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Union Actien-Gesellschaft 
für See- und Fluss- 
Versicherungen in Stettin

G e g r ü n d e t  1857

Transportversicherungen
aller Art

Fernsprecher: Nr. 27060 Drahtanschrift: Seeunion
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Regelmäßige Passaglerdampferverbindungen

Stettin-Heval- 
Helsinkiers (Abc)
m it dem als Eisbrecher gebauten Schnelldampfer

„Nordland“
von Stettin . . . . . .  jed. 2. Sonnabend 15,30 Uhr
von H elsin g fors................ jed. 2. Sonnabend 10,00 Uhr

(An den dazwischen liegenden Sonnabenden 
D. „Wellamo“, Reederei Finska Ängfartygs 

Aktiebolaget, Helsingfors.)

Stettin-ftiga
mit den Schnelldam pfern

„Regina*1 und »Ostsee"
von Stettin jeden Sonnabend 15,15 Uhr 
von Riga jeden Sonnabend 16.00 Uhr

Stettin-Stcckhcim
D am pfer „Viktoria11

Abfahrt, v. Stettin*) . am 5. u. 20. d. Mts., 6 Uhr nachm. 
Abfahrt, v. Stockholm am 13. u. 28. d. Mts., 5 Uhr nachm.

*) evtl. über Norköping.
Falls diese Tage auf einen Sonn- oder Feiertag fallen, 

finden die Abfahrten am Abend vorher statt.

Rcgelmäfifiger Frachfdampierdienst
S te ttin -D a n z ig ............................................................. 7 tägig
Stettin-Elbing . . .  . • .....................................7 tägig
Stettin -K önigsberg............................. .................7 tägig
Stettin-Libau ............................................................. 14 tägig
S te tt in -R ig a ................................................................. 7 tägig
Stettin-Helsingfors • .................................................7 tägig
Stettin-Abo ..................................................................7 tägig
S te tt in -K o tk a ............................................................. 7 tägig
Stettin-W iborg . . . . . . . . .................................7 tägig
Stettin-Mäntyluoto-Wasa .........................................14 tägig
Stettin-Stockholm -N orrköping............................ 15 tägig
S te t t in -K ie l ......................................................... * . . 14 tägig
Stettin-H am burg......................................................... 7 tägig
Stettin-Brem en............................................................. 7 tägig
S tettin -R otterd am ..................................................... 7 tägig
Stettin-Antwerpen ...................................  . . . .  7 tägig
S tettin -K öln -R h ein h äfen ................  .................7 tägig
Stettin und andere Ost- und Nordseehäfen nach Bedarf.

Auskünfte in allen Passagier- u. Frachtangelegenheiten 
durch die Reederei

RUD. CHRIST. GRIBEL, STETTIN
T e le g r a m m -A d r e sse : G ribel, Stettin. 

T ele fo n : S am m eln u m m er 35531.

‘R a n g i e r *

A n l a g e n
für Eisenbahnwaggons

a) mit endlosem  Seil u. automatisch wirkendem  
Z w eigesch w in d igk eitssch a lter , D. R. P.

d. h. Langsamlauf des Seiles bei Leergang. Schneilauf 
des Seiles beim Anhängen der Waggons,

b) R an gierw in d en  mit besonders für (las 
Anfahren der Waggons konstruierter w eich
wirkender Kupplung. Spielend leichtes Ab
ziehen des Seiles von der W indentrommel

Seil- u. Keilenbahnen
mit unserer Spezialkonstruktion zur 

V e rm e id u n g  v o n  D if f e r e n t ia ls p a n n u n g e n

Gustav KnadtsfcdfCottbus A. 5
M aschinenfabrik und E isengießerei

Fernsprecher 199 — Gegründet 1887.

-i u m I

ö lfe fc h u t s

ISOLIERUNGEN 
MITTELS

fylattmunft-fcMtn
D. R. P.

Äiefelgur-
löärmefdbutj5

«taffen

GM.
B.H.Grü n zw eig  & Hartman*

l u d w i c s h a f e n  A. “ £ anK.
N IE DERLA SSUNG EN:  BERLIN, DRESDEN,  ? Ü S S ^  n ü r N b ERG. 
FURT, HAMBURG,  KASSEL,  LEIPZIG, MÜNCHEN,

STUTTGART.
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Hans mann
Stettin

I n h . : H  a n s  H o p f m a n n ,  b e e id ig te r  M ak le r

Seil 1902

Agenttir-u.MaKlergesdiä»
in Heringen, Sardellen, Sardinen 

und Fischkonserven

Vertreter
b e d e u te n d e r  schottischer, no rw eg ischer 
u n d  ho llän d isch er H e rin g sex p o rte u re .

T eleg ra m m -A d resse: H op fm an n , S te t t in . T e le fo n  32988.

Det Forenede 
Da m ps ki bf-Sels ka b
Aktieselskab Kopenhagen

Stettin- Kopenhagen-'regelmäßiger
Passagier

verkehr

Nähere
Auskunft

durch

OSlO
S /S  „ K o n g  H a a k o n “
jeden Dienstag 18 Uhr

Stettin-Kopenhagen' 
Gothenburg
S/S „Odin“ S /S  „Tjaidur“
jed. Donnerstag u. Sonnabend  
18 Uhr

Stettin-Kopenhagen' 
Wesfnorwegen
S/S  „ B e r g e n h u s “ S/S 
„Trondhjem“ alle 10 Tage

Gustav Metzler / Stettin
Königssir. 4/5

$ t c e u > e r  - W e r k e
Ahiiengesellsdiati, vormals Gebrüder Sioewer, Stettin
s te llen  auf de r  vom 8. b is 18. N o vem ber 1928 s ta t t f in d e n d e n

(Mte) SkutoHalle 1, Stand. 51

fo lgende F ahrzeuge  aus:
%

t. Fahrgestell Typ s. 10 8 Zyl. 2,5 LiterlOSO PS.
2. innensfeueMimousine Typ S. 10 8 Zyl. 2,5 LifeM0/50 PS. „Superior“
3. Zweisitzer Roadster-Cabriolet Typ s. 10 8 zyl. 2,5 LiteM0/50 PS.„ Superior“
£• Puiimann Limousine Typ G. 15 8 zyl. 4 liler-15/80 PS. „Gigant“
5- Sportwagen Typ G. 15 K 8 zyl. 4 Liler-15 80 PS. „Gigant“
•• Cabriolet Typ G. 15 8 zyl. 4 lifer-15/80 PS. (Karosserie Karmann) „Gigant“
*• Puiimann-Limousine (Landriolei) Typ G. 15 8 zyl. 4 lileM5/80 PS. (Karosserie 

Sdiiesienwerh) „Gigant“
• ‘nncnsteuer limousine Typ G. 15 K 8 Zyl. 4 LiieM5/80 PS. „Gigant“
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BcU rtodK

Lichi' n .  Kralianlagen
jeder A r t  f. Landwirtschaft, Gewerbe u. Industrie.

Elektro-Scbweißanlagen /  Elektro-Karren

Lieferung von sämtl. Installations^ 
Material. — Gartenfräsen für 
wirtschaftliche Bodenbearbeitung.
Regenanlagen jeder Gröge.
Reparaturwerkstatt für elektrische 

Maschinen und A pparate

B era tu n g en  u. In g en ieu rb esu ch  u n verb in d lich  u. k o s te n lo s

Siemens - SdiudcerftverKe
A k tien gesellsch aft

Techn. Büro Stettin
B er lin er  T o r 1.

F ern sp rech er S . A . 25161.

U nterbüros i. S to lp ,B elgard ,S ch n eidem ü h l,P ren zlau

= =

D e r  b e l i e b t e  d e u t s c h e  l i f e i n b r a n d

Generalvertreter: Wilhelm Falk 
S T E T T I N

Telefon 34811 Linsingenstr. 61

W a l t h e r  S k .  D i e b n i l ,  S t e t t i n
Kohlmarkt 5 Fernruf 37656

S ä in t 1 i c h e

Hotel-, 
Großküchen-, Konditorei- 
Einrichtungs- Gegenstände

S p e z i a l i t ä t :  
D e k o r i e r t e  P o r z e l l a n e  au s d er  Fabrik  

Gebr. B au sch er, W eiden/O berpf.

G e n e r a 1 - V e r t r e t u n g c n d e 1,
B row n B overi & Cie., A.-G., M a n n h e i m  

A bt.: K ältem asch inen .
E xp resso-K affeem asch in en fab rik

H am burg/A ltona.
H. M elzer, C hem nitz, G arderoben  -A nlag •
M eiko - Standard - Geschirrspülmaschine

üabrik, O ffenburg/Baden. .-
Em il Schm idt, F orst-L ausitz , G r o ß - W äsche 

M aschinen.

l̂lllllilllllllllllllliilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllilHIIIIIIIIIINIIIIIIIillllllllllllllllllilHIIIIIIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllil«"""111111111111111111111111111

Reederei W. Pinnow, Sieilin
D. „Germania“ — D. „A rnold 1

EUgfUerverKehr Stettin -  Franhfnri a. Oder -  Sieifl»
Ludwig Klotz, Stettin, Fernsprecher 33231
H. C. Baswitz, Frankfurt a. Oder, Fernsprecher 2153/54 
Alfred Schmidt, Frankfurt a. Oder, Fernsprecher 2102

V ertretung:



MONTAGEHALLEN 

K D A N  BAHNEN 

STAHLSKELETTBAUTEN

Stockwerkbau in Stahlkonstruktion
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Bekanntmachung
betr. das Ausscheiden von Mitgliedern der Industrie- und 

Handelskammer zu Stettin.
Nach den geltenden Bestimmungen scheiden von den Mitgliedern der Industrie^ 

und Handelskammer zu Stettin folgende Herren aus:

I. Im 1. Wahlbezirk:
(Stadtkreis Stettin, Landkreise Randow und Greifenhagen)

1. In der 1. W ahlgruppe Großhandel einschließlich des 
V erk eh rsgew erb es:
a) Für den Großhandel im allgemeinen: Braun und Kisker.
b) F ü r  das Verkehrsgewerbe: Gribel, H autz, Vollbrecht.

2. In der W ahlgruppe Industrie: Blume und Zander <f>.

3. In der W ahlgruppe E inzelhandel: Kram  m.

F ü r  diese Herren sind nach § 16 des Gesetzes über die Industrie^ 
und Handelskammern Ergänzungsw ahlen vorzunehmen.

Ferner scheiden infolge Amtsniederlegung aus die Herren:
1 . In der 1. W ahlgruppe G roßhandel einschließlich des 

V erk eh rsgew erb es:
F ür den Großhandel im allgemeinen: Lieckfeld.

2. In der 2. W ahlgruppe Industrie: Trappen.

F ü r  diese Herren sind nach § 17 des Gesetzes über die Industrie^ 
und Handelskammern Ersatzw ahlen vorzunehmen.

II. Im 2 .-5 . Wahlbezirk.
E s  scheiden die Herren der W ahlgruppe Einzelhandel aus:

Im 2. W ahlbezirk : Holz, Pyritz.
Im 3. W ahlbezirk: Krüger, N augard.
Im 4. W ahlbezirk: Klaembt, Swinemünde.
Im 5. Wahlbezirk: Ehrensmann, T reptow  a. Toll.
F ür diese Herren sind nach § 16 des Gesetzes über die Industrie^ 
und Handelskammern Ergänzungsw ahlen vorzunehmen.

Die W ahlen finden am Donnerstag, den 13. Dezember 1928, statt. O r t  und 
Stunde der W ah l werden später besonders bekanntgegeben.

Stettin, den 31. O ktober 1928.

Die Industrie- und Handelskammer zu Stettin.
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Mitteilungen der Reichsnachrichtenstelle für Außenhandel in Stettin 
Mitteilungen des Deutsch-Finnländischen Vereins e. V. zu Stettin 
Nachrichten des Verbandes des Stettiner Einzelhandels e. V.
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Geschäftsstelle in H elsingfors: A kadem iska Bokhandeln, A lexandersgatan 7. Konto in H elsingtors: Kansallis Osake Pankki, A lexandersgatan 40/42.

K l r . 2 2  ~ Stettini, 15. nevember 1928 8. Jahrg.

Die baulichen Maßnahmen 
zur Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit des Stettiner Hafens.

V on D ip l.- Ing . H . S c h u l z e ,  M ag is tra ts -O b e rb a u ra t .

D ie  auf G rund  des V e rtrag es  von V ersailles  neu  
gezogenen  politischen G renzen  im  O sten  h a b e n  fü r  
den S te t tine r  H a fe n  schw erw iegende  F o lg en  g e 
zeitigt. V or dem  K riege  u nbes tr i t ten  n ich t n u r  b e 
züglich se iner A u srü s tu n g  so n d e rn  auch  d en  V e r 
kehrsziffern  nach  d e r  g rö ß te  O stseehafen  ü b e rh au p t ,  
ist S te ttin  in seiner G eltung  in  de r  N achk riegsze it  
durch  den  infolge d e r  T arifpo litik  d e r  po ln ischen  
E isen b ah n en  gew altig  g es t ieg en en  V e rk e h r  und  den  
A usbau  des H afen s  D anzig , dessen  seew ärtiger  
W aren-E in - und  A u sg an g  bere its  8 000000  t im  
Jahre  1927 b e tru g  g e g e n ü b e r  4 000 000 t, in S tettin , 
s tark  b ed ro h t .  D a s  z. Z t. im  B au  befind liche  H a fe n 
becken in W eichse lm ünde  fü r  den  M a sse n g u tv e r
kehr m it seinen dre i B an d fö rd e ra n la g e n  fü r K oh len  
\ j e  400 t  S tunden le is tung !)  un d  seinen  3 E rz v e r la d e 
brücken  von 15 bezw. 10 t  T ra g fä h ig k e it ,  fü r  die

üb rigens  n ach  S te t tine r  M uste r  au ch  B u n k er  a u fg e 
stellt w erden , w ird  a u ß e rd e m  die L e is tungsfäh igke it  
des D an z ig e r  H afen s  au ß e ro rd en t l ich  erhöhen . Als 
neuer W e ttb e w e rb e r  S te ttins  ist seit dem  vorigen  
Ja h re  de r  po ln ische  H a fe n  G d in g en  —- d e r  „ m o 
derns te  H a fen  d e r  O s tsee“ , wie es in e iner P r o p a 
g an d asch rif t  h e iß t  — auf den  P la n  ge tre ten .  Sein  
A usbau , de r  auch  in tech n isch e r  B ez iehung  B e a c h 
tu n g  verd ien t, sch re ite t rü s tig  v o ran  u n d  soll nach  
B een d ig u n g  des e rs ten  B au ab sch n it te s  im  Ja h re  
1929 den  U m sc h la g  von 8 000000  t  W a re n  e rm ög . 
liehen.

