dustrie- und H ande lskam m er eingesehen  w erden  kann.

Budibesprediungen.
Meier’s Adreßbuch der Exporteure und Importeure 1928.

Die Jub iläum sausgabe  des seit 25 Jah re n  in der  H a n d e ls 
welt allgemein bekannten, obengenannten  A dreßbuches  ist 
erschienen. Das W erk  ist für alle exportie renden  F irm en 
von W ert, da es nicht allein die N am en  und A dressen  von 
ungefähr 8000 E xporteu ren  und E inkaufshäusern  in den 
H aupthandelsp lä tzen  E uropas  und die vorzugsw eise von 
ihnen ausgeführten  Artikel enthält, sondern  in ihm auch 
die N am en und A dressen von ungefähr  40 000 Im porteu ren

und H andelshäusern  der ganzen Welt, nach Ländern  und 
S tädten geordnet, und die Bezeichnung de r  von ihnen im p o r
tierten W aren  enthalten sind. A ußerdem  ist dem  Buch ein 
Bezugsquellenregister von rd. 3 000 E xportartike ln  unter A n 
gabe  von ungefäh r  25 000 E xportfab rikan ten  etc. beigefügt. 
Das W’erk kann  vom V erlage von M eier’s A dreßbuch der  
E xporteu re  Rudolf D udy in H am b u rg  1, A lsterdam m  8, zum 
Preise von RM. 24,—- bezogen w erden.

Neues Export-Adreßbuch des Deutschen Reiches. Im 
V erlage der  R ichard  Schröder G. m .b. H., Berlin-W ilmers
dorf 1, ist. soeben die 9. Auflage des „N euen  E x p o r t -A d reß 
buches des D eutschen R eiches“ erschienen. Die N eu au f
lage ist betr. Branchen und  F irm enzahl bedeutend  erw eitert 
und  durch  Revision des Adressenm aterials  auf den neuesten  
S tand  gebrach t worden. E ine  besondere N euerung  ist die 
E inführung  frem dsprach iger  Artikelüberschriften, die neben 
dem  m ehrsprachigen  Inhaltsverzeichnis die Benutzung des 
Buches für den A usländer so leicht gestaltet, wie die eines1 
A dreßbuches seines eigenen Landes. D er 2. Band (F irm en
register) ist zu einem vollständigen, nach S tädten  geordneten  
R eg is te r  aller im 1. Band enthaltenen F irm en mit A ngabe 
d e r  von ihnen fabrizierten oder gehandelten  Artikel ausgebau t 
worden, eine U m gestaltung, die den W ert des Buches als 
N achsch lagew erk  wesentlich erhöht. D as Buch ist zum 
Preise von RM. 25.—- zuzüglich Porto  vom eingangs g e 
nannten  V erlage zu beziehen.

Angebote und Nadiiragen.
10 (529 K o p e n h a g e n :  Chemische E xportfabrik ,  die Oele 

und E x trak te  für G erbereien und Lederfabriken  h e r 
stellt, sucht einen Agenten.

10 664 M a z a m e t  (Tarn) sucht V ertreter für den Verkauf 
von Wolle.

10 700 R o t t e r d a  m sucht G eschäftsverbindung mit I m 
porteuren  von holländischem  Gemüse, wie Salat, 
G urken usw.

10 717 M ü n c h e n  25 sucht G eschäftsverbindung mit Schiffs
ausrüstungsfirm en.

10 721 M i l a n o  39 /  T u r r o  wünscht V ertre tungen  d e u t 
scher F irm en u n d  zw ar für chem isch-pharm azeutische 
Artikel, F arben  u n d  Lacke, Radioartikel sowie für 
jede Art von Neuheiten, die einen U m satz  versp re 
chen, zu übernehm en.

10 722 L o n d o n  sucht G eschäftsverbindung mit Im p o r 
teuren von Automobilzubehörteilen.

10 723 B o r d e a u x  sucht einen beim W eingroßhandel gut 
eingeführten  Vertreter.

10 725- T a r n o w  w ünscht V ertre tungen deutscher F irm en 
zu übernehm en.

10 766 D u b l i n  sucht G eschäftsverbindung mit E ise n h än d 
lern zum A bsatz von scrap Iron (H eavy railway 
Scrap).

10 767 M a l a g a  sucht V ertre ter für Südfrüchte.
10 806 C a s a b l a n c a  sucht G eschäftsverbindung mit d e u t 

schen Zuckerraffinerien.
10 807 G r ä f  e n r o d a  i. Thür, sucht einen bei Apotheken, 

Sanitätsgeschäften, D rogerien , Bandagisten und K ran 
kenhäusern  gut eingeführten V ertre ter der  p h a rm a 
zeutischen Branche für Injektionsspritzen, ch iru r
gische Glas w aren u n d  F iebe rtherm om eter (Vertretung 
für Stettin, M ecklenburg, Pom m ern  und Schleswig- 
Holstein).

10 841 K l a t o v y  sucht V ertre ter  für Speise- und  technischc 
Gelatine, H au t -und Lederleim  und D üngem ehle.

10 842 F r a n k f u r t  a. M. sucht V ertre te r  für den  Vertrieb 
von T uben  aus Zinn, Blei, Blei verzinnt, b lank und 
lackiert, 1—3 farbig bedruck t .

10 872 M ü n c h e n  25 sucht einer! bei W arenhäusern  und 
H aushaltungsgeschäften  gut eingeführten V ertre ter für 
den Vertrieb eines B ohnerapparats .

10 908 I t a l i e n  sucht G eschäftsverbindung mit Fabriken, 
die Segeltuch, Hanfseile, Kokosseile und Manila hsr- 
stellcn.

10 987 H a m b u r g  11 sucht V ertre ter für die Provinz 
Pom m ern, die bei K olonialw arengrossisten und  E in 
kaufsvereinen der Lebensm ittelbranche gut e ingeführt  
sind.

Die A dressen der anfragenden  Firm en sind im Büro der 
Industrie- und  H an de lskam m er zu Stettin, Börse II, für 
legitimierte V ertre ter e ingetragener Firm en, w erktäg lich  in 
de r  Z e i t 'v o n  8—1 U hr vormittags und  3— 6 U hr nachm ittags 
(außer Sonnabend nachm ittags) zu erfahren (ohne G ew ähr 
für die Bonität der einzelnen Firmen).
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‘SteichsnachricMenstelle 
für fttußenhantiel in Stettin ‘Bezirk Tömmern, Grenzmark.

D er Reichsnachrichtenstelle für A ußenhandel in Stettin 
sind u. a. die nachfolgend aufgeführten  amtlichen N a c h 
richten eingegangen. Diese können von interessierten Firmen 
in der  Geschäftsstelle der Reichsnachrichtenstelle, Stettin, 
Börse II, eingesehen oder gegen E rs ta t tung  der U nkosten  a b 
schriftlich bezogen werden.
C h i l e :  Sa lpe tererzeugung und -export.
R u m ä n i e n :  Devisenvorschriften.
G r i e c h e n l a n d :  Absatzmöglichkeiten für Preßtücher,

G urte und Scheiben.
P o l e n  (O berschles .) : M arktverhältnisse für landw irtschaft

liche Bedarfsartikel.
T s c h e c h o s l o w a k e i :  Puppenindustrie.
O e s t e r r e i c h :  E delpu tzerzeugung  sowie Bestimmungen für 

H andelsreisende.

Adressenmaterial. D er Reichsnachrichtenstelle liegen 
folgende Anschriften vor: Apotheken, Hotels, Restaurants, 
Kaffees und K am m garnspinnereien  in Polen. — A bnehm er
firmen für Bürobedarf und Schreibw arenartikel sowie P a p p e - 
g roßhandlungen  und K orkexporteure  in Spanien. K ran k en 
häuser, D etailgeschäfte und W arenhäuse r  in Brasilien. 
K aufmännische F irm en in Kolumbien. — Kinogesellschaften 
in Rußland. Lebensm itte lim porteure und V ertreter in den 
Vereinigten Staaten. — V ertreter für Flaschenkapseln  aus 
Zellulose in Oesterreich. — T ranfirm en  in N orw egen. - V e r
treter für K leineisenwaren in Griechenland.

Nachfrage bezw. Vertretungsgesuche ausländischer Fir
men. D er Reichsnachrichtenstelle für A ußenhandel in Stettin, 
Börse II, liegen Anschriften ausländischer F irm en vor, die 
Interesse für folgende W arengattungen  haben:
S p a n i e n :  Bindfaden und Stoffe aus Papier. D ärm e für

W urstfabrikation. — Radioartikel. — Ammoniumsulphat. 
Fantasie- und Luxuspapiere. —

I r l a n d :  Benzintanks. —
S c h w e d e n :  Kaffee, frische und getrocknete  Früchte, Syrup 

und Gewürze.
Merkblätter für den deutschen Handel. Der Reichs 

nachrichtensteile zu Stettin sind nachstehend aufgeführte  
M erkblä tter und Firmenlisten zugegangen, die von in teressier

ten F irm en auf dem Büro der  Stelle eingesehen oder vom 
Deutschen W irtschaftsdienst G. m. b. H., Berlin W 35, 
Schöneberger Ufer 21, bezogen w erden  können:

1. Die D eutschen Konsulate im Auslande (Stand 1. 3. 28);
2. M erkblatt für den deutschen A ußenhandel mit Litauen;
3. M erkblatt für den deutschen A ußenhandel mit L u x em 

burg ;
4. H andelsfirm en in S ingapore;
5. Aus- und E infuhrfirm en in B angkok;
G. Liste der  deutschen und das deutsche Interesse v e r tre 

tenden F irm en
a) in M ukden,
b) in Tientsin.

„Gazeta Bursci sia Marinei.“ U eber diese W irtschafts 
wochenschrift liegt der Reichsnachrichtenstelle eine v e r trau 
liche Mitteilung vor, die von Interessenten auf dem Büro 
der Stelle eingesehen w erden  kann.

Firma Crsdit A nglo-Egyptien, Alexandrien. U eber diese 
F irm a liegt der Reichsnachrichtenstelle eine vertrauliche 
Mitteilung vor, die von Interessenten  auf dem  Büro de r  Stelle 
eingesehen w erden  kann.

Bericht über Indien. D er Reichsnachrichtenstelle liegt 
ein Bericht über Britisch-Indien vor, der sehr eingehend ist, 
und auf den E rfah rungen  einer Reise eines deutschen Beamten 
durch  Indien beruht. Interessenten können ein E xem plar  des 
Berichtes vom Büro der Reichsnachrichtenstelle leihweise 
erhalten.

Handels- und Schiffahrtsvertrag zwischen dem Deut
schen Reich und Griechenland. Am 24. März d. J. ist in
Berlin der H andels- und Schiffahrtsvertrag  zwischen dem  
D eutschen Reich und G riechenland von den Bevollmächtigten 
beider R egierungen unterzeichnet worden. In den Tarifan- 
lagen des V ertrages sind deutscherseits  Zollerm äßigungen für 
Korinthen, Z itronat und geknüpfte  Teppiche zugestanden w o r 
den, w ährend  die griechische R egierung bei etwa 80 P o 
sitionen ihres.Zolltarifes  dessen Sätze für diejenigen deutschen 
Erzeugnisse  herabgese tz t hat, bei denen ein besonderes I n 
teresse an der Ausfuhr nach G riechenland besteht (vergl. 
auch  den Eingangs-A rtikel des O.-H. vom 15. März 1928).