D ie  w äh ren d  des K rieg es  lah m g e leg ten  B e 
m ü h u n g en  d e r  am  G edeihen  des S te t t in e r  H afen s  
in te ress ierten  K reise, seine W e ttb ew erb sfäh ig k e i t  zu 
e rh a lten  und  zu ste igern , se tz ten  infolge d e r  vo ll
k o m m en  v e rän d e r ten  L ag e  im  v e rs tä rk te n  M a ß e

A l l i anz  u n d  S tu t t ga r te r  Vere in
Versicherungs-Aktien-Gesellschaft

Aktiva über 201000000 RM. — Prämieneinnahme 1927 über 163000 000 RM.

B ayerisch« ; V ersicherungsbank 
Aktiengesellschaft, M ünchen ::
? ? d l*c h e  Pferde versicli.-Anstalt 
^ • -G e se lls c h a ft K arlsruhe i. B.

G e ^ r S, Vrers ich eru n ß s -A k tien 
gesellschaft H am burg

H erm es Kreditversichergs.-Bank 
Aktien-G esellschaft in  Berlin ::
K raft Vers.-A.-G. des A utom obil
clubs von D eutschland in  Berlin
U nion  Allgem. D eutsche Hagel- 
Versich.-Gesellschaft in  W eim ar

Allianz und Stuttgarter
Lebensversicherungsbank Aktiengesellschaft

Gesamtversicherungssumme über 1800000000 RM.
F euer V e r s i c h e r u n g s z w e i g e i
Schaden __r .̂n ^P°rt — H aftpflicht — U nfall — E in b ru ch d ieb sta h l — B era u b u n g  — M asch in en b ru ch  — Glas — W a sser le itu n g s . 
K asko) _  i ;\a lo ren  — S ch m u ck sa ch en  ln P r iv a tb es itz  — R e iseg ep ä ck  — A ufruhr — K red it — K aution  — Auto (U nfall, H aftpflicht 

____  en  A u ssteu er  — In v a lid itä t — R en ten  — P e n s io n  — Spar- u nd  S ter b e k a sse  — H agel — P ferd e  u nd  V ieh  — R egen
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bald  nach  dem  K riege  von N eu em  ein. Als e rs te r  
E rfo lg  auf d iesem  W eg e  k an n  die G rü n d u n g  der 
S te ttiner  H afengese llschaften  bezeichnet w erden , in 
denen  n eben  de r ,S tadt S te ttin  n u n m eh r  au ch  de r 
p reu ß isch e  S taa t v e r tre ten  ist ; in die H a fe n b e tr ie b s 
gesellschaft tra t a u ß e rd e m  die Industrie -  und  H a n 
d e lsk am m er als d r i t te r  G ese llschafter ein.

D ie w eiteren  M a ß n a h m e n  fü r  die W ie d e rb e le 
b u n g  des S te ttiner  H afen v e rk eh rs  m u ß te n  sich nach  
3 R ich tu n g en  e r s t r e c k e n : au f den  A usbau  des 
H afen s  selbst, au f die V e rb esse ru n g  de r Z u fa h r t 
w ege und  auf eine V erb illigung  d e r  A n fah rk o s ten  
und G ebühren . Im  R a h m e n  dieses A ufsatzes soll 
nu r das b ishe r  fü r  den  A u sbau  des H afen s  selbst g e 
leistete n äh e r  besp rochen  w e rd en ;  es sei jedoch  
d a rau f  h ingew iesen , d a ß  h insichtlich  de r  E rh ö h u n g  
der L e is tungsfäh igke it  d e r  Z u b rin g e rw eg e  z. Zt. 
fo lgende  A rbe iten  in A u sfü h ru n g  sind :

1. de r  A u sbau  de r  S eesch iffah rtss traß e  S te t t in — 
Sw inem iinde auf 8,7 m  W assertiefe ,

2. de r  B au  des O ttm a c h a u e r  S taubeckens , das 
nach  seiner V o llendung  d u rch  A b g a b e  von 
90 000 000 cb m  Z u sch u ß w asse r  die Schiffahrt 
auf d e r  O d er  jäh rlich  etw a 50 T a g e  län g e r  e r 
m ög lichen  soll,

3. de r  p lan m äß ig e  A u sbau  de r O d e r  u n te rha lb  
B reslau  d u rch  B ese it igung  sch arfe r  K rü m m u n 
gen  und  die H e rs te l lu n g  von D u rch s t ich en  und  
V erb esse ru n g sa rb e iten  auf de r  kanalis ie rten  
S trecke  oberha lb  Breslau,

4. de r  B au  des Sch iffshebew erks bei N iederfinow  
an  de r M ü n d u n g  des H o h enzo lle rnkana ls  m it 
36 m  H u b h ö h e  zur S icherste llung  des Sch iffs
ve rkeh rs  B erlin— Stettin .
D ie  A rbe iten  zu 1 w erden  voraussich tlich  noch  

v° r  Ja h re se n d e  abgesch lossen  w erden . D ie  V e r

tie fu n g  d e r  S c h if fah r ts traß e  S te t t in — Sw inem ünde 
au f 9,60 m, so d a ß  8000 T onnensch iffe  den  S te ttiner  
H a fe n  e rre ichen  können , ist bere its  begonnen , sie 
soll bis E n d e  des J a h re s  1933 d u rch g e fü h r t  w erden .

E in e  B esch leun igung  de r ü b r ig en  o b en  g e n a n n 
ten  A rbe iten  g e g e n ü b e r  den  jetzt v o rg eseh en en  B a u 
zeiten — fü r  das O ttm a c h a u e r  S tau b eck en  sind 
5—6 Jah re ,  fü r  das  N iederfinow er H eb ew erk  4— 5 
J a h r e  angese tz t — ist se lbs tvers tänd lich  d rin g en d  
erw ünscht. In sb eso n d e re  h a b e n  die seit Jun i a n 
dauernden , k a ta s tro p h a len  W a sse rs tä n d e  d e r  O der 
in d iesem  J a h r  gezeigt, wie u n u m g än g lich  n o t 
w end ig  w irksam e M a ß n a h m e n  zur V ertie fu n g  des 
S trom es sind. Inw iew eit die B es treb u n g en , die O d er  
fü r  den  V e rk e h r  m it 1000-Tonnenschiffen  auszu- 
oauen, E rfo lg  h a b e n  w erden , b le ib t ab zu w ar ten ; 
d a ß  ih re  D u rc h fü h ru n g  au ch  für das  G edeihen  des 
obersch les ischen  Indus tr iebez irk s  von a l le rg rö ß te r  
W ich tigke it  ist, s teh t a u ß e r  F ra g e .  In  d ieser  B e 
ziehung  ist auch  d em  P lan , fü r  d ieses G eb ie t eine 
le is tungsfäh igere  V e rb in d u n g  m it de r  O d er  zu 
schaffen  — er ha t du rch  die U n te rsu ch u n g e n  de r 
S tud iengese llschaft fü r die E rm it t lu n g  d e r  w ir t
schaftlichsten  V e rk eh rsw eg e  n euerd ings  g re ifb a re  
G esta lt an g en o m m en  — ein b a ld ig e r  E r fo lg  zu 
w ünschen.

D ie  zur E rh a l tu n g  und  E rh ö h u n g  d e r  W e t t 
bew erbsfäh igke it  S te ttins  im  H a fe n g e b ie t  selbst b is 
he r ge tro ffenen  M a ß n a h m e n  s ind :

I. die H e rs te l lu n g  von U m sch lag san lag en  fü r 
schw ere  M assengü te r ,

II .  die S chaffung  von m e h r  L agerungsm ög lich -  
keiten  fü r  S tü ck g ü te r  zugleich m it de r  A u f
ste llung  le is tu n g sfäh ig e re r  K rän e  für diese,

I I I .  V e rb esse ru n g en  in sch iffah rts techn ischer H in 
sicht.

Abb. 1. Die neuen Erzverladebrücken.
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I. Die Erzverladeanlage im Reiherwerderhafen.
Als E rw e ite ru n g  d e r  w äh ren d  des K rieges  im 

R e ih e rw erd e rh a fen  err ich te ten  a lten  M a s se n g u t-U m 
schlagsste lle  m it e inem  30 t-K ipper und  4 V e r la d e 
b rü ck en  von je 5 t  T ra g fä h ig k e it  ist in den  J a h re n  
1925 bis 1927 eine E rzu m sch lag san lag e  m it e iner 
120 m  langen  K a im au e r  und  3 V erlad eb rü ck en  von 
je 15 t T ra g fä h ig k e i t  bei e inem  K ostenau fw and  
von  3 500 000.— R m . e rbau t w orden, (A bb . 1). U m  
bis zu e inem  gew issen  G rade  von de r rech tze itigen  
S te llung  von E ise n b a h n w a g e n  u n a b h ä n g ig  zu sein, 
und  das Zeit und  K osten  ve ru rsach en d e  T a r ie re n  
de r W a g e n  zu verm eiden , w urde  zu jed e r  V e r la d e 
b rü ck e  ein B u n k e r  beschafft ; d iese B u n k e r  k ö nnen  
260 t  E rz  au fnehm en  und  sind m it W ie g e v o rr ic h 
tungen  ausgerüs te t ,  die bis zu 60 t E rz  vor A b- 
schü tten  in  die W a g e n  zu verw iegen  ges ta tten .  %

D ie B rü ck en  rag en  35, 85 m  ü b e r  K a ik an te  vor 
und  sind m it D reh lau fk a tzen  von 5,5 m  A u slad u n g  
au sg erü s te t ,  de r  G re ifer kan n  also auf ein Seeschiff 
a m  K ai und  2 d ah in te r  liegende  K äh n e  a rbe iten . 
D ie  S tü tzen rah m en  d e r  B rücken  h a b e n  eine W eite  
von  rund  16 m, so d a ß  die D reh lau fk a tzen  in n e r 
ha lb  de r  R a h m e n  frei d rehen  können . D as  G e 
w icht de r  B rü ck en  b e trä g t  einschl. de r  G reifer und  
K a tzen  je 667 t. U n te r  den  B rü ck en  w erden  z u 
näch s t 5 K aig le ise  verleg t — inzw ischen ist ein 6. 
Gleis verleg t w orden  — , die aus dem  zwischen Alt- 
d a m m e rs t ra ß e  und  K ai e rb au ten  O rd n u n g sb a h n h o f  
abzw eigen. D iese  Gleise füh ren  am  N o rd e n d e  des 
K ais auf eine für G ro ß ra u m w a g e n  bem essene  
S ch ieb eb ü h n e ;  sie verm itte lt das  U m se tzen  d e r  b e 
ladenen  W a g e n  auf die R ück laufg le ise . D as  B e 
w eg en  d e r  W a g e n  u n te r  den  B rü ck en  erfo lg t du rch  
eine endlose  Seilan lage. D ie  W assertie fe  am  K ai ist 
z. Z t. 8,5 m  bei M itte lw asser, die K onstru k tio n  der 
K a im a u e r  g e s ta t te t  jedoch eine V ertie fung  auf 9,6 
M eter.

D ie  A n lag e  kan n  als die z. Z t. m o d ern s te  ih re r  
A rt beze ichnet w erden . E s  g e lan g  in v e rh ä l tn is 
m ä ß ig  ku rze r  Zeit das  B ed ien u n g sp erso n a l m it den  
z. T . n eu a r t ig en  m asch ine llen  V o rr ich tu n g en  v e r 

t ra u t  zu m ach en  und  beach tliche  L e is tungen  zu e r 
zielen. D ie  n ach fo lgende  T afe l en thä lt einige A n 
g a b e n  üb e r  b ishe r  erzielte bem erkensw erte  13urch- 
schn itts le is tungen  de r B rücken  
Dampfer Ladung Gut t Brücken

stunden
Leistung je Std. 

in t

Torne Mullerz

W erner „
Kunstmann 
Fasolt „
Torne Stückerz

5845 48 (Liegezeit
23 Std.)

122

3520 33 107

5116 44 117
5883 53 (Liegezeit

23 Std.)
109

4063 42 97
7026 69 102Dea 

Boden
D e r  bis zum  30. S ep tem b er  d. Js. b e w ä l t i g t e  

G esam tu m sch lag  (seit dem  31. M ai 1927) be träg  
ru n d  760 000 t, davon  entfallen  auf dieses J a h r  runcl 
425 000 t .  D ie S tunden le is tungen  de r B rücken  b e im  
A rb e iten  aus dem  V ollen übersch re iten  s e l b s t v e r 
s t ä n d l i c h  die obenverze ichneten  D u r c h s c h n i t t s l e i 
s tu n g en  erheblich , sie schw anken  zwiscchen 20 
un d  250 t. .

B ald  nach  In b e tr ieb n ah m e  des E rzk a is   ̂zeigte 
sich indessen , d a ß  die g e r inge  L än g e  de r  K aim auer 
m it 120 m  den  u n te r  den  B rücken  liegenden 
g rö ß e re n  Schiffen n ich t g en ü g e n d  B ew eg u n g sm ö g 
lichkeit lä ß t  und  bei n ich t g leichzeitig  fe rt ig  w er
d e n d e r  E n t la d u n g  de r b ea rb e ite ten  L u k en  eines 
Schiffes das  v o rü b e rg eh en d e  S tillegen e iner v er 
lad eb rü ck e  bisw eilen n ich t zu u m g eh en  ist. E s  er 
schien  desha lb  d r in g en d  v/ünschensw ert, den  Kai 
w en igstens  fü r  2 Sch iffs längen  auszubauen . Die 
G ese llschafter de r  S te t tine r  H afen g em ein scn a  , 
P r e u ß e n  und  die S tad t S tettin , besch lossen  deinen ^ 
sp rechend , die K a im au e r  und  die landseittg  
B rü ck en b ah n  um  153 m  auf 273 m  und  d i e . 
k e rb a h n e n  um  143 m  zu v e r lä n g e rn ;  diese Arbei 
sind z. Z t. im  G an g e  un d  sollen bis zum Septem  
1929 b een d e t w erden . D a  de r  B e trieb  am  vor ia 
denen  K ai u n te r  den  E rz b rü c k e n  n icht ges tö rt we 
den  darf, m u ß te  das  B a u p ro g ra m m  so eingeric 
w erden , d a ß  stets m indes tens  3 Gleise un te r

Abb. 2. Stand der Arbeiten bei den Erzverladeanlagen Mitte Oktober 1928.
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B rücken  be tr ieb sfäh ig  bleiben. E s  ist b ish e r  g e 
lungen, das B au p ro g ram m  m it d iesen  B in d u n g en  
o hne  S tö ru n g en  du rchzuführen , tro tzdem  infolge des 
d au e rn d  n ied r igen  O d erw asse rs tan d es  die E rz e  fast 
nu r auf dem  B ahnw ege  ab b e fö rd e r t  w erden  k o n n 
ten. Bei L aden  von B ord  zu B ord  h ä tten  n a tu rg e 
m ä ß  die B au a rb e iten  o hne  jede  B ee in träch tig u n g  
du rch  den  B etrieb  d u rch g e fü h r t  w erden  können. 
D ie  A bb . 2 zeigt den  S tand  de r A rbe iten  M itte  
O k to b e r ;  die östliche B ah n  fü r  den  landse it igen  
B unker  ist bere its  fertiggeste llt ,  die B e to n arb e iten  
fü r die landse itige  B rü ck en b ah n  sind im  G ange, 
ebenso die R am m a rb e ite n  fü r  die w estliche B ah n  
des landse itigen  B unkers . D ie  neuen  B e to n b ah n en  
sind n ich t wie die a lten  auf H olzpfäh len , sondern  
auf e isenbew ehrten  B e tonp fäh len  von 16— 17 m  
L änge  g eg rü n d e t .  D ie  D u rch fü h ru n g  d e r  g esam ten  
A rbe iten  m it B e tonp fäh len  e rg ab  bei de r  A u s 
sch re ibung  einen B e trag  von 560 000.— R m ,, w ä h 
rend bei G rü n d u n g  auf H o lzp fäh len  nach  dem  n ie 
d rigs ten  A ngebo t rund  620 000.— R m . aufzuw enden  
gew esen w ären . Je d e r  B etonpfah l w iegt etw a 4000 
kg, de r  R a m m b ä r  3500 kg. D ie  B etonpfäh le  w e r 
den erst e tw a 6 W ochen  n ach  ih re r  H e rs te l lu n g  
ge ram m t, dam it eine g en ü g en d e  F es tigke it  v o rh a n 
den ist. Z u m  Schutz g eg en  B o d en säu ren  e rh a lten  
sie in de r  M oorzone einen doppe lten  Ine rto lans tr ich . 
U m  R isse  beim  E in ra m m e n  zu verhü ten , w erden  
neben den  P fäh len  2 S pü lroh re  h e ru n te rg e fü h r t ,  die 
durch  D ru ck w asse r  den  B oden an  den  P fah lsp itzen  
auflockern  und  so das E in s in k en  w äh ren d  des R am - * 
mens erle ichtern . D ie  letzten 2 m  bis zur e n d 

gü ltigen  R a m m d e fe  w erden  o h n e  S pü lung  g e ram m t, 
im A llgem einen  sind fü r  d iese 2 m  noch  etw a 
300 R am m sch läg e  erforderlich . D ie  T ag es le is tu n g  
(8 S tunden) de r  R a m m e  b e trä g t  8 P fäh le . D ie  H e r 
ste llung  d e r  P fäh le  m ach t se lbs tvers tänd lich  eine 
u m fan g re ich e  L agerfläche  n o tw en d ig ;  d e r  T r a n s 
port vom  P fah l lag e r  zur R am m e, de r  sich etw a 
s tündlich  w iederholt, m u ß  u n te r  U eb ersch re i tu n g  
de r  im  B etrieb  befind lichen  Gleise zwischen den  
vom  R an g ie r le ite r  f re ige lassenen  W ag en lü ck en  e r 
fo lgen  und  e rfo rd ert  jedesm al die g rö ß te  V orsich t. 
U nfälle  sind D a n k  der U m sich t des B etriebs- und  
B auaufs ich tspersona ls  b ish e r  n icht v o rgekom m en .

II.
a) Der neue Schuppenspeicher im Stettiner

Freibezirk.
U e b e r  d ie a llgem eine  G liederung  des B auw erks  

ist vom  V erfasse r  bere its  in N r .  20 des vorigen  
J a h rg a n g s  b e rich te t w orden. Seine G esam tlän g e  im 
K elle rgeschoß  b e trä g t  217,70 m, seine B re ite  im 
K elle rgeschoß  47,25 m. Bei e iner zu lässigen  B e 
la s tung  von 2500 k g /q m  im K eller und  E rd g e sc h o ß  
u n d  von 1200 k g /q m  in den  O b e rg esch o ssen  (den  
S pe ichergeschossen ) w ird  sich u n te r  B e rü ck s ich ti
g u n g  de r  Säulen, E in b au ten , Z irkusse  u n d  K arr-  
b ah n en  eine L ag e rm ö g lich k e it  fü r  ru n d  65 000 t 
ergeben , bei 39 000 qm  N utzfläche , wovon etw a 
7000 q m  auf das dem  D u rc h g a n g sv e rk e h r  d ienende  
E rd g e s c h o ß  u n d  32 000 qm  auf den  K eller und  die 
S pe ichergeschosse  entfallen . D ie  N u tzfläche  de r 
bere its  v o rh an d en en  6 K a ischuppen  b e trä g t  zu sam 

Abb. 3. Der neue Schuppenspeieher.
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m en  etw a 38 000 qm  und  d ie jen ige  des v o rh an d en en  
sechsgeschossigen  Speichers am  O stka i 20 000 qm. 
D as  ers te  O b e rg esch o ß  m it 6800 qm  k an n  im  B e 
darfsfa ll fü r  den  D u rc h g a n g sv e rk e h r  benu tz t Averden.

D ie  E isen b e to n -  und  R o h rieg ea rb e iten  sind in 
zwischen b e e n d e t ;  die w egen  ih re r  u n b ed in g t e r 
fo rderlichen  G enau igke it  schw ierigen  K ra n sc h ie n e n 
v e r legungen  fü r  die 3 D a ch k rä n e  u n d  die 8 H a lb - 
p o r ta lk rän e  an  de r W asserse ite  sind im  W e s e n t
lichen  du rch g efü h r t ,  die A ufste llung  de r K rän e  ist 
z. Zt. im G ange, ebenso  w erden  die inneren  A u s 
b a u a rb e i ten  (A ufzüge, S p rink le ran lagen , U n te r-  
kunfts- und  D iensträum e, T o re  u n d  F en s te r)  b e 
tr ieben , m it den  E rd a rb e i te n  fü r  die H ers te l lu n g  des 
P lan u m s der S tra ß e n  und  G leisflächen w ird  in 
d iesen  T a g e n  begonnen . E in  Bild des im  R o h b a u  
fe r t ig en  Speichers g ib t A bb . 3.

D as  B auw erk  ist bekann tlich  d u rch  D eh n fu g en  
in 7 B löcke zerlegt. Im  südlichen  B lock (B lock 
I) h a b e n  die D eck en  de r O bergeschosse  A u s 
sp a ru n g en  erha lten , so d a ß  nach  de r bere its  in die 
W eg e  ge le ite ten  B eschaffung  un d  A ufste llung  von 
H e b e rn  u n d  F ö rd e rb ä n d e rn  die E in sp e ich e ru n g , 
L a g e ru n g  un d  iV usspeicherung losen G etre ides bis 
zu 3 000 t m öglich  sein w ird. D ie  A n n ah m e  des 
G etre ides w ird  aus dem  Schiff und  aus E is e n b a h n 
w ag en  erfo lgen  können , ebenso  u m g e k e h r t  au ch  die 
A b g ab e .

Dejr S ch u ppenspe icher  w ird  voraussich tlich  am
1. A pril 1929 dem  B etrieb  ü b e rg e b e n  w erden.

b) Die Butterkühlanlage 
im Keller des Schuppens VI im Freibezirk.

D ie  im  F rü h ja h r  1926 h e rg e r ich te te  A n lage  u m 
fa ß t  neben  d e m  M asch in en rau m  390 qm  K e lle r 
fläche, von  denen  n ach  A bzug  d e r  d u rch  die Iso la 
tion  v e rs tä rk ten  Säulen  fü r  die L a g e ru n g  375 qm  
n u tzb a r  b leiben . E s  k ö n n en  bis zu 2800 F a ß  B u tte r  
g leichzeitig  e inge lagert w erden . D a  die A u fb ew ah 
ru n g s te m p e ra tu r  d e r  n eu e rd in g s  e in g e lag e rten  s ib ir i
schen  B u tte r  e tw a — 4° C. b e tra g e n  m u ß  — g e g e n 
ü b e r  0° C. bei d e r  B u tte r  aus F in n lan d  un d  dem  
B altikum , m it d e r  u rsp rü n g lich  nu r g e rech n e t  w e r 
d en  konn te , — w urde  die L e is tungsfäh igke it  der 
M asch in en an lag e  in d iesem  Ja h re  d u rch  den  E in b a u  
eines g rö ß e re n  K o n d en sa to rs  en tsp rech en d  g e 
ste igert.

c) Die neuen Kräne für die Dunzigschuppen.
D ie aus dem  Ja h re  1878 s tam m en d e  a lte  D un- 

z igan lage  le idet an  ih ren  a lten  unw irtschaftlich  a r 
be itenden  D a m p fk rä n e n .  E s  w erden  desha lb  bis 
30. A pril 1929 zunächst 6 neue e lek trisch  b e tr iebene  
W ip p k rä n e  von 2,5 t  T rag fäh ig k e it ,  auf V o llp o r
ta len  d reh en d , m it e iner A u sk ra g u n g  von  10 m 
ü b e r  K a ik an te  au fgeste llt  w erden . D a  in a b se h b a re r  
Zeit ein N e u b a u  d e r  D un z ig sch u p p en  n ich t zu u m 
g eh en  sein w ird, w erden  die K ran p o rta le  so b e 
m essen , d a ß  ih r  sp ä te re r  U m b a u  in H a lb p o r ta le  
m it A u flag e ru n g  auf e iner an  d e r  S c h u p p e n lä n g s 
w and  befes tig ten  F a h rb a h n  ohne g rundsä tz liche  
A e n d eru n g  d e r  K o n s tru k tio n  m ög lich  ist. D ie  K rän e  
w erden  vor den  süd lichen  S chuppen  arbe iten , de ren

w asserse itige  R a m p e n  um  etw a 50 cm  verschm äler t 
w erden, dam it 2 E isen b ah n g le ise  h ier Platz finden.

III.

a) Der Durchstich Swante— Reiherwerderhafen.
Z u r  E n tla s tu n g  de r O der, die du rch  die fo r t 

schre itende  B esiedelung  des östlichen U fers einen 
im m er s tä rk e re n  Q u erv e rk eh r  aufweist, und  zur V er
b esse ru n g  de r Z u fah rt  zum R eiherw erderhafen , die 
jetzt von der O d er  d u rch  den  D unzig , den  D unzig- 
P a rn itz -K an a l und  die Parn itz  erfo lgen  m u ß , wird 
zur Zeit die V e rb in d u n g  zwischen de r M ü n d u n g  der 
Sw ante  in d ie O d er  und  d em  R eiherw erderhafen  
hergeste llt .  D iese r  D u rch s tich  w ird  das R ückg ra t 
sp ä te re r  P lafenerw eite rungen  bilden, von ihm  w er
den  n a c h  B ed a rf  neue  B ecken  abgezw eig t w e r d e n  
k ö n n en ; es s teh t zu hoffen, d a ß  au ch  d ie B esied
lung  des noch  v e rfü g b a ren  G eländes im  In d u s tr ie 
hafen  du rch  ihn güns tig  bee in f luß t w ird. D ie Länge 
des D u rch s tich s  b e trä g t  53A k m ;  er w ird  zunächst 
m it 60 m  S oh lb re ite  — es ist eine endgü ltige  Sohl- 
b re ite  von  100 m  gep lan t — n ach  dem  S au g ev er
fa h re n  ausgefüh r t,  d. h. die B odenm assen  werden 
nicht, wie f rü h e r  üblich  von oben  abgebaggert;  
so ndern  de r  u n te r  de r  etwa 7 m  s ta rk en  T o r f s c h i c h t  
l iegende  S and  w ird  un te r  g le ichzeitigem  A bsinken 
de r  d a rü b e r  liegenden  B odensch ich ten  abgesau£  
und  auf die W iesen flächen  zwischen dem  D urchstich  

-und d e r  O d er  auf gespült.  D ie  zu b e w e g e n d e n  
M assen  b e tra g e n  bei 8,7 m  W asser tie fe  (wie Inr 
die S eesch if fah r tss traß e  S te t t in — Sw inem ünde) 0 - 
M illionen c b m ; etw a 2% M illionen qm W iesenge 
lände  w erden  d u rch  die A ufspü lung  des a b g e sa u g 
ten  S andes  au fgehöh t.  D ie  A rbe iten  dürften  11 
d iesem  Ja h re  im  W esen tlichen  d u rch g e fü h r t  werden-

b) Die Hafenvertiefung.