‘Frachtenmarkt.
Stettin, d e n 2 8 . M ä r z. Die allgemeine Frachtlage auf 

dem O stseefrach tenm ark t w ar nicht nur weiter gedrückt, son
dern ist darüber hinaus nach verschiedenen Richtungen hin 
noch schw ächer als vorher gew orden . So sind noch jetzt 
gerade  in Schw eden und N orw egen zahlreiche D am pfer 
aufgelegt w orden. Erzverschiffungen finden zur Zeit fast gar 
nicht m ehr s ta tt; die Aussichten für eine baldige A ufnahm e 
der Arbeit in den schwedischen E rzgruben  w erden  als sehr 
schlecht beurteilt. Die in Lulea noch vorhandenen E rzvorrä te  
sind zu gering, um einen belebenden Einfluß auf den  F ra c h 
tenm arkt ausüben  zu können. So w erden  beispielsweise von 
Lulea nach R otterdam  und Ymuiden jetzt nur noch s. Kr.
4, fio notiert, w ährend  für Stettin eine R ate  von ungefähr 
s. Kr. 4,10 bis 4,15 Löschen Schiffs R echnung zu er haltern 
ist, vorausgesetz t, daß  der angebo tene  Schiffsraum hierfür 
überhaupt unte rgebrach t w erden  kann. W eitere  Frachten 
sind: Oxelösund Stettin (Danzig,) s. Kr. 3,15 Löschen Schiffs 
Rechnung, O xelösund—N ordsee  s. Kr. 2,90 fio, K oppar- 
verksham n Danzig s. Kr. 3,15 Löschen Schiffs Rechnung, 
K irkenes—Stettin (Danzig) 4/6 frei ein, frei aus. F ü r  N arvik 
—R otte rdam  kann  keine R ate  genannt werden.

Die Phosphatfrach ten  vom M ittelmeer haben  sich in 
der bisherigen H öhe gehalten , und zw ar wird für Sfax oder 
Bona—Stettin (Danzig) 7 /9—8 / — notiert;* Melilla—Stettin
(Danzig) 6 / 6 , G r a s . N ordafr ika— Stettin 2 2 / -------2 2 / 6 . Kohle
von E ng land  nach Stettin hatte unveränderte  Notierungen. 
Hie F rach t für Kohle von Rotterdam  nach Stettin wird mit 
Km. 4,35 bei Rm. 1, -  Löschen notiert. D anz ig—M ittel- 
nieer für 6000-t-Schiffe 8 -  bis 8/3, für 4000/5000-t-Schiffe 
9/-— bis 9/3.

F ü r  Grubenholz nach der  O stküste  E nglands  w aren  
Raten von 32/ bis 33 /— für 609/700 Faden D ampfer, für 
kleinere 34 /— bis 35 /— zu erzielen.

Schließlich sind noch folgende Frachten zu nennen: 
D anzig— Genoa oder Venice 3070 tons Zucker, Genoa 11/ ,
Venice 12/— per 1016 Kilos; S tettin—Genoa oder Venice 1723 
tons Zucker, Genoa 11/—, Venice 12/— ; Stettin Abo 
700/1000 tons Soyaschrot in bags 9 / — ; Stettin—Memel 5/600 
tons Phosphat Rm. 5,30;
tons Zem ent Rm. 5,60; 
C ham ottebrocken Rm. 5, 
Kohlen Rm. 4i/g—5,— ; 
Fässern  Rm. (5,— bis 61/2-

'inkenw alde—K önigsberg _ 150/200 
R en dsbu rg—Stettin 100/150 tons 

- ;  D anzig—Saßnitz 1/200 tons 
Saßn itz—K önigsberg  Kreide in

F  1 u ß  s c h i f f a h r t. ur ganze K ahnladungen mit 
Kohle von Breslau nach Stettin w urde eine G rundfracht \o n  
Rm. 3,35, von O ppeln  von Rm. 5,05, von C osel-O derhafen 

Rm. 5,65 per t. gezahlt. (Stand vom 12.von

Kursnotierungen der Flnlands-Banh.
F in n lä n d is c h e  M ark. V erk äu fe r.

21. März 22. März 23. März 24. März
N p w -Y o rk  39 70 39,70 39,70 39,70
L o n d o n  ’ . . . . 19100 193.95 194,00 194,00
S to c k h o lm ..........................  1067 00 1067,00 1067,00 1067,00S t o c k h o l m .................................... iuo 95 t00  051,OO 951,00
P a r is  ‘ ’ ’ 157 00 157,00 157,00 157,00
B rü SSel * * . 5550C 555,00 555,00 555,00
A m s t e r d a m ....................................1001,00 1600,50 1601,00 1601,50
B asel . . . .  766,00 76a,50 766,00 /66,00
O s f o ....................................  . . 1062,00 1062,00 1062,00 1062,00
K o p e n h a g e n ' .' ! • 1065 50 1065,50 1065,50 1065,50K o p e n n a g c n  n a 0 0  119,00 119,00 119,00
R o m ................. 210,50 210,50 210,50 210,50
B eval • • • • • • •  lööo’öö 1069,00 1069,00 1069,00
UBa  .......................................... 769 00 769,00 769,00 769,00

M ad rid  ‘ 680,00 675,00 675,00 675,00
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Nadirtdilen des Verbandes des Sfefiiner Einzelhandels e. V., Slefiin.
Organisation dss Schutzvereins für Handel und Gewerbe 

e. V., Stettin.
W ir geben von folgendem  Schreiben des Schutzvereins 

für H andel und G ew erbe e. V., Stettin, an die kaufm ännischen 
V ereinigungen im Bezirk der  Industrie- und H ande lskam m er 
zu Stettin Kenntnis, in welchem  angereg t w urde, die k o r 
porative M itgliedschaft beim Schutzverein zu erw erben:

D atum  des Poststempels.
An

(Anschrift der kaufm ännischen Vereinigung^) 
Betr.: Unlauterer W ettbewerb in Handel und Gewerbe.

D er K am pf in der W irtschaft wird in den letzten Jah ren  
mit' einer außerordentlichen  Schärfe ausgetragen, nachdem  
alle gesetzlichen Bindungen gefallen sind, und der  freie 
W ettbew erb  w ieder hergestellt w orden ist.

Das U nlautere  und Unzulässige im W ettbew erb  nim mt 
täglich m ehr Raum  ein, kaufm ännische Vornehmheit und 
Sachlichkeit in der P ropaganda  schwinden.