Als F o lg e  de r  V ertie fung  de r S e e s c h i f f a h r t ^  

s t ra ß e  S te t t in — Sw inem ünde w erden  die A rbei 
d e r  H a fen v e rtie fu n g  auf 8,7 m  z. Zt. a u s g e l u  /  
und  zwar von de r H afen g ren ze  in Züllchow  ab 
zur B au m b rü ck e  und  innerha lb  des F re ibez irks  _  
seinen Z u fah rten .  Zu b a g g e rn  sind etw a 80 
cbm  B oden.

E s  w ar schon erw ähnt, d a ß  de r A usbau  ^  
E rzk a is  die auf ihn  gese tz ten  E rw a r tu n g e n  er 
hat. D ie  jetzt in de r  D u rch fü h ru n g  begriffene ^  
län g e ru n g  des K ais w ird  die L e is tungsfäh igkei ^  
A n lage  noch  e rh ö h en  und  g ib t g l e i c h z e i t i g  
M öglichkeit, w eitere V e r lad eb rü ck en  autzus , ^ 
ih re r  B eschaffung  dürf te  bere its  im  k o m m e  
Ja h re  n ä h e r  g e tre ten  w erden .

A uch  de r E in b a u  d e r  B u t t e r k ü h l a n l a g e  ^  ̂ 
K eller des S chuppens  V I im  F re ibez irk  en o"e j j j rf - 
wie ih re  d au e rn d e  B e legung  z e i g t ,  einem  
n is ; ih re  V e rg rö ß e ru n g  ist desha lb  in Aussi 
nom m en. , ' ,

Als w eitere  A rb e iten  fü r  die nächsten  
sind v o rg e s e h e n :
der U m b a u  d e r  a lten  D unzigan lage , 
die H e rs te l lu n g  des P am itzd u rch s tich es ,  frei-
die E le k tr is ie ru n g  d e r  hydrau lischen  K ran  1 
bezirk  und  de r B au  eines G e t r e i d e s p e i c h e r .  -
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Der Stettiner Haien in seiner verkehrswirtsdiafttidien Enfwiddnng.
V on D r. sc. pol. E r n s t

B ei de r  B e trach tu n g  de r V erkeh rsen tw ick lung  
der europä ischen  Seehäfen  pflegt m an  im  a l lg e 
m einen zwei P h asen  zu u n te r s c h e id e n : die des
Lokal- un d  die des W eltve rkeh rs .  D e r  U e b e rg a n g  
von de r einen V e rk e h rsa r t  zur an d e ren  setzte bei 
A u ß e rach tla ssu n g  von räum lichen  und  zeitlichen 
A bw eichungen  m it dem  U m schw ung  der V e rk e h rs 
tendenzen  ein, die d u rch  ein gesch ich tliches E r 
eignis von sche inbar nebensäch licher  B edeu tung , 
näm lich  die E ro b e ru n g  K onstan tinope ls  d u rch  die 
T ü rk e n  (1453) ausgelöst w u rd e :  du rch  das dam alige

O l d e n b u r g ,  S tettin .
Wirtschaft bere its  in voller B lü te  s tand, viel V e r 
säum tes nachzuholen  hatte . U n d  das um som ehr, 
als das dam alige  H a fen h in te r lan d  im  W eichb ild  
de r  S tad t bere its  seine B eg renzung  fand . A uch  die 
zurückgezogene  U fe r lag e  — S te ttin  liegt 38 Sm. von 
de r  K üste  en tfern t — w irk te  im  G egensa tz  zu heu te  
v e rk eh rsh em m en d , so d a ß  H afenp lä tze  m it d irek te r  
M eeres lage  b eg ü n s t ig te r  w aren .

Aus d ieser kurzen  schem atischen  D a rs te l lu n g  
w ird  ersichtlich, d a ß  von e iner H afen - und  V e r 
kehrspo litik  in d am alig e r  Zeit no ch  ke ine  R ed e

' " " U l  IIII 11,11, I I I , , , ,  | |  IM M, |  MI IM | |  | |  II7 *
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Stettin, Ilafenbild auf der Oder.

V ordringen  d e r  T ü rk e n  in E u ro p a  w u rd en  die süd- 
eüropäischen  K a raw an en s traß en ,  die so lange  dem  
G üteraustausch  zw ischen O rien t und  O kzident, also 
einem W eltv e rk eh r  auf dem  tro ck en en  W e g e  g e 
dient ha tten , u n te rb ro ch en . U n d  E u ro p a ,  einm al 
an den  G en u ß  der ind ischen  G üterw elt gew öhnt, 
^ c h t e  A n k n ü p fu n g  auf neuen  W egen , en tdeck te  
y eu lan d ,  erst A m erik a  (1492) und  6 J a h re  sp ä te r  
~en Seew eg nach  Ind ien  un d  schuf so eine neue 
^orrn des W eltv e rk eh rs  zur See. — —

D ie E p o c h e  des L o k a lv e rk eh rs  e rhä lt fü r  S te ttin  
<r|)enso w *e ei]ie g ro ß e  R eihe  n o rd eu ro p ä isch c r  
j^äfen ih r b esonderes  G ep räg e  d u rch  die Z uge- 

°rigkeit d ieser S tad t zum H a n seb u n d .  W ä h re n d  
H anseze it  ha t  sich S te ttin  n iem als ü b e r  eine 

J^ttlere B ed eu tu n g  h inaus  en tw ickeln  können .
a dte wie S tra lsu n d  und K olberg , n icht S tettin , 

,varen V oro rte  de r  H an se .  D as  f indet seine U rsa c h e  
dem  W ir tsch af ts leb en  jener Zeit, das im B anne  

*?er reg lem en tie ren d en  Z u n f to rd n u n g  s teht. K enn- 
, ichen des Z u n ftreg lem en ts  ist das  V o rh e rrsch en  

N ah ru n g s id ee ,  die im G egensa tz  zu kapitali- 
lscher L eb en sau ffa ssu n g  das W ohl des B ürger- 
ttis | n V e rk e h rsa b sch n ü ru n g  sieht, als d a  sind 

^ r sc h ie d e n e  M ünzsystem e, Z o llm auern , S tapel- und 
s ^ ^ r l a g e r e c h t e  usw. S te ttin  w ar v e rh ä l tn ism äß ig  

eine deu tsche  S tad t  gew orden  (1243), so d a ß  
eii^er Zeit, in de r  die m itte la lte r l iche  S ta d t 

war. H a n d e l  und  Sch iffah rt w aren  in e iner H a n d  
vere in ig t und  b lieben  es au ch  noch  lange  Zeit, als 
schon d e r  an fan g s  g esch ild e r te  U m sch w u n g , die 
H e ra n b ild u n g  eines W eltve rkeh rs ,  e insetzte. In  de r  
fo lgenden  w irtschaftlichen  N euzeit b rech en  de r 
H a n se b u n d  und  dam it die a lte  F o rm  d e r  O s tse e 
w irtschaft zu sam m en : D ie  w irtschaftlichen  S ta d t 
g renzen  w erden  zu S taa tsg ren zen  und  sp ä te r  zu 
R eichsg renzen  u n te r  F o rtfa ll  a ller v e rk e h rs h e m m e n 
den  S ch ran k en  (Zoll, Akzise, N ie d e r la g e re c h te  
usw.), die so lange  de r N a h ru n g s id e e  des zünftle- 
risch g e o rd n e ten  W ir tsch a f ts leb en s  als F ö rd e r u n g s 
system  g ed ien t ha tten . D ie  einst so zah lre ichen  
H ä fen  de r H anseze it  sinken  g ro ß en te i ls  zu Z u 
b r in g e rh ä fen  o d e r  zur vo lls tänd igen  U n b e d e u tu n g  
he rab . U n te r  den  w enigen, die sich zu b e h a u p te n  
wissen, g e lan g  es S te ttin  nunm ehr, die V o r r a n g 
ste llung  an  de r d eu tschen  O stseeküste  e inzunehm en . 
U n te r  U m g e h u n g  des Z w ischenhande ls  w erd en  von 
S te ttin  aus d irek te  V e rk e h rsb e d in g u n g e n  m it a n 
d eren  L än d e rn  an g ek n ü p ft ,  w as d a d u rc h  e rm ög lich t 
w ird, d a ß  das W ettb ew erb sp ro b lem , das  G esetz 
d e r  g e r in g s ten  K osten , dem  S te t t in e r  H a fe n  neue  
W e g e  und  Ziele weist.

D ie  v e rk eh rsg eo g rap h isch e  G unst d e r  L ag e  
S te ttin s  k an n  sich im  G eist d iese r  n eu en  W ir t 
schaftsau ffassung  erst r ich tig  en tfa lten ; d en n  e n t 
scheidend  für die V e rk e h rsb e d e u tu n g  des m o d e rn e n
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Seehafens s i n d : das w irtschaftliche  H in te r lan d , die 
V e rk eh rsw eg e  in ihm , de r  techn ische  H afen au sb au , 
also die B esch leun igung  des G üterum sch lages , und  
d ie  zurückgezogene  U ferlage , die es dem  g r o ß r ä u 
m ig en  Seeschiff ges ta tte t,  im  W ettb ew erb  m it E is e n 
b a h n  und  K a h n  m it de r  b innen länd ischen  G ü te r 
w elt in V e rb in d u n g  zu tre ten . H a t te n  die R e g ie 
ru n g s m a ß n a h m e n  d e r  b e iden  g rö ß te n  deu tschen  
M erkan til is ten  — F ried r ich  W ilhe lm  I. und  Fried- 
d ich  des G ro ß e n  — die G ru n d lag en  fü r  die m o 
d e rn e  V erk eh rsen tw ick lu n g  des S te t tine r  H afen s  
geschaffen , so setzte  für S te ttin  ebenso  wie fü r  die

S te ttiner  H afen s  n ach g esp ü r t  w erden  soll, n u r  noch 
auf eines h ingew iesen  w erden  m u ß , um  der heu tigen  
Seehafenste llung  S te ttins ge rech t zu w erd en : D as 
ist die v e rän d e r te  W ettb ew erb s lag e  des S tettiner 
H afen s  seit V ersailles.

F a s t  m öch te  es so scheinen, als s tünde  die 
h eu tige  V erkeh rsw ir tschaft vor neuen  Evolutionen, 
wie sie das A u fd äm m ern  eines frühkap ita lis tischen  
Z e ita lte rs  m it sich b rach te . Z w ar ist n ich t zu b e 
stre iten , d a ß  als F o lg e  des W eltk rieges  a l l g e m e i n  
eine N eu o rien tie ru n g  des V erk eh rs leb en s  zu b eo b 
ach ten  ist, d ie  sich ab e r  led ig lich  auf die W iederge-

Getreideumschlag im Freihafen.

N o rd se e h ä fe n  ein rap id e r  A ufschw ung  ein, als nach  
de r R e ic h sg rü n d u n g  im  Ja h re  1871 D eu tsch lan d  
seine A u ß en h an d e lss te l lu n g  m äch tig  a u sb au te  und  
d e r  fü r  das  jü n g e re  W ir tsch a f ts leb en  en tsche idende  
U e b e rg a n g  vom  A g ra r-  zum  In d u s tr ie s taa t  gew ag t 
w urde . Als H ö h e p u n k t  d ieser  V erkeh rsen tw ick lung  
pfleg t m a n  das J a h r  1913 zu nennen , in dem  rund  
6000 Seeschiffe  m it 7,6 M illionen N cb m . R a u m g e 
ha lt  den  S te t t in e r  H a fe n  anliefen, die 4,2 M illionen 
to G ü te r  b ra c h te n  und  ru n d  2 M illionen to G ü te r  
ausführten , w as also einen seew ärtigen  G ü te ru m 
sch lag  von m e h r  als 6 M illionen to ausm ach t.

D ie  o rg an isa to r isch e  D u rc h fü h ru n g  d ieser Ver- 
K ehrsbew ältigung  d u rch  S chaffung  von B a h n a n 
lagen , d u rch  E rö f fn u n g  des F re iha fens , d u rch  den 
sp ä te ren  A u sb au  e iner b e so n d e ren  M a s se n g u tu m 
sch lagsste lle  usw. ist bere its  in e inem  A rtike l des 
V erfa sse rs  in N u m m e r  17 des „ O s ts e e -H a n d e ls “ g e 
sch ildert w orden , so d a ß  in d iesem  Z u sam m en h an g ,  
wo d en  a llgem einen  E n tw ick lu n g s ten d en zen  des

w innung  a lte r  und  das A ufsuchen  neuer ° ^ r t-
gungs- und  A b sa tzgeb ie te  b e sch rän k t,  wozu die 
schaftlichen  S tru k tu rw an d lu n g en  in E u ro p a r̂ en , 
U eb e rsee  zwingen. V on  e iner g rundsä tz lichen
d en zänderung , wie f rü h e r  be im  U e b e rg a n g
Lokal- zum  W eltv e rk eh r ,  kan n  ab e r  keine ne 
sein. D ie  dem  S te t tine r  H a fen  neu aufgezw  » n . 
W e ttb ew erb s lag e  ha t wohl k risenhafte  k r s c  ^ ers 
g en  zur Fo lge , die ih re  U rsach en  in den  jes , en 
s ta rk en  V e rsch ieb u n g en  im no rdos teu rop  
T e ilg eb ie t  de r  W eltw irtschaft haben , die a e  ̂ unC] 
A n laß  zu ü b e r tr ieb en en  B efü rch tu n g en  ö e :*,, w ir t- 
d u rch au s  zu d e r  H o ffn u n g  berech tigen , c a ^  
schaftliche  E in s ich t ü b e r  politische n
siegen  wird. .

U n te r  Z u g ru n d e le g u n g  de r G e s e t z m ä ß i g k ^ ^  
die das  m o d e rn e  V e rk eh rs leb en  regeln, 1S ^ s 
als b e g ü n s t ig te r  H afenp la tz  anzusprec  en^  einem 
allein  d u rch  seine g eo g rap h isch e  , a ^ e ..t r -e^  er-
w e iträum igen  ag ra r isch en  und  m
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schlossenen P lin terland. W ird  dieses H in te r lan d  
doch  d u rch  die O der, ih r N eb en f lu ß -  und  K a n a l
system  und  du rch  das zentrale  R e ic h sb a h n v e rk e h rs 
netz, m it dem  Stettin  n eben  d irek ten  E ise n b a h n v e r 
b indungen  über das n u r  135 km en tfern t liegende 
B erlin  ve rb u n d en  ist, v e rkeh rs techn isch  auf das 
beste  aufgesch lossen . D azu  kom m en  die Vervoll- 
kom m u n g en  des techn ischen  H afen au sb au es ,  die

die K osten  des V erk eh rs  ist auch  die k ilom etrische  
E n tfe rn u n g  geb lieben , so leicht sie au ch  du rch  
ta r ifa r ische  M a ß n a h m e n  w ettg em ach t w erd en  kann . 
E n tfem u n g sk ilo m e tr isch  ist a b e r  de r  S te ttiner  
H afen , wie ein B lick auf die L a n d k a r te  lehrt, de r  
b egünstig te  Seehafen  im  S ch n it tpunk t de r  see- und  
b innenw ärtigen  V erk eh rsw eg e  des O stseegeb ie tes . 
D ie  W ied e rg esu n d u n g  des S te t tine r  V e rk eh rs  s teh t

Stettin, Blick durch den Torbogen in ein Hafenbecken.

j^ rb e s s e ru n g e n  d e r  S e e s t ra ß e  S te t t in — Swine-
Anl ^em N o rm alsch iff  des W e ltv e rk eh rs  das
p o ia.ufen des S te t tine r  H afen s  g e s ta t te n  sollen, tarif- 

itischc M a ß n a h m e n  a llgem einer A rt usw. 
bew u6 £ ru n d sätzlichen F ak to ren ,  die die W ett-  
terj er^ s â &e eines S eehafens  beeinflussen , also H in- 
Verk- ’ techn ischer  H a fe n a u sb a u  und  seew ärtiger  
halt lnc*un£ sweg, h ab en  u n v e rän d e r te  G ü ltigkeit be- 
v0r ei?’ U n d das W e ttb ew erb sp ro b lem  ist nach  wie 

ein K osten p ro b lem  geb lieben . G ru n d leg en d  fü r

d em n ach  im engsten  Z u sa m m e n h a n g  m it d e r  k ü n f 
tig en  T a r ifg e s ta l tu n g  im H in te r la n d  un d  zw ar v o r 
nehm lich  de r  de r  R e ich sb ah n , d a  d e r  V orzug  b illiger 
W a sse r tra n sp o r te  d u rch  ein na tü r liches, a lle rd ings 
noch  e rheb lich  au sb a u b e d ü rf t ig e s  W a sse rs tra ß e n n e tz  
konkurrenz los  im O sten  von E u ro p a  fü r  S te ttin  
g e g e b e n  ist.

Z w ar ha t S te ttin  u n te r  a llen  deu tsch en  S eehäfen  
d u rch  den  ung lück lichen  A u sg a n g  des K rieg es  am  
m eisten  gelitten , w as am  deu tlichs ten  d a d u rc h  zum

.............. ............... .
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A u sdruck  kom m t, d a ß  im Ja h re  1927 erst 65 o/o des 
U m sch lag es  von 1913 erre ich t w urden, w äh ren d  
z. B. H a m b u rg  den  vollen F r ied en su m sch lag  w ieder 
aufzuw eisen ha t. T ro tzd em  sprich t es fü r  die n a 
tu rg eg eb en e  L e is tungsfäh igke it  d ieses H afens , w enn 
m a n  die V erkehrsz iffe rn  e in iger V o rk r ieg s jah re  m it 
denen  de r N achk riegsze it  in V erg le ich  setzt und  
h ierbe i berücksich tig t,  d a ß  trotz n euer  G renzb il
dung , po ln ischer In fla tion  u n d  E isen b ah n ta r ifp o li t ik  
V e rk eh rse rg eb n isse  w ie in  den  J a h re n  1923, 1925 
und  1926 e rre ich t w u rd e n :

Stettins seewärtiger Schiffs- und 
in einigen Jahren der Vor- und

Güterverkehr
Nachkriegszeit.

Jahr Angekommene' Schiffe 
Zahl cbm NR

Gesamtgüter
umschlag

1911 5569 6 909 298 5 589 336
1912 5496 6 558 286 5 434 654
1913 5926 7 553331 6 245 538
1919 1571 2 080 341 1 169 595
1921 2585 2 731 854 1 521 760
1^23 3227 6 272 962 4 300 642 •
1925 3936 5 726 115 4165 330
1926 5170 7 621 534 5 786 972
1927 4160 5 566 092 4 015 777

Oderverkehr im Laufe der Jahrhunderte.
V on D ip l.-H d l.  D r. F . S

V erk eh rsg esch ich te  eines S trom es ist zugleich 
politische u n d  K u ltu rg esch ich te  des L andes , das  e r 
durch fließ t,  und , da  alle zeitlichen E re ig n isse  sich 
auf b es t im m tem  E rd ra u m  absp ie len  m üssen , zu 
gleich  au ch  das E rg e b n is  de r  g eo g rap h isch en  L a g e 
bez iehungen  und  d e r  g e sa m te n  p h y s isch -g eo g rap h i
schen  R a u m g e s ta l tu n g  de r dem  F lu ß  b en a c h b a r te n  
G ebiete.

Schon  v o r g e s c h i c h t l i c h e  W a n d e rs t ra ß e n
— kreuz un d  qu e r  d u rch  M itte leu ro p a  fü h ren d  — , 
b e rü h r te n  den  O d e rs t ro m ; den n  im  sch lesischen  
O b erlau f  h a t  de r  w aldfeindliche, f ru ch tb a re  Löß- 
b o d en  dem  M enschen  die m it unzu re ichenden  W e r k 
zeugen  besonders  schw ere  R o d e a rb e i t  ab g en o m m en  
o d e r  zum m indes ten  erle ich tert,  un d  im  m itt le ren  
u nd  u n te ren  Teil w a r  das  s ilberne  B an d  des W a s s e r 
laufs im  w ald re ichen  G ebiet oft g en u g  de r W e g 
w eiser fü r  w a n d e rn d e  V ö lkerscharen . D en n o ch  ha t 
in  d e r  f r ü h g e s c h i c h t l i c h  e n  Z e i t  de r  wilde, 
u n b ä n d ig e  S trom , de r  im  n o rd d eu tsch en  G elände  
d e r  U rs t ro m tä le r  n u r  w enige, g u t ü b e rsch re itb a re  
S tellen  b e saß ,  den  V e rk e h r  m e h r  in seine N a c h b a r 
schaft als auf sich se lbst gezogen, d a  er — leicht 
au su fern d  und  w indungsre ich  — auch  die U fe r  u n 
te rw usch  und  d u rch  zu sam m en g eb ro ch en e  W ä ld e r  
wie d u rch  an g esch w em m te  S a n d b a rre n  so viele H in 
dern isse  im  e igenen  B ett anhäufte ,  d a ß  e r  selbst 
fü r  besche idenen  L o k a lv e rk eh r  k a u m  le is tungsfäh ig  
w ar.

Z u  d iesen  n a tü r lich en  k am en  noch  H em m n isse  
d u c h ' M en sch en h an d . S chon  die e rs ten  U rk u n d e n  
e iner O d ersch if fah rt  sp rechen  davon, d a ß  F u r te n  - 
u n d  In se lb ild u n g  an  g ee ig n e ten  S te llen  zum E in b a u  
von  W e h r e n u n d  S t a u b e c k e n  a n g e re g t  h ä t t e n : 
N ich t n u r  d e r  T a lfa h r t  unbequem , d a  sie die 
g ü n s tig e  W elle  n ich t auszunü tzen  g e s ta t te ten  und  da 
die Schiffe be im  ITerab lassen  häu fig  ze rb rachen  
o d e r  einen T eil ih re r  k o s tb a ren  L a d u n g  verlo ren  — 
w aren  diese E in b a u te n  auch  d e r  B e rg fa h r t  d a 
m alige r  Z eit ä u ß e rs t  h inderlich , da  die Schiffe u n te r  
g ro ß e m  Z eitverlus t an  W in d en  von 8 — 10 M e n 
s c h e n k r ä f t e n  h o ch gezogen  w erden  m u ß te n .  Ja, 
d iese auf engs ten  R a u m  b esch rän k te ,  in p r iv a t
w irtschaftlichem  In te re sse  e ingerich te te  A usn u tzu n g  ■ 
de r W asse rk ra f t  im  O ber- und  M itte llauf h em m te  
fü r  lange  Z eit die S ch iffah rt an  d e r  A u sw ertung  
d e r  ra u m v erb in d en d en  K ra ft  e iner so lchen  W a s s e r 
s t ra ß e  u n d  hielt in fo lgedessen  die E n tw ick e lu n g  zu 
g rö ß e re n  S ch iffg e fäß en  ja h rh u n d e r te la n g  h in tan . 
O bw ohl im m er e rneu t die B ese it igung  d e r  Stau-

i m o n ,  F ra n k fu r t  a. O.
w erke  u n d  W e h re  o d e r  w enigstens die Schaffung  
schm aler  D u rch fah rs te llen  fü r die nö tig s te  F lößere i 
g e fo rd e r t  w urde , d au e rte  es doch  bis 1856, ehe die 
le tz ten  a lten  W e h re  in Schlesien bese itig t w urden.

K ein  W u n d er ,  d a ß  auf e inem  solch unge- 
bänd ig ten , na tu rw ilden  S trom e die e rs ten  b eg lau b ig 
ten  Salzschiffe, die 1211, ü ber  den  L okalverkehr 
h inaus, Salz von L ebus n ach  dem  K loste r  Leubus 
be i Parchw itz  ho len  m u ß ten ,  n ach  Prof. P a r t s c h s  
B e rech n u n g  höchstens 10 t laden  k o n n te n ;  u n d  
dies zu e iner Zeit, als d e r  L a n d s tra ß e n -F e rn v e rk e h i  
schon in h o h e r  B lüte  stand.. D azu  w urde  de r kaum  
beg in n en d e  O d e r  v e r  k e h  r im R a h m e n  d e r  m itte l
alterlich  b eg renz ten  Lokalpo litik  noch  k ü n s t l i c h  
e i n g e s c h r ä n k t ,  indem  sich die einzelnen Städte 
W asserzölle , N ied e r lag srech te  und  an d e re  H a n d e ls 
und  V erkeh rsp r iv ileg ien  ü b e r t ra g e n  ließen  — I' r a n k -  
fu rt — 1253 als S tad t an e rk an n t — am  m ittleren 
O derlau f  b ean sp ru ch te  für einen ansehn lichen  T en  
d e r O d e r  das V o rrech t de r  a llein igen Schiffahrt so
wie es B reslau  — 1261 S tad t g ew o rd en  — für che 
o b e re  und  S te ttin  — seit 1243 S tad t — fü r die
un te re  O d er  ta ten . D a ß  sich diese In te ressenkre ise  
zu W asse r  u n d  zu L an d e  — O b jek te  an d au ern d er  
F e h d e n  — häu fig  überschn itten , ist n u r  allzu b e 
k an n t und  vers tänd lich , w enn  m an  sich v e rg eg en 
w ärtig t,  d a ß  diese S täd te  m it jew eiligem  Schw anken 
ih re r  po litischen  und  w irtschaftlichen  M ach ten tla  
tu n g  m e h r  o der  w en iger k raftvoll auf G rund  des 
ihnen  zugesicherten  R ech ts  des S traß en zw an g s  a e 
K aufleu te  zw ingen konn ten , selbst von weit a 
l iegenden  S tra ß e n  ih ren  W eg  ü b e r  die bevorzug 
S tad t zu w ählen . V on d ieser e igen tüm lichen  r^ t| e 
a lte rl ichen  V erk eh rsb ee in f lu ssu n g  w urde  die ’
welche die L in ien  s tä rk s ten  V erk eh rs  oft n 
kreuzte , schw erer be tro ffen  als die L a n
S t r a ß e n ,  die ja  als E rg e b n is  des dam aligen  m 
t e ieu ropä ischen  H an d e ls  in dessen  H au p tr ich tu i » 
verliefen. M an  denke  n u r  an  die fast senkrec: 
zur E lb e  u n d  O d e r  am  m itte ldeu tschen  G eb irgsra  
en tlang  lau fen d en  W e s t-O s ts tra ß e n .  D ie ^
„ H o h e “ und  „ N ie d e re  L a n d s t r a ß e “ , die von  ? w  
d e rn  ü b e r  Köln, T h ü r in g e n  nach  Breslau, iv ia  n 
und  am  K arp a th en w a ll  en tlan g  nach  dem  Schwai . 
M eer fü h r ten  o d e r  die das  fes te  G elände  des _
sehen  L an d rü ck en s  b en u tzende  n o rd d eu tsch e  ^ 
Straße, von  denen  jede  fü r  sich dem  A usgleic 
g rö ß te n  W ir tsc h a f ts sp a n n u n g  zw ischen dem  gew - ^
lieh fo r tg e sch r i t ten en  W e s te u ro p a  e n̂(rlbelc:>:r|0st ' 
d em  w esentlich  a n d e re  P ro d u k te  lie fernden  u
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bezvv. N o rd o s t-E u ro p a  andere rse its  d ienten. M u ß te  
n icht bei so lcher L age  d e r  D in g e  ein w e itsch au en 
der P lan  ve rfrüh t sein, de r  die fü r k le inste  L as ten  
b e fa h rb a re  O d er  du rch  eine künstliche  K a n a lv e r
b in d u n g  m it de r  M arch  und  D o n au  in die N W — SO- 
V erk eh rsd iag o n a le  E u ro p a s  e inbeziehen w ollte? 
D en n  kurze Zeit darauf, n ach d em  noch  K arl IV. 
im 14. J a h rh u n d e r t  B res lau  zum  Z en tra lp u n k t des 
nord ischen , po ln ischen  und  levantin ischen  H an d els  
auszubauen  b eabsich tig t hatte , ga lt  d iese schlesische 
H an d e lsm e tro p o le  am  O d ers tro m  schon 1438 als 
„e ine  S tad t, die ihre  W a re n  vornehm lich  zu L an d e  
fo r tsch a ff t“ .