Die G rundlagen der Existenz des einzelnen G ew erb e 
treibenden w erden im mer gefährdeter, wenn d e r  W ettbew erb  
nicht in ordentliche Form en zurückgeführt wird. D er E in 
zelne kann bessernd nicht eingreifen, er w ird gegen  einen 
K onkurrenten  außergerichtlich  und gerichtlich kaum  vergehen. 
Auch die wirtschaftlichen Vereinigungen schreiten gegen  
eigene M itglieder nur ungern  ein.

D er S c h u t z v e r e i n  f ü r  H a n d e l  u n d  Ge w e r b e  
e: V . , S t e t t i n ,  stellt sich als neutrale und unabhängige 
Stelle fn den Dienst von H andel und Gewerbe, indem er im 
Reklam e- und W ettbew erbsw esen  beratend  wirkt, R ek lam e 
und P ropaganda  überw acht und Verstöße gegen  das Gesetz 
gerichtlich verfolgt. Um seine Arbeiten dem gesam ten  H andel 
und  G ew erbe Stettins und seiner U m gebung  nu tzbar  zu 
machen, hat der  Vorstand des Schutzvereins, vielfachen 
W ünschen aus der  S tad t Stettin und der Provinz entsprechend 
und besonders auch einer A nregung der  H ande lskam m er 
folgend, beschlossen, die V ereinstätigkeit auf. den  ganzen 
Bezirk der Industrie- und H ande lskam m er zu Stettin auszu 
dehnen.

D am it der  Schutzverein seine A ufgaben in dem v o rg e 
sehenen erw eiterten  R ahm en durchführen kann, bedarf  es 
einer gewissen, wenn auch in engsten Grenzen gehaltenen  
finanziellen Grundlage.

Die kaufm ännischen und. gew erblichen V ereinigungen 
im H ande lskam m erbez irk  Stettin, welche sich auf dem  Gebiet 
des unlauteren  W ettbew erbs bera ten  lassen und sich de r  u n 
angenehm en Tätigkeit eines A nklägers  gegenüber  Mitglieds - 
firmen entledigen wollen, können sich d e m  Schutzverein 
gem äß  § .3 der  Satzung korporativ  anschließen. Dafür ist 
ein Beitrag  zu entrichten, w elcher mit Rm. 40.- - jährlich auf 
das N iedrigste  bem essen ist und daher  nicht weiter, höchstens 
ganz besonders zahlungsschw achen V ereinigungen gegenüber, 
erm äß ig t w erden kann. Selbstverständlich ist auch der  A n 
schluß von Einzelm itg liedern  jederzeit erwünscht. W ir richten 
an alle V ereinigungen die Bitte, unter ihren Mitgliedern für 
einen E in trit t in den Schutzverein zu werben. Beiträge w e r 
den im Augenblick von Einzelm itgliedern  nicht erhoben.

Die Industrie- und H ande lskam m er zu Stettin hat in 
finanzieller Hinsicht ihre U nters tü tzung  in Aussicht gestellt.

In der  berechtig ten  Annahme, daß  auch Ihre V ereini
gung an  der  T ätigkeit des Schutzvereins sehr interessiert 
ist, legen wir Ihnen einen möglichst um gehenden  korporativen  
Anschluß an  unseren Verein nahe  und bitten darum , in Ihren  
V ereinsvorständen, bezw. M itgliederversam m lungen en t
sprechende Beschlüsse herbeizuführen und dem  Schutzverein 
baldmöglichst von  diesen M itteilung zu geben.

D er m ituntcrzeichnetc G eschäftsführer ist jederzeit 
bereit, mit den V orständen der  einzelnen V erbände, auch in 
der Provinz, persönlich zu verhandeln  bezw. in den M it
gliederversam m lungen nähere Mitteilung zu machen.

In der  E rw artung ,  recht bald von Ihnen zu hören, 
zeichnen wir

mit vorzüglicher H ochach tung  
Schutzverein für H andel und G ew erbe e. V.

Vorsitzender G eschäftsführer
gez. Aug. C am m eratt gez. Dr. Krull

• i 1 ' r_ eniPfehlen auch von hier aus d ringend den An-
u an den Schutzverein; er liegt im Interesse jeder  V e r 

einigung. 1

Ladenschluß an den verkaufsfreien Sonntagen.
Auf Grund eines Sonderfalles, der von der  „ H a u p t

gem einschaft des D eutschen E inzelhandels“ mitgeteilt wird, 
w ird  darauf hingewiesen, das nach dem  z. Zt. geltenden 
Rechtszustand an Sonntagen, die zum allgem einen Verkauf 
freigegeben worden sind, ein Zuendebedienen der Kundschaft 
nach (> U hr abends nicht gesta tte t ist. N ach den B e 
stim mungen der G ew erbeordnung  (§ 105 b) dürfen Gehilfen, 
Lehrlinge und Arbeiter an Sonn- und Fes ttagen  nicht über
6 U hr abends hinaus beschäftigt werden. Es kann also, 
wie in dem von der H auptgem einschaft mitgeteilten Falle 
tatsächlich geschehen ist, bei l ’eberschreitung der (! Uhr- 
A bends-G renze Verurteilung erfolgen.

Gesetzliche Regelung des Zugabew esens. Dyrch die 
Zugabe  an die V erbraucher w ird bei diesen oft der  Anschein 
erweckt, es werde durch die Zugabe die H aup tw are  nicht 
verteuert, ' w ährend  tatsächlich mit Rücksicht auf die Zugabe 
ein den üblichen und angem essenen Preis der  W are  ü b e r 
s te igender Kaufpreis gefordert wird. W ie  de r  Amtliche P re u 
ßische Pressedienst mitteilt, macht der P reußische Ju s t iz 
minister in einer Allgemeinen Verfügung die nachgeordneten  
Behörden  darauf aufm erksam , daß  in solchen Fällen, so w e i t  
nicht die M erkmale des Betruges gegeben  sind, regelm äßig  
ein V ergehen  gegen  § 4 des W ettbew erbsgesetzes  vorliegen 
dürfte. Die S trafverfo lgungsbehörden  sind deshalb ersucht 
worden, Auswüchsen dieser und ähnlicher Art ihr b e so n 
deres A ugenm erk  zuzuw enden und, soweit strafbare  H a n d 
lungen in F rage  kom m en, rasch und ta tk räftig  einzuschreiten.