D ie  z w e i t e  E p o c h e  d e s  O d e r v e r k e h r s  
w urde  eingeleite t du rch  ein w eltgesch ich tliches E r 
eignis von g rö ß te r  B ed eu tu n g  fü r  die europä ische  
V e rk e h rs s tru k tu r :  die E n t d e c k u n g  A m e r i k a s  
(1.492). Sie w andelte  m it jenem  dem  fo lgenden  Z e i t 
a lte r  e igen tüm lichen  Z u g  n ach  U eb ersee  — la n g 
sam  ab e r  g rün d lich  — die b ish e r  zen tra le  L age  
m an ch e r  eu ropäischen  B innengeb ie te  in eine R a n d 
lage und  u m g ek eh r t  die b isherige  R a n d k ü s te n la g e  
der N o rd seeg eb ie te  in die vorte ilhafte re  zentrale  
L age  im neuen 'W eltverkehrsnetz  um . D ie  V e rk e h r s 
zentren ve rschoben  sich von den  d u rch  die T ü rk e n  
b ed ro h ten  B alkan- und  K a rp a th e n lä n d e rn  zur 
W asse rk an te  und  von B reslau  nach  Leipzig  und 
H am b u rg ,  so d a ß  B arth e l S te in  schon  1512 den  
V erlust de r  H an d e lsb lü te  B reslaus b ek lag en  m u ß te .  
U m so m eh r  ve rschärf te  sich de r  W e ttk a m p f  de r  
O d ers täd te  u m  die M onopol- und  Schlüssels te llung  
am  S trom  un d  die H e rrsch a f t  auf ihm. E in  o ffener 
H an d e lsk rieg  en tb ran n te  zw ischen d en  drei g ro ß e n  
und vielen k le ineren  R iv a le n : S täd te  w u rd en  b e 
lagert, Schiffe g ep lü n d e r t ,  Zölle ins M aß lose  g e 
s te igert; de r  V e rk e h r  w urde  zunächst au f gew isse 
S trom strecken, ba ld  auf bes t im m te  W aren , ze it
weilig auf se lb s tänd ige  K aufleu te  für T ra n sp o r t  ih re r  
eigenen und  n ich t f rem d e r  W a re n  besch rän k t,  so 
daß  nach  d em  W o rt  eines G ew äh rsm an n es  1530 
»niem and sich aufs W asse r  w ag en  w ollte“ !

D ieser  B ruderzw ist — auf dem  H in te rg ru n d  
verkehrsgesch ich tlich  revo lu tion ie render E re ig n isse  
7~ v e ran laß te  den  K urfü rs ten  von B ra n d e n b u rg  1574 
den E l b e s t r o m  u n te r  E r le ic h te ru n g  d e r  Z o ll
lasten und  a n d e re r  S ch if fah rtshem m nisse  dem  
D u rch g an g sv e rk eh r  zu ö f f n e n ,  so d a ß  zum e rs ten  
jVfale ein a n d e re r  d eu tsch e r  S trom  in w irk liche 
^ o n k u rren z  m it d e r  O d e r  und  den  L a n d s tr a ß e n  als 
raditionellen  V erk eh rsm itte ln  tra t.  T a tsäch l ich  wur- 

^en bald  viele W a re n  von B reslau  auf de r  „ H o h e n  
and S traße“ n a c h  M a g d e b u rg  und  von  d a  zu 
ehiff zu dem  sich schnell zum  Seehafen  entw ickeln- 
^n H a m b u rg  versendet. Als n ach  B ese it ig u n g  d e r  

e rg rö ß ten  H em m n isse  eine e inheitliche W asser-  
^.raß e  von de r E lb e  bis zur m itt le ren  S p ree  du rch  
Q e H avel a u sg eb au t w ar, w ar  das  w estm ärk ische  
ScKi-let ^ er H a m b u rg  m it dem  lan g sam  sich er- 
q u eß en d en  W e ltm a rk t  v e rbunden . D ie  konse- 
^ e n t e  D u rc h fü h ru n g  dieses G ed an k en s  e iner 
l ;y p Serd ia gona le  von H a m b u rg  zur O der, die schon 
J  v° n  e iner K om m ission  fü r  a u s fü h rb a r  e rk lä r t  

rden w ar, w urde  im  letzten A ug en b lick  u n te r  
geynniö fachen  V o rw än d en  von  F ra n k fu r t  zu F a ll 
Üci racht, das m it a lle r  M ach t aus e igenw irtschaft-  
y e f 11 G ründen  die A usfü llung  d e r  n u r  25 k m  langen  

^eh rsb rü ck e  zw ischen Spree  und  O d e r  v e rh in 

dern  wollte, da  d ieser neue K analw eg  die Schiffe 
m it ih ren  K aufleu ten  u n d  W a re n  südlich  von  F ran k -  
furt ab  und  auf M üllro se— F in k en h ee rd  h in lenken  
s o l l te ! G erad e  dam als  verfo lg te  d iese S tad t,  die 
nach  V erlus t d e r  O dersch iffah rtsp riv ileg ien  (1571 
gleichzeitig  m it S te ttin ) ih re  S te llung  b ed ro h t  sah, 
den  P lan , au f G rund  ih re r  vorzüglichen  B rü ck en lag e  
im  N etz der L an d v erk eh rsw eg e  m it deren  H ilfe  
ih re  M essen  zu einem  in te rna tiona len  M ark t a u sz u 
bauen .

D ie  V e rk eh rse rfo lg e  auf d em  geöffne ten  E l b 
strom  und  ein B lick auf die L a n d k a r te  ze ig ten  d e m  
K urfü rs ten  die N o tw end igke it  des D u rch s tich s  de r  
schm alen  L a n d b rü c k e  zwischen Spree  u n d  O der, 
zumal d a  h ierm it eine d u rch g eh en d e  W a ss e rs tra ß e  
von H a m b u rg  ü b e r  Berlin  bis B res lau  geschaffen  
w urde. G efö rdert und  besch leun ig t w urde  diese 
E n tw ick e lu n g  d u rch  den  D re iß ig jä h r ig e n  K rieg , der 
.die U nsicherhe it  auf den  an  un d  fü r  sich sch lech ten  
L a n d s tra ß e n  e rh ö h te  u n d  m an ch e  W a re n  auf die 
n icht so s ta rk  von K rieg sh ee ren  h e im gesuch ten  
W a ss e rs tra ß e n  verwies. 1669 w urde  d e r  „n eu e  
G ra b e n “ als „ F .r  i e d r i e h  - W i l h e l m  - K  a n a l ?  
eröffnet. E in  w irtschaftlicher E r fo lg  fü r  das o bere  
O d erlan d  zeigte sich b a ld  darin , d a ß  z. B. B reslau  
Spezerei- und  K olon ia lw aren  zum  Leidw esen  D a n 
zigs 15 o/o b illiger als d ieses nach  U n g a rn  liefern  
konn te . D es  w eiteren  t ru g  d e r  neu e  K an al m it 
se inem  A nreiz zur v e rm eh rten  Sch iffah rt bei 
g rö ß e re m  V erk eh rsb e re ich  m e h r  als b ishe rige  k u r 
fürstliche  V e ro rd n u n g e n  zur A u fh eb u n g  v e rk e h rs 
h em m en d e r  W e h re  un d  zur V e rr in g e ru n g  d e r  Zölle  
be i;  ja, m a n  ve rs tieg  sich m it ju b e ln d em  Stolz 
ü b e r  das  E r re ic h te  so g a r  in den  ab e rm a ls  v e r 
f rü h ten  G ed an k en  e iner W a ss e r s t r a ß e  zw ischen 
O d e r—o b ere  E lb e — D o n au  einerseits  u n d  O d e r— 
M a rc h — D o n au  andererse its .  F re ilich  ergebnislos , 
zum al da  ängs tliche  G em ü te r  befü rch te ten , „ d a ß  
die D o n a u  zu ih rem  e igenen  N ach te il  in die E lb e  
v e rk eh re t w e rd e “ .

D a s  n äch s te  J a h rh u n d e r t  b ra c h te  einen- b e d e u t
sam en  p o l i t i s c h e n  W a n d e l  i n  O s t d e u t s c h 
l a n d :  W ä h re n d  das O d e rg eb ie t  in se inem  M itte l
stück  von a l te rsh e r  K e rn g eb ie t  des b ran d en b u rg isch -  
p reu ß isch en  S taa ts  gew esen  w ar, w u rd en  de r O b e r 
und  U n te r lau f  ers t jetzt politisch  m it P re u ß e n  v e r 
einigt. 1720 w urde  das b ish e r  schw edische V o r 
p om m ern , 1742 Schlesien von O este rre ich  e rw o rb en  
un d  1763 zum  letzten  M al als p re u ß isc h e r  Besitz 
a n e r k a n n t : D am it  rück te  d e r  S tro m  in ein  fo r tg e 
schrittenes S tad iu m  w irtschaftlicher E rsc h l ie ß u n g ,  
das ü b e rh a u p t ers t die G ru n d lag e  zu e ine r  e in h e i t
lichen W a ss e rs tra ß e  g ew ährte .  D iese  v e rä n d e r te n  
V erhä ltn isse  w e itschauenden  B licks zum  B esten  de r 
O d ersch if fah rt  au sgenü tz t zu haben , ist das  V e r 
d ienst des g rö ß te n  K u ltu r fö rd e re rs  d e r  O stm ark , 
F r ied rich s  des G roßen . Schon  w äh ren d  d e r  W ir re n  
des S ieb en jäh rig en  K rieges  b au te  e r d en  F in o w - 
k an a l  (1740/42) von de r H av e l zur O d e r ;  als er 
1772 du rch  die ers te  T e ilu n g  Po lens W e s tp re u ß e n  
u nd  den  N etzed is trik t,  a ltes  d eu tsches  A n s ie d lu n g s 
gebie t, w iedererw arb , v e rb a n d  e r g le ichzeitig  m it 
de r  K o lon is ie rung  des W arth e -  u n d  N e tzeb ru ch s  
seine östlichen  m it den  m itt le ren  L an d es te i len  au ch  
auf d e m  W asse rw eg e  d u rch  den  B ra h e — B ro m 
b e rg e r  K an a l (1774) u n d  erm ög lich te  so eine S ch iff
fah r t  von d e r  E lb e  ü b e r  d ie O d e r  und  W eichse l bis



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

ins F r isch e  H aff, nach  K ön igsberg . N a c h  seinen 
P länen  b au te  sein N ach fo lg e r  n eb en  de r K lodnitz 
e inen Seitenkana l von Cosel nach  Gleiwitz, wo 
g e rad e  dam als  de r  ers te  K oksofen  und  die von 
G oethe  bew u n d er ten  m o d e rn s ten  Z ink- un d  E is e n 
h ü ttenw erke  en ts tanden .

S oba ld  nach  den  heftigen  K riegen  1763 der 
ganze  sch iffbare  O d ers tro m  in  se iner H a n d  v e r 
ein ig t w ar, g in g  F r ied r ich  d e r  G ro ß e  sofort an  
die A u sfü h ru n g  einer e i n h e i t l i c h e n  O d e r 
r e g u l i e r u n g .  E r  n a h m  zum ers ten  M al m u tig  
den  K am p f g eg en  die U n g u n s t  der na tü r lichen  V e r 
hä ltn isse  auf, die ja  die O der bis h eu te  zu einem! 
k rän k e ln d en  D ase in  im  W ir tsch af ts leb en  v e ru r te i l
ten. D u rc h  die schon 1746 beg o n n en e  U r b a r 
m ach u n g  des O d e rb ru ch s  g e lan g  es ihm , die G e 
walt des S trom es — Wenn nicht zu b rechen , so 
doch  in  Fesse ln  zu legen.

So zeigt d iese zweite E p o c h e  der V e rk e h rsg e 
sch ich te  des O d ers tro m s auf dem  H in te rg ru n d  w e lt
gesch ich tl icher E re ig n isse  an fangs  den  g rö ß te n  T ie f 
s tand  und sch ließ lich  einen u n g e a h n te n  A u f
sch w u n g : D e r  S trom , de r  im  Z e ita lte r  de r  E n t 
deck u n g en  noch  im  B an n e  m itte la lte r l icher po liti
scher u n d  V e rk e h rsh e m m u n g e n  n ich t einm al eine 
d u rch g eh en d e  S ch iffahrt vom  O ber- zum  U n te r lau f  
b esaß , w ar am  E n d e  des 18. Ja h rh u n d e r ts  als der 
bis heu te  einzige, in se iner g an zen  sch iffbaren  L än g e  
re in  p re u ß isc h e r  S tro m  — zwar selbst noch  w enig  
au sg eb au t,  ab e r  doch  fü r  dam aliges  V e rk e h rs b e 
dürfn is  le is tungsfäh ig  g en u g  — d u rch  V erb in d u n g  
m it N ach b a rf lü s sen  un d  den  ve rsch iedens ten  B uch ten  
zweier M eere  zu e iner m itte leu ropä ischen  V e rk e h r s 
a d e r  gew o rd en  und  h a tte  als das  d a m a l s  f o r t g e 
s c h r i t t e n s t e  V e r k e h r s s y s t e m  in w eitem  
V o rsp ru n g  vor dem  süd- und  w estdeu tschen  W a s s e r 
s traßenne tz  en tsch ieden  den  w eites ten  A k tionsrad iu s  
aufzuweisen.