Abzugsfähigkeit von Zuwendungen. E rfah rungsgem äß  
treten die verschiedensten W ohlfahrts-Organisationen an die 
E inzelhändler um Beiträge heran. Es ist diesen oft nicht 
möglich, solche B eiträge im Interesse ihres Geschäftes ab- 
zulehnen.

Bisher haben viele F inanzäm ter auf dem S t a n d p u n k t  
gestanden, daß  dera r t ige  Z uw endungen nicht abzugsfähig  sind.

D er Reichsfinanzhof hat sich nunm ehr auf den S ta n d 
punkt gestellt, daß  derartige  Zuw endungen  für gemeinnützige 
oder wohltätige Zw ecke als W erbungskosten  abzugsfähig  
sind. V oraussetzung ist allerdings, daß  die Aufwendungen 
nach Art und H öhe bei Geschäften gleicher Art als üblich 
anzusehen sind, und daß. die Firma mit Rücksicht auf ihre 
Stellung im E rw erbs leben  bei A bw ägung ihrer Interessen 
sich derartigen  Ausgaben nicht entziehen kann.

W eiterhin  dürfen derartige  Ausgaben nicht außer  V er
hältnis zur Bedeutung des U nternehm ens stehen.
Arbeitsbereitschaft im Einzelhandel.

Die „H auptgem eitischaft des Deutschen Einzelhandels"  
schickt den angeschlossenen V erbänden das n a c h s t e h e n d e  
R u n d sch re ib en :

,, 13ei den z. Zt. im Reichsrat stattfindenden B e r a t u n g e n  
über das neue A rbeitsschutzgesetz spielt die F rag e  de r  A r
beitsbereitschaft eine g roße  Rolle. Der $ 13 des G e s e t z e n t 
wurfes sieht die M öglichkeit einer M ehrarbeit bis zu 10 
Stunden, ohne U eberstundenvergütung,- für solche G e w e r b e  
vor, in denen A r b e i t s b e r e i t s c h a f t  in erheblichem U m 
fange auftritt, berücksichtigt aber  hierbei m e r k w ü r d i g e r w e i s e  
nicht das Verkaufspefsonal im Einzelhandel, obgleich sich 
jeder  G eschäftsbesucher überzeugen kann, daß  de r  V er
käufer  zu bestim m ten Geschäftszeiten mangels K u n d e n b e 
suches und andere r  N ebenarbeiten  tatsächlich keine A rbeits
leistung ausführt. Die bisherige Diskussion zwischen A r b e i t 
gebern, A rbeitnehm ern und Regierungsstellen  litt i n d es s en  
unter dem  M angel an einw andfreiem  Material, das über das 
V orkom m en und den U m fang der  A rbeitsbereitschaft z a h l e n 
m äßigen N achw eis erbrachte.

Zum  ersten Mal hat jetzt die ,,H a u p t g e m e i n s c  ha f t 
d e s  D e u t s c h e n  E i n z e l  h a n d e l s “ den V ersuch ein :'S 
exakten  Beweises für das Vorliegen von A rbeitsbereitschaft 
beim V erkaufspersonal d u r c h  reichhaltiges statistisches M a
terial unternom m en, das in einer D enkschrift an den 
Reichsarbeitsm inister, sowie an die Bevollmächtigten des 
Reichsra ts  zus&mmengefaßt w orden  ist. Die D e n k s c h r i f t  
bringt eine g roße  Anzahl genauer, statistischer U n t e r s u c h u n 
gen in zahlreichen Betrieben in Örtlicher und f a c h g r u p p e n -  
m äßiger A nordnung. Sie kom m t zu dem  Ergebnis, daß  A r  - 
b e i t s b e r c i t s ' c h a f t  b e i m  V e r k a u f  s p e r s p  nal  d  e s 
E i n z e l h a n d e l s  i n  e r h e b l i c h e m  U m f a n g e  v o r - 
l i e g t .

D am it dürfte  in dieser, für den Einzelhandel a u ß e r 
ordentlich w ichtigen F rag e  ein g rund legender Schritt zu1 
K lärung des Tatsachenbefundes  unternom m en w orden  sein.
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SfoeweMieferwagen..
D er S toew er-L ieferw agen gilt allgemein als ein hochw er

tiges Qualitätsfahrzeug. Qualität muß man umso m ehr von
einem N utzfahrzeug  verlangen, das tagtäglich der s t ra p a 

ziösesten Behandlung ausgesetz t ist. D er S toew er-L ieferw agen 
Typ L F  (i ist de r  neueste N utzw agen, besonders für den

Lasten transport geeignet mit einer Leistung von 6/30 PS. 
Das Chassis zeigt in allen Teilen die bei den  S toew er-W erken 
gew ohnte  sorgfältige W erkm annsarbeit ,  berücksichtigt aber 
auch alle neuzeitlichen Einrichtungen. Der Kastenaufbau, 
in den K arosseriew erkstä tten  der S toew er-W erke  hergestellt, 
ist außerordentlich  geräum ig  gehalten  und in seiner F o rm 
gebung  und Ausführung sehr geschmackvoll, ein U m stand  
von höchster Bedeutung, zumal jeder L ieferw agen für seinen 
Besitzer eine lebendige P ropaganda-W irkung  zeigen soll. 
Die Bereifung in der Dimension 30x6” (N iederdruck  auf 
SS-Felge) ist für diesen W agen außerordentlich  s tark  gehalten 
und gestalte t dadurch  den Betrieb von vornherein sehr w ir t 
schaftlich.

D ieser S toew er-L ieferw agen erwies sich in der  Praxis 
als unverwüstlich und gesta lte t durch seine vorteilhaften 
E igenschaften  den Betrieb überaus rentabel.

Die Zuverlässigkeit der S toew er-F abrika te  haben sich 
vor allem die Zeitungsverlage zunutze gem acht, indem  sie 
S toew er-L ieferw agen für den Zeitungstransportd ienst bevor
zugen. S toew er-Zeitungslieferw agen laufen in fast allen 
Städten. Bekanntlich wird ein solcher W agen  ständig stark  
beansprucht, hat er doch  täglich g ro ß e  Kilom eterzahlen zu, 
bewältigen, zum g röß ten  Teil noch auf schlechtesten L a n d 
s traßen  und in kü rzes te r  Zeit. T r o t z  d e r  s t a r k e n  
B e a n s p r u c h u n g  v o n  - M o t o r  u n d  W a g e n  e r w i e s  
s i c h  d e r  S t o e w e r - W a g e n  d o c h  s t e t s  a l s  d e r  
r e n t a b e l s t e  u n d  d u r c h  h a l t e n d s t  e.

Rastlos vorwärts!
Stillstand ist Rückschritt, — wenn jemals die bedrohliche 

Bedeutung dieses W ortes durch rastloses V orw ärtss treben  
außer Kraft gesetz t w orden  ist, so kann  man als M u ste r 
beispiel dessen die F irm a R udolph  K arstad t A.-G. heran
ziehen, deren  g roßzüg ige r  E rw eite rungsbau  vor einem Jah re  

-Stettin E rs taunen  hervorrief. Es vergeht kaum  ein Monat, 
' ri welchem die T a g e s - ,u n d  Fachzeitschriften nicht ^on der 
•Neuerwerbung weiterer eigener Fabrikationsbetriebe, oder  der  
A n g lied e ru n g , von K aufhäusern, und endlich von dgr E r r ic h 
tung neuer G roßeinkaufszentralen  zu berichten .wissen. F o lg e 
richtig einem großen  leitenden G edanken untertan  reiht sich so 
Oliecl an Glied einer endlosen K ette  aneinander, fügt sich alles 
der vertikalen G liederung des riesigen U nternehm ens an.

Im V ordergrund des Interesses steht zur Zeit die k ü r z 
lich erfolgte Inbetriebnahm e des W arenhausneubaues  in Ham- 
burg-Barm beck, des m odernsten deutschen W arenhauses, wie 
es die F irm a mit berechtig tem  Stolz nennt. Selbst an 
amerikanischen E inrichtungen gemessen, behauptet das neue 
Riesenhaus stolz seinen Platz. 32 Schaufenster um säum en 
die 24(5 M eter lange Front, 26 M eter —- im T urm bau  sogar 
36 M eter H öhe  mißt der Bau. Im Innern herrscht eine Flut 
von Licht, S trenge und Sachlichkeit der Form en bei V e r 
w endung gediegensten  Materials — , nur die g roßen  F ris ie r
salons für D am en, H e rren  und K inder blenden von Spiegeln 
und kostbaren  W andm alere ien  auf Silbergrund. Ein S chm uck
stück neuzeitlichen K unstgew erbes  ist auch der g ro ß e  Er- 
irischungsraum  — und — der besondere A nziehungspunkt 
für Ju n g  und Alt — der anschließende ausgedehnte  D ach- 
p ir ten ,  von dem  aus m an einen herrlichen Rundblick über 
H am burg  genießt. Durch sämtliche Geschosse des Hauses 
kuift eine m oderne Rolltreppenanlage, welche mit sechs Fahr- 
stuhlen für reibungslose Abwicklung des V erkehrs sorgt. Im 
vierten S tockw erk  ist die bedeu tende  Lebensm ittelabteilung 
eine wirkliche Sehensw ürdigkeit mit ihren elektrischen F r isch 

luftzuführungsanlagen, den hochm odernen Kühlvorrichtungen 
und den Glas- und N ickelkonstruktionen  ihrer V erkaufsstände.

Selbst vor schärfster Kritik kann dieser Warenhausneu* 
bau als ein T rium ph  deutscher Arbeit bezeichnet w erden  
und seine E röffnung gestaltete sich zu einem Ereignis, an den 
führende Persönlichkeiten aus H am b u rg  und Berlin intensiven 
Anteil nahmen.

Kaum ist die 
der  Oeffentlichkeit 
N achricht von der 
Rudolph K arstad t 
Zw eigstelle in Lyon

riesige Leistung dieses Kaufhauspalastes 
bekannt gew orden, so vernimmt man die 
E rrich tung  eines G roßeinkaufshauses der 
A.-G. in Paris mit einer projektierten  

derSowohl
besserung 
allem der 
I

Verbilligung und Ver 
der Bezüge französischer W aren, als auch, vor

E rhöhung  der Ausfuhr deutscher Erzeugnisse nach 
rankreich und der w irksam en  U nterstü tzung der  E x p o r t  - 

Abteilung der  F irm a soll diese N eugründung  dienen. N e b e n 
her läuft natürlich die Vereinfachung und Verbilligung der
bisher no tw endigen  E inkaufsreisen dorthin.

In Berlin schreitet indessen der N eubau des m o 
num entalen H auses  am  H erm annpla tz  in Neukölln, welches 
w iederum  eine bisher nicht erreichte Spitzenleistung deutschen 
K aufhausbaues darstellen wird, rüstig  vorwärts. In Halle an 
d e r  Saale w urde de r  U m bau des von der Rudolph K arstadt 
A .-G. übernom m enen W arenhauses Leopold N ußbaum  fertig
gestellt und als Zw eigniederlassung in Betrieb genommen. 
Auch ein weiteres E inkaufshaus für L ederw aren  in Offenbach 
a. M. g liederte  sich dem  systematisch nahezu alle Yvaren- 
ga ttungen  um fassenden zentralisierten E inkauf an.

So sind a llenthalben starke  Kräfte am  r a s t lo s e n  W eite r
bau des riesigen U nternehm ens tätig und das „Glückauf ,
welches der R eichsbankpräsident D r.  Schacht der  Rudolph 
K arstad t A.-G. anläßlich d e r  E röffnung des B arm becker 
I-Iauses zurief, kann  als ein W e g w e i s e r  zu w e i te r e n  Leistungen 
g roßzügigen  U nternehm ungsgeistes  gelten. J- H .-i .