D ie  d ritte  P e r io d e  in d e r  E n tw ick e lu n g  der 
O der zur m o d ern en  S ch if fah r ts s traß e  b e g a n n  — wie 
die zweite — m it e inem  R ü ck sch lag  im  K am p f m it 
ä u ß e re n  revo lu tion ierenden  V erk eh rsm äch ten .  D as  
E n d e  des 18. J a h rh u n d e r ts  b rach te  die e rs ten  
„ C h a u s s e e n “ und  verlieh  dam it dem  priva ten  
F u h rw erk sb e tr ieb  un d  de r  s taa tl icherse its  g e fö rd e r 
ten  P o s t k u t s c h e  fü r  Ja h rze h n te  eine a u ß e r o r 
dentlich  hohe  B ed eu tu n g . W ä h re n d  im  18. J a h r 
h undert zum  T ra n sp o r t  g e ra d e  schw erer, m ass ig e r  
W aren , be i denen  es auf Schnelligkeit n icht ankam , 
die O der vor den  sch lech ten  L a n d s tr a ß e n  bevorzug t 
w urde, t r a t  jetz t im a llgem einen  w ieder ein Ab- 
w an d em  auf den  schnelle ren  un d  w en ig e r  G efah ren  
ausgesetz ten  L a n d s tra ß e n tra n s p o r t  ein. D o ch  h a b e n  
wir auch  Beweise w ertvoller E rg ä n z u n g  b e id e r  V e r 
kehrsm itte l u n d  ih re r  a n re g e n d e n  W irk u n g  zu e r 
h ö h te r  P roduk tion . D ie W a ld e n b u rg e r  K ohle  d ra n g  
auf der n eu e rb au ten  „ S te in k o h le n s tra ß e “ nach  dem  
O derhafen  M altsch, d e r  d a d u rc h  einen b e d eu tsam en  
A ufschw ung erlebte, und  dan n  auf dem  W asse rw eg  
sogar bis H a m b u rg  vor, erw eiterte  d a n k  d e r  gu ten  
Z u g a n g ss t ra ß e  zur O d er  ih r  A bsa tzgeb ie t  u n d  e rfu h r  
von 1776 bis 1782 eine P ro d u k tio n ss te ig e ru n g  von 
280 Prozent.

• ^  da rau f  schien es, als ob alle L an d v erk eh rs-
m ittel fü r  im m er von der O dersch if fah rt übertroffjen.'

\cr' a Ŝ zum ers ten  M al d e r  D a m p  f ein
öcü itt,  nam ens „K ronp rinzess in  E l i s a b e th “ (23 P S ) ,

— allerd ings bis 1835 das einzige — von S te ttin  
aus s trom auf tr ieb  und  die R e ised au e r  bedeu tend  
verkürzte . In  den v ierz iger Ja h ren  b lüh te  ein reger 
Schiffsverkehr. F ü r  die 17— 24 täg ig e  F a h r t  von 
B reslau  nach  H a m b u rg  und  u m g ek eh r t  g ing  in 
jed e r  R ich tu n g  jeden  M ittw och und  S o n n ab en d  je 
ein F a h rz e u g  a b ;  viele E x t r a j a c h t e i n  b e fr ied ig 
ten  den  au ß e ro rd en t lich en  B e d a rf ;  1844 sollen 3000 
K äh n e  s trom auf und  -ab d iesen  w ertvollen  V e rk e h rs 
d ienst geleiste t h ab en !  — D o ch  diese B lütezeit der 
O dersch iffah rt w ar n u r  von ku rze r  D auer , da  der 
D a m p f  als neuzeitliche A n tr ieb sk ra f t  d a s  m oderne  
L an d v erk eh rsm itte l  ins L eben  rief, das bis heute  
de r  g rö ß te  K o n k u rren t fü r  die B innensch iffahrt 
blieb. D ie  N i e d e r s c h l e s i s c h - m ä r k i s c h e  
E i s e n b a h n  versetz te  ab  1846 de r  O dersch iffahrt 
einen schw eren  S ch lag  dadurch , d a ß  sie von 1851 
bis 1858 etw a zwei D rit te l de r  g e sam ten  G ü te r t ra n s 
po rte  an  sich zog : S ta t t  d a ß  sich beide  V e rk e h rs 
m itte l zum N u tzen  de r  V olksw irtschaft e rgänz ten  — 
wie einst Sch iffahrt und  L a n d s tra ß e  — , g laub te  
m an, ab g eseh en  von relativ  hohen  W asserzöllen , im 
b eg in n en d en  E isen b ah n ze ita l te r  die W a sse rs tra ß e n  
en tb eh ren  zu können , da  m a n  dam als  — wie oft 
noch  heu te  —- in de r  P rax is  n ich t die B edeu tung  
eines ren tab len  Z u b rin g e rs  fü r  ein an d e res  V e r
kehrsm itte l r ich tig  e inzuschätzen  w ußte . V ielm ehr 
setzte ein e rb i t te r te r  W e t t k a m p f  um  die T r a n s 
po rte  des eben  au fb lühenden  obersch lesischen  In 
d u str iegeb ie tes  ein, dessen  w ich tigste  Bezugs- und 
A bsa tzw aren  M assen g ü te r  darste llen , die dem  V e r
d e rb en  n icht ausgesetzt, besonders  fü r  einen 
billigen, lan g sam eren  T ra n sp o r t  in F ra g e  kommen- 
D a  dieses noch  heu te  koh len re ichste  Indus tr iegeb ie t 
E u ro p a s  m eer- und  w e ltm ark tfe rn  im  ä u ß e rs te n  S ü d 
ostg ipfe l des R eiches liegt, ist die g esam te  b e h ö rd 
liche wie p riva te  F ö rd e ru n g  oder H e m m u n g  der 
O dersch if fah rt und  ih re r  K onkurrenz  im  19. J a h r 
h u n d e r t  und  in d e r  G egenw art un te r  dem  G esich ts
pu n k t de r  bes tm ög lichen  V erb in d u n g  dieses w e r t
vollen G ebie ts  m it dem  deu tschen  A bsatz- und  dem 
W eltm ark t  zu beurte ilen .

Jetzt w irken  an d e re  tre ib en d e  F a k to re n  als m 
den  v e rg an g en en  Ja h rh u n d e r te n  fü r den  i n n e r e n  
A u s b a u  d e r  O d e r  zur m o d ern en  V e rk e h rs 
s traß e .  Z u n äch s t w u rd e  die techn isch  schnell v e r 
vo llkom m net e E ise n b a h n  zum F ö rd e re r  ih re r  K o n 
kurrenz, indem  sie d iese zum  g le ichen  technischen 
A u sb au  ih re r  A n lag en  — na tü r liche  u n d  künstliche 
W a sse rs tra ß e n ,  H a fen g eb ie te  und  Sch iffsraum  "  
an reg te .  D ie du rchschn itt l iche  T rag fäh ig k e it  der 
K äh n e  bei M N W  ste igerte  sich von 25 t (1816) au 
75 t  (1842), 200 t (1880), 450— 600 t ( 19^ *
D am it g in g  n o tg e d ru n g e n  eine V e rb re i te ru n g  c e 
K anäle  un d  Sch leusen  H a n d  in H a n d .  1891 w ur 
de r  O d er-S p ree -K an a l  fü r 500 t L ad u n g  s ta tt c e s 
v e ra l te ten  F ried rich -W ilhe lm -K ana ls ,  1914 de r Gro  ̂
sch iffah rtsw eg  B erlin -S te tt in  fü r  Schifße m it u e 
600 t  (bis zum  P lau e r  M a ß k a h n )  n eb en  dem  F in°,.. 
K anal, 1915 die O der-W eichsel-{W asserstraße Ju
450 t-K ä h n e  au sg eb au t.  . , n

D e r  w eitere  A u sb au  s tand  u n te r  d em  Zeic 
fo lgenden  U n te rsch ie d s :  W ä h re n d  m a n  früher 
g en ü g en d  v o rh a n d e n e m  W a sse r  die Schiffahrt 
leben  m u ß te ,  w ar  n u n m e h r  die vo rn eh m ste  A u &a . ’ 
als V o rb e d in g u n g  fü r  eine reg e  Sch iffah rt das  m  ^ 
unzu re ichende  F a h r w a s s e r  s a c h g e m a
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r e g u l i e r e n .  Z u  diesem  Zw eck b eg rü n d e te  das 
neue D eu tsch e  R eich  1874 die „ O d e rs tro m b a u v e r 
w a ltu n g “ die den  ganzen  S trom  in E inze labschn itten  
teils kanalis ierte , teils m it B uhnen, D eichen , U eber-  
laufpoldern , teils m it m o d ern en  S taustufen , N a d e l 
w ehren, H a fen an lag en  und  Schleppzugschleusen , die 
N ach b arf lü sse  m it S tau b eck en  v e rsah  und  1888 
einen H ochw asse rm elded iens t schuf. O dervere ine  
und  „ O d e rb u n d “ un te rs tü tzen  das g ro ß e  W e rk  m it 
verdienstvollen  A n regungen . D ie  E rfo lg e  d ieser R e 
gu lie rungsarbe iten , gem essen  an  dem  u r s p rü n g 
lichen, v e rkeh rs techn ischen  R ü c k s ta n d  de r O d e r 
w asse rs traß e  zeigen sich deutlich  an  de r T a tsach e , 
d a ß  z. B. die g esam te  V erkeh rs le is tung  de r O d er  
1910 das 14 fache, d ag eg en  auf de r  W ese r  das 
8 fache, auf E lb e ,  M ärk ischen  .W asse rs traßen  und  
dem  R h e in  je das 9 fache  von 1875 b e trug .

A us diesem  v ie lversp rechenden  A nlauf und  dem  
bereits  E r re ic h te n  w urde  die O dersch if fah rt jäh  
durch  den  D i k t a t f r i e d e n  v o n  V e r s a i l l e s  
h erausgerissen  und  um Jah rzeh n te  ih re r  E n tw ic k 
lung zurückgew orfen . • D en n  infolge K rieg  und 
K riegsverlust sind die P läne  n u r  zur H ä lf te  a u s g e 
führt u n d  — heu te  bereits  h is to risch  gew orden  — 
technisch  und  in ih re r  w irtschaftlichen  A usw irkung  
völlig überleb t. D e r  S trom , d e r  in se iner g e sam ten  
schiffbaren  L än g e  ganz p reu ß isch  ist, d e r  n u r  von 
K üstrin  aus du rch  die W a r th e  und  N etze  d em  p o l
nischen S taa t n icht a b e r  de r  T schechoslow akei 
d irek ten  W asse ran sch lu ß  zum M eer verm itte lt ist 
auf dem  ganzen  L auf bis zur O p p a m ü n d u n g  e in 
seitig zugunsten  de r N a c h b a rn  in terna tionalis ie rt,  
^ ä h re n d  die ebenso  be rech tig te  (auch  von de r  I n 
ternationalen  V erkeh rskon ferenz  zu B arce lona  a n 
erkannte) In te rn a tio n a lis ie ru n g  de r sch iffbaren  p o l
nischen S trecken , z. B. d e r  W a r th e  bis S je rads  und  
der N etze  bis zum  G o p l o - S e e  n icht a u s g e 
sprochen w urde. D e r  O ders trom , d e r  d u rch  A b 
tretung seines le is tungsfäh ig sten  K ah n rau m s, du rch  
Rollige S ti llegung  des ehem als  regen  O der-W eichse l-  

erkehrs  und  d u rch  völlige Po lon is ie rung  der 
Weichsel einen g ro ß e n  Teil se iner h is to r isch -e r
erbten V erk eh rsg e ltu n g  im deu tschen  O sten  ein- 
T,ußte — er ruft laut fo rd e rn d  nach  de r endlichen  

ertigStellung des O ttm ach au e r  und  an d e re r  S ta u 
ecken, um  das m on a te lan g e  V erso m m ern  (1928) 
ud lange B rach liegen  des Sch iffsraum es infolge 
°chw asserw ellen  abzuschw ächen , fo rder t  V e r 

------------------------------------------------------------------------------------------------

t ie fung  seines F lu ß b e t ts  und  le is tungsfäh igen  A n 
sch luß  zum o bersch les ischen  Indus tr iegeb ie t  usw.

D en n  die O d er  g eh t  e iner e r n s t e n  Z u k u n f t  
en tgegen . D as  verlorene, heu te  poln ische O b e r 
schlesien liefert seine K o h len m en g en  in im m er 
s tä rk e rem  M a ß e  zu b illigsten  B ah n frach tsä tzen  n ach  
D anzig  und  G d in g en ; de r  M i t t e l l a n d k a n a l  
s treb t auf B erlin  zu und  w ird  de r  R u h rk o h le  — 
u n tra g b a r  fü r  obersch les ische  In te ressen  — ein 
weites A bsa tzgeb ie t im  n ln e r n  des D eu tsch en  
R eiches sichern. D ie  S te llung  de r O d e r  zu s tä rk en  
ist de r  E lb e — S p ree— O d er-K an a l berufen , d e r  den  
W asse rw eg  von  de r o b e re n  E lb e  B öhm ens un d  
Sachsens n a c h  B erlin  u m  100 k m  verkü rz t und  
S te ttin  zum n äch s tg e leg en en  H a fe n  S achsens  m ach t,  
so d a ß  D re sd e n — Stettin  u m  ein V ierte l kü rze r  als 
D re sd e n — H a m b u rg  sein w ürde. D iese r  K anal 
könn te  d em  S tro m  die re ichen  T ra n sp o r tm e n g e n  
der n iederlausitzer B rau n k o h le  zuführen  und  w ürde  
die einst geschaffene  ’W asse rv e rb in d u n g  von M ü ll
rose zur O d er  bei F ra n k fu r t  in dem  h eu tig en  F r a n k 
fu r te r  A n sch lu ß k an a l w ieder au fleben  lassen, de r  
den  W e g  von B erlin  n ach  K üstr in  u m  34 k m  v e r 
kürzt. D e m g e g e n ü b e r  w erden  w ohl schlesische 
W ü n sch e  e iner V e rb in d u n g  o b e re  E lb e — obere  O d er  
und  de r 200 Ja h re  alte  G ed an k e  d e r  O d e r—M a rc h — 
D o nau -K ana lis ie rung , obw oh l le tz te rer  schon  1901 
gesetzlich  v e ran k e r t  w urde, n o ch  auf E rfü l lu n g  w a r 
fen  m üssen .