Rüdfblidi auf die Enfwiddung des Hauses M. Blumenreidi.
' Im  J a h re  1880, vor nunm ehr 47 Jah ren , w urde  die 
irrna M, Blumenreich gegründet. Die G eschäftsräum e b e 

enden  sich z. Zt. der  E röffnung des H auses  in der Kleinen
om straße  21. D er Inhaber  und  G ründer der Firma, H e r r  

Ma ' -  -! a ftm Blumenreich, hatte das Bedürfnis w eiter Bevölkerungs 
Sleise nach einem • W arenkred ithaus  richtig erfaßt, denr_ 
S( hon nach 5 Jah re n  hatte  das  Geschäft einen derartigen  
' ufschwung genom m en, daß  die R äum e nicht m ehr aus-
1 eichten und man sich nach einem neuen G eschäftshause 
Ulnsehen m ußte. Am 1. O ktober 1885 zog M. Blumen- 
l cich in das H aus Gr. W ollw ebers traße  5 ein. Dort erlebte

die F irm a alle Phasen ihres Aufstiegs und dort entwickelte
sie sich bis zu ihrer heutigen Größe.

Im  O ktober 1886 trat H e rr  Schragenheim  in das. G e
schäft ein. Viele w erden  sich noch dieses Mannes erinnern, 
der  in rastloser Arbeit, stets um das Wohl seiner \u n  en 
des ihm anvertrau ten  H auses bemüht, as , ' CfS( 
die stolze H öhe  brachte, auf der  es sich jetzt befindet A
26. N ovem ber 1925 w urde er uns durch den I od 
Sein Verlust w urde allgemein betrauert und tjje ^Anteilnahme 
unserer Kundschaft kam  in vielen Bei eic sm ö
Ausdruck.
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22 J a h re  blieb M. Blumenreich im Besitz .seines (Grün
ders. Als er im J a h re  1902 starb, traten H e r r  Adolf R uß  und 
H e rr  H eilbron an seine Stelle. W ährend  H err  H eilbron nach
2 w eiteren Jah ren  austrat, blieb H err  Ruß bis zum heutigen 
T age  Alleininhaber des Geschäfts.

Im J a h re  1903 w urde eine nochm alige E rw eiterung  der 
Geschäftsräum e notw endig . D as gegenüberliegende Haus, 
Gr. W ollw ebers traße 21 w urde hinzugenom m en und d ienta  
als Lager- und Ausstellungshaus. W ährend  in den ersten 
J a h re n  ein einziges Schaufenster, links von dem  E ingang  des 
H auses  gelegen, vorhanden war, w urden bis zum Jah re  1914. 
die gesam ten  im P arte rre  des H auses gelegenen  R äum e zu 
Schaufenstern  um gebaut. Die einzelnen Abteilungen des 
H auses w urden  ständig erweitert, um das Geschäft leistungs- 
und konkurrenzfäh ig  zu erhalten.

D er  Krieg und seine Folgeerscheinungen beeinträchtigten 
auch den Gang des Geschäftes sehr stark.

H e rr  Schragenheim  starb  im N ovem ber 1925. N unm ehr 
übernahm en H err  D a n n e n b e r g  und  Frl. Wald, — letztere 
ist schon seit m ehr als 30 Jah ren  im H ause  tätig und wohl 
de r  gesam ten Kundschaft bekannt — die Geschäftsführung.

In den letzten 2 Jah ren  sank die K aufkraft der  B e 
völkerung stark  herab. D ie F'irma hat es bisher stets als ihre 
vornehm ste Pflicht betrachtet und wird es auch weiterhin 
so halten, ge rade  denjenigen Kreisen g rößere  Anschaffung zu 
ermöglichen, denen eine Barzahlung den Kauf nicht g e 
statten w ürde.

D a s  n e u e  H a u s  i s“t n u n  e r  ö f f n e t.

G rößte Bequemlichkeit und Ruhe bei der Auswahl der 
W aren ist durch die g roßzüg ige  und übersichtliche A n 
ordnung der Abteilungen gesichert.

Paul Sdilegel
das g röß te  und älteste Spezialgeschäft Pom m erns für P o r 
zellan und Kristall, bietet in diesen Tagen  eine sehr re ic h 
haltige und sehensw erte  Auswahl van G eschenkartikeln  und 
praktischen N euigkeiten  für den H aushalt.

Von besonderem  Interesse dürfte eine Anzahl g esch m a ck 
voller O s t e r a r t i k e l  i n  a l l e n  G r ö ß e n  u n d  P r e i s 
l a g e n  s e i n ,  welche zum Teil erst anläßlich der Leipziger 
F rüh jahrsm esse  auf den M arkt gebrach t w orden  sind und 
de r  Firma, die durch die Reichhaltigkeit und Güte ih rer

W aren  bekannt ist, gew iß wieder eine g roße  Zahl neuer 
K unden zuführen werden.

Unter den neu hereingekom m enen W aren  seien ferner 
die aparten  Vasen der verschiedensten Fabrikate,* eine b e 
sonders ansprechende Auswahl keram ischer Neuheiten (Dosen, 
Blumentöpfe, Vasen, Schalen usw.) und  eine reich sortierte 
Sendung der Staatlichen Porzellanm anufaktur Meissen 
em pfehlend hervorgehoben.

Die Pharmacculisdie Handelsgesellschaft m. b. H., Steflin.
H ervo rgegangen  aus einer Fusion von F. W. M ayer 

und Em il Henschel, geg ründe t in den  achtziger bzw. n e u n 
ziger Jah ren  des vorigen Jah rhunderts ,  besteht die Phar- 
maceütische H andelsgesellschaft m. b. H., Stettin (Drogen, 
Chemikalien und pharm aceutische Spezialitäten, V erb an d s
stoff-Fabrik), seit 1907 als G. m. b. H. Sie verfügt, a b 
gesehen von dem Stam m haus in Stettin (Alte F a lkenw alder  
S traße  1 und 2), das etw a 120 Angestellte und A rbeite r 
beschäftigt, noch über 4 Zw eigniederlassungen in S t o  I p , 
S t r a l s u n d ,  L a n d  s b  e r g  a. d.  W.  und S c h w e r i n  
(Mecklbg.). In Stettin besteht außerdem  noch eine T o c h te r 
gesellschaft, die C h e m i s c h e  F a b r i k  E n d e z i a ,  die 
in den gleichen G ebäuden un tergebrach t ist und  sich mit 
de r  H erste llung  von Salben, Tabletten , Pillen, D ragees  und 
pharm aceutischen Spezialitäten befaßt.

D er liebenswürdigen E in ladung der  D irektion der  P h a r 
maceutischen H andelsgesellschaft m. b. H. folgend, nahm en 
zwei R edaktionsvertre ter des ,,Ostsee-Hanclels“ Gelegenheit, 
die um fangreichen, auf v i e r  g roße  zusam m enhängende  G e 
bäude von j e  (5 S t o c k w e r k e n  verteilten Betriebe der 
Pharm . Handelsges. e ingehend zu besichtigen.

Gewürze, K räuter, Oele, Chemikalien usw. aus w irk 
lich allen G egenden der Welt finden wir zusam m engeholt 
in den Lägern  und W erkstä tten  der  Pharm . H andelsges.,  
von wo dieselben zum V ersand gelangen  oder unter w issen
schaftlicher Leitung verarbeitet w erden. Zum Teil handelt 
es sich auch um H alb- und Fertigfabrikate , die in Spezial- 
fabriken hergestellt w erden  und hier eine weitere V e ra rb e i
tung erfahren. Besonders interessant ist ein G ang durch die 
weiten L agerräum e, die K r ä u t e r b ö d e n  und C h e m i 
k a l i e n a b t e i l u n g e n ,  wo z. T. g ro ß e  W erte  lagern. 
In einer besonderen  Abteilung sind die Gifte un tergebracht. 
H ie r  finden wir die Blausäure- und Q uecksilberverbindungen, 
Kokain, M orphium, Opium usw. In einem feuersicheren 
Keller lagern die leicht explosiblen Flüssigkeiten, wie Aether, 
Benzin, Schw efelkohlenstoff und  andere. Der gefährliche 
w eiße Phosphor, der in freier Luft brennt, ist in einem mit 
Sand  ausgelegten  Keller un ter W asser sicher aufbew ahrt.

' E ine wertvolle D r o g e n s a m m l u n g  ist in übers ich t
licher W eise so zusammengeste'llt, daß  sich jeder  neu ein- 
tretende Lehrling mit Leichtigkeit über alle wichtigen in 
F rag e  kom m enden  D rogen  unterrichten kann.

Ebenso  wie in den  L agerräum en herrscht auch in den 
eigentlichen Fabrikationöräum en eine g ro ß e  Uebersichtlichkeit 
und must^rgiltige O rdnung. Eine besondere Abteilung bilden 
die elektrisch betriebenen P u l v e r m ü h l e n ,  das sind

Kessel, in denen durch Rotation g ro ß e  Stahlkugeln h e ru m - 
geschleudert werden, die erbarm ungslos selbst die w ide rspen 
stigsten K räuter bis zu feinstem Pulver zermahlen, das 
mittels Siebe nach verschiedenen Feinheitsgraden noch so r 
tiert wird. >

In d e r  S a l b e n a b t e i l u n g  w erden Chemikalien unter 
Zusatz von Fettg rund lagen  in Kesseln verarbeitet und dann 
auf besonderen  Maschinen feinst verrieben. Mittels Gieß 
maschinen w erden  leere Dosen z. B. mit Vaseline gefüllt. 
Eine solche Gießm aschine bewältigt in 20 Minuten nicht 
w eniger als 1100 Dosen.

In w ieder  anderen  A pparaten  w erden P a s t e n  i n  
T u b e n  gedrück t und letztere w ieder autom atisch g e 
schlossen. In teressant sind auch die T a b l e t t e n p r e s s e n ,  
die aus dem losen, an die Maschinen angelieferten Material 
feste Table tten  herstellen, deren  gew ünschte G röße sich g e 
nau einstellen läßt.

Eine besondere  Bedeutung gew innt in de r  p h a rm a ceu 
tischen Branche die V erpackungsfrage, da es sich einmal hier 
um gegen Nässe und  äußere  E inw irkungen  sehr em pfind 
liche G egenstände handelt, sodann aber bei dem  starken! 
W ettbew erb  in dieser Branche nur geschmackvolle Packungen 
das Auge des Publikum s fesseln. Die Pharm . H andelsges. 
hat daher in einer V erpackungsm ateria l-A bteilung g ro ß e  Vor
räte von m ehr oder w eniger fertigen Kartons, Kisten, Dosen, 
Glasröhren, Tuben, F laschen usw. aufgespeichert, d ie von 
ihr w eiter verarbeitet, bedruck t und  beklebt w erden. Die 
hierzu benötig ten  Aufschriften w erden in einer e i g e n e n  
e l e k t r i s c h  b e t r i e b e n e n  D r u c k e r e i  gefertigt. 
Eine Orientierungstafel zeigt, auch hier dem  Lehrling und 
A nfänger alle G rößen  der V erpackungen und deren Platz 
in den weiten L agerräum en  an.

Vom E ingang  der  Aufträge bis zur V erladung der fe r 
tigen Sendung wickelt sich de r  ganze V erkehr innerhalb des 
Geschäfts reibungslos ab; alles ist in Bew egung, alles fließt. 
Interessant, wie die R äder  eines solchen Betriebes inein
andergreifen. — Die E igenart der Branche verlangt Schnellig
keit in der  D urchführung aller Geschäftsvorfälle.

An dieser Stelle sei nochm als betont, daß  die P resse 
vertre ter m ehrfach ihr E rs taunen  über die peinlichste S au b e r
keit und die geradezu  m ustergiltige O rdnung in den einzelnen 
Abteilungen zum Ausdruck brachten, sowie über die u n 
g e a h n t e  A u s d e h n u n g  dieser i n S t e t t i n  b e i n a h e  
n i c h t  b e k a n n t e n  B r a n c h e .  Jed em  Besuchenden muß 
sich die U eberzeugung  aufdrängen, daß  er es hier mit einein 
M usterbetriebe zu tun habe in einer Branche, in der D eu tsch 
land führend  in der  Welt dasteht.
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