Z u m  S ch luß  noch  einen R ü ckb lick  ü b e r  den  
h is to rischen  W e rd e g a n g  des g rö ß te n  o s td eu tsch en  
S trom es m it e rn s ts t im m endem , m jahnendem  E r 
gebn is  : Sollten die A rbeiten , die ein d u rch  K riege  
m itgenom m enes  un d  gleichfalls  s ta rk  vera rm tes , 
k leines B ra n d e n b u rg -P re u ß e n  a n  den  A u sbau  de r 
o s td eu tsch en  W a ss e rs tra ß e n  w andte , n ich t au ch  in 
en tsp rech en d em  M a ß e  von e inem  63 M illionen-V olk  
gele iste t w erden  k ö n n en ?  D ü rfe n  w ir das g ro ß e  
os td eu tsch e  K olon isa tionsw erk  u n se re r  V orfah ren , 
die h ie r einst M uste rgü ltiges  und  V orb ild liches fü r 
spä te re  w estdeu tsche  V e rk eh rsp län e  gele iste t haben , 
heu te  de r  e inseitigen  B evorzugung  w estdeu tscher  
Sch iffah rts in te ressen  op fe rn  la ssen?  D en k en  wir 
sch ließ lich  da ran , d a ß  V e rk e h r  n ich t n u r  W a re n  und  
M enschen  befö rdert,  so ndern  — vor a llem  in e iner 
G renzlandschaft — ein K u ltu r trä g e r  im  K am p f g e 
gen  frem d e  deu tsch-fe ind liche  M äch te  gew esen  ist 
und  b le iben  wird.

Reklame ist teuer, 
aber nodi (eurer Isf keine Reklame!
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Die Bedeutung des Handelsvertreters für das deutsche Wirtschaftsleben.
V on  E r n s t  B r e e m ,  Stettin , M itg lied  de r  Industrie -  und  H an d e lsk am m er.

Z u n äch s t m öch te  ich die B eze ichnung  des H a n 
de lsvertre te rs  etw as n ä h e r  darlegen , da  h ie rü b e r  
noch  in v ielen K re isen  eine gew isse _ U n k la rh e i t  
he rrsch t.  Als H an d e lsv e r tre te r  w erden  die K aufleu te  
bezeichnet, die fü r  Indus tr ie -  und  H an d e ls f irm en  zu
m eis t an  a n d e ren  P lätzen , also n ich t a n  dem  Sitze 
d e r  geschäftlichen  N ied e rla ssu n g  d ieser F irm e n  
tä t ig  sind. Ih re  T ä tig k e it  ist m eist V erkauf. Sie e r 
s treck t sich a b e r  reg e lm äß ig  d a rü b e r  h inaus  auf die 
W a h rn e h m u n g  d e r  geschäftlichen  G esam tm teressen  
de r v e r tre ten en  F irm e n  an  den  be tre ffen d en  P lätzen. 
D e r  H an d e lsv e r t re te r  ist (und  das ist sein ken n ze ich 
nendes  M erkm al)  se lb s tän d ig er  G ew erbe tre ibender , 
obw ohl er in d e r  g esch ilde r ten  W eise  fü r  an d e re  
tä t ig  ist. In  den  m eis ten  F ä llen  ist seine F irm a  im 
H a n d e ls re g is te r  e inge tragen , so d a ß  er d a d u rc h  als 
V o llk au fm an n  dasteh t.  U m  eine B eu rte ilung  der 
B e d e u tu n g  des P lande lsvertre ters  fü r  das  deu tsche  
W ir tsch a f ts leb en  zu erm öglichen , m u ß  zunächst die 
w irtschaftliche  B e rech tig u n g  des d u rch  ihn  v e r t r e 
ten en  B eru fss tandes , de r  vo lksw irtschaftliche  W ert  
de r  ih m  ü b e r t ra g e n e n  F unk tio n en , sein V erhä ltn is  
zu den  von ih m  v e r tre ten en  H ä u se rn ,  de r  U m fa n g  
se iner T ä tig k e it ,  die P ro d u k tiv i tä t  seiner L e is tungen  
u n d  seine S te l lu n g  im  öffentlichen  L eb en  be leuch te t 
w e id en . M a n  w ü rd e  ü b e r  die w irtschaftliche  B e re c h 
t ig u n g  des B eru fss tan d es  de r  P lan d e lsv ertre te r  n icht 
zu sp rech en  b rauchen , w enn  n icht in  w eiten  K reisen, 
le ider auch  in d enen  de r R eg ie ru n g , heu te  noch  
die M einung  v e rb re i te t ist, d a ß  de r A gen t,  w ie ihn 
das H a n d e lsg ese tzb u ch  bezeichnet, eine A rt w ir t 
schaftlicher S chäd ling  sei, de r  oft dazu be itrage , die 
W a re n  zu ve rteuern . U m  dem  zu w idersp rechen , 
m u ß  auf die E n tw ick lu n g  des B eru fss tan d es  der 
H a n d e lsv e r t re te r  zu rückgegriffen  w erden . E n d e  de r  
ach tz ig e r  Ja h re  w a ren  im  d eu tschen  R e ich  u n g e fäh r  
20000 B eru fsan g eh ö rig e ,  10 Ja h re  sp ä te r  ca. 30 000, 
u n d  h eu te  nach  u n g e fä h r  w eite ren  30 J a h re n  dü rf te  
sich die A nzahl auf ca. e in g e trag en  50 000 belaufen . 
W en n  auch  das W a c h s tu m  eines B eru fss tan d es  n icht 
im m er m a ß g e b e n d  fü r  w irtschaftliche  B erech tig u n g  
ist, so bew eisen  doch  d iese Z iffern  u n d  die täg liche  
B eo b ach tu n g , d a ß  in de r  F a c h p re sse  de r  In d u s tr ie  
u n d  des H an d e ls  e rfah ren e  H a n d e lsv e r t re te r  gesuch t 
w erden , d a ß  in a llen  H a n d e lsk re ise n  die w ir tsch a f t
liche B e d e u tu n g  un d  N o tw en d ig k e it  des H a n d e ls 
v e r tre te rs tan d es  u n b ed in g t  a n e rk a n n t w ird. Bei B e 
ra tu n g  des n eu en  H an d e lsg ese tzb u ch es  im  Ja h re  
1897 e rk lä r te  d e r  S ta a ts se k re tä r  des R e ich s ju s t iz 
am ts  D r .  N ieb e rd in g ,  d a ß  die V e rm itt lu n g sg esch ä fte  
d e r  A g e n te n  (also H an d e lsv e r tre te r )  B e tr ieb sfo rm en  
w ären , d ie im  H a n d e l  un d  V e rk e h r  d e r  g e sc h ä f t
lichen  V e rm itt lu n g  d ienen  un d  die desto  b e d e u t
sam er, u m fan g re ich e r  und  u n en tb eh r l ich e r  w ürden , 
je m e h r  sich im  H a n d e l  die T e ilu n g  d e r  A rb e it  vo ll
zöge, je kom pliz ie rte r  die V erh ä ltn isse  w ürden , je 
m e h r  sich d e r  H a n d e lsv e rk e h r  zu e inem  in te rn a t io 
na len  gesta lte te .  D iese  F es ts te l lu n g  h a t  den  g e se tz 
g e b e n d e n  K ö rp e rsch a f ten  als G ru n d lag e  fü r  den  
A u sb au  d e r  P a ra g ra p h e n  ged ien t,  die die g e se tz 
liche R e g e lu n g  des V erhä ltn isses  des H a n d e ls v e r t re 
te rs  zum  G esch ä f tsh e rrn  g e b ra c h t  haben . Sie h a t  
a b e r  au ch  die E rk e n n tn is  von d e r  w irtschaftlichen

B erech tig u n g  des B eru fss tandes  w esentlich  g e fö r
dert.

Im  G egensatz  zu a n d e ren  k au fm änn ischen  U n 
te rn e h m u n g e n  ist im  H an d elsv e r tre te rg e sch ä f t  nicht 
die H ö h e  des K apita ls  de r  W ertm esse r  fü r die w ir t
schaftliche B ed eu tu n g  des U n te rn eh m en s , sondern^ 
einzig und  allein die P e r s ö n l i c h k e i t .  D er 
H an d e lsv e r tre te r ,  de r  n u r  g e r in g e r  G esch ä ftsk ap i
ta lien  zur F ü h ru n g  seines G eschäftes  bedarf, v e r 
k ö rp e rt  alles in seiner Person , in seinen k a u fm ä n 
nischen K enntn issen , in seiner B eziehung  zu den 
ve rtre ten en  H ä u se rn  und  in A bnehm erk re isen , in 
de r  G esch ick lich k e it‘d e r  G eschäfts füh rung . D as  G e
setz e rk en n t n u r  die M öglichkeit w irtschaftlich  nu tz 
b r in g e n d e r  B e tä t ig u n g  an, m ach t ab e r  n icht ohne 
w eiteres jeden, der V e r tre te r  zu sein versuch t odei 
zu sein b ehaup te t ,  zu einem  w irtschaftlichen  Faktor. 
E s  m u ß  dies ganz offen ausg esp ro ch en  w erden, da 
de r  P lan d e lsv e rtre te rs tan d  G ewicht da rau f  legen  
m u ß , jene p a ra s i tä ren  E rsc h e in u n g e n  abzustreifen, 
die u n te r  B enu tzung  de r  gese tz lichen  M ö g lich k e ite n  
in den  B eru f e indringen , ba ld  aber, oh n e  sich se lb s t ,  
d er  W ir tsch a f t  o d e r  d em  B eru fss tan d  genutz t zu 
haben , w ieder ausscheiden .

D e r  H an d e lsv e r t re te r  ist ein H ilfsfak to r  im 
w irtschaftlichen  L eben , a b e r  n icht eine H ilfsperson 
wie etw a de r an geste ll te  R eisende . W en n  er auc i 
an  O rten  G eschäfte  absch ließ t,  in denen  sich sein 
D om izil n icht befindet, so ist er doch  kein  *\el 
s e n d e r ;  den n  ihn  beg le ite t überall das M erkm al e 
S e lb s tän d ig k e it  und  de r  kau fm än n isch en  Gleichbe^ 
rech tig u n g  sowohl m it d em  G eschäftshe rrn  wie mi 
d em  A b n eh m er.  D a r in  liegt ab e r  auch  die S r0^ n 
V eran tw o rtu n g , die er zu t r a g e n  ha t. E r  ist Jke 
A uftrag sam m ler ,  sondern  ein k lug  w äg en d er  g 
m ann , de r  aus den  E rg e b n is se n  eines A ugenblic  
d a u e rn d e  W erte  schaffen  soll. E r  w irk t a k satz,°  
de rnd , d. h. er e rle ich ter t  die V erb in d u n g  z\v1̂  
G ü te rh e rs te l le r  und  V erb rau ch e r .  Jed^  E in r ich  u & 
d ieser  A rt m u ß  a b e r  eine W irk u n g  im  Sinne ^  
P re isausg le iches  ausüben , und  so m u ß  auc i ^ 
H an d e lsv e r t re te r  den  W aren p re is  im a ^ g e^101isO 
In te re sse  künstlich  beeinflussen , in jedem  r a i  e 
eine vo lksw irtschaftlich  w ich tige  T ä tig k e it  ausu  ^  
Je  g rö ß e re s  V e r tra u e n  dem  H an d e lsv e r tre te r  
schenk t w ird, desto  g rö ß e r  ist au ch  seine r r . -n
m öglichkeit,  desto  g rö ß e r  de r  N u tzen  nie 
fü r  das U n te rn e h m e n  selbst, so ndern  auch  ^  
W ir tsch a f t  im  a llgem einen . D ie  Wirtschaft ie _ 
d e u tu n g  des H a n d e lsv e r tre te rs  w ird  also aUS 
g e b e n d  bee in f luß t von d e r  Persön lichkeit sezw-sCjien 
von dem  V ertrau en sv e rh ä ltn is ,  das sich zv ^
d em  G esch ä ftsh e rrn  und  dem  H an d e lsv e r  re ^  
au sg eb ild e t ha t. D e r  H a n d e lsv e r t re te r  g ^ e i le  
größte. G ew icht darau f,  M ita rb e ite r  für . f L ^ ^ t i o n  
zu sein, u m  das  G leichgew icht zwischen  ̂ ^  urn
u n d  K onsum tion  gü n stig  zu beeinflussen  ^ ejtet 
w irtschaftliche  S ch äd en  zu ve rh indern . ^  mit
wie ein P i o n i e r  i m  H a n d e l .  E s  is k ö p f t ; 
d ieser  A rbe it  seine T ä tig k e it  noch  nie das
d en n  den  B oden , den  er vo rbere ite t ,  as ^  n[cht, 
er dem. H a n d e l  g a n g b a r  g em ach t hat, c ^ e r .
w enn  d e r  G ü te ru m sch lag  b eg o n n en  na  ,
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lassen, sondern  er soll auch  de r  W ä c h te r  dafü r 
sein, d a ß  dies F e ld  n icht w ieder verloren  geht, 
und  in d ieser L e is tung  liegt seine g ro ß e  w ir tsch a f t
liche B edeu tung .

E s  w ird  dem  H an d e lsv e r tre te r  vorgew orfen , d a ß  
er oft p re isve rteuernd  w irkt. D em  m u ß  w id e r
sp rochen  w erden. E r  ist en tsch ieden  in de r  P re is 
b ildung  das billigste und  zw eckm äß igs te  Z w ischen 
glied, weil er zu einem  v e rh ä l tn ism äß ig  g e r in g en  
N u tzen  p roduk tiv  arbe ite t.  P rod u k tiv  a rb e iten  he iß t 
ab e r  der a llgem einen  W ir tschaf t d ienen, h e iß t  n u tz 
b r in g en d  beeinflussen, h e iß t  heute , da  die deu tsche  
W ir tschaf t r ingend  am  B oden  liegt, sie stützen, 
ih r neue K ra ft zuführen, sie von jenen  Sch lacken  
befreien, die noch  aus de r  K riegs- und  ers ten  
N achkriegsze it  ih r anhaften , dam it sie sich w ieder 
aufrich ten  kann .

Ich  m öch te  nun  noch  kurz auf die S te llung  des 
H an d e lsv e r tre te rs  im D ienst des ö f f e n t l i c h e n  
L e b e n s  zurückkom m en . D a n k  seiner m an n ig fach  
um fang re ichen  K enntn isse , die er sich in oft langer  
k au fm änn ischer  S chu lung  auf fast allen H a n d e ls 
geb ie ten  e rw orden  hat, ist er eine g each te te  und  a n 
gesehene  Persön lichke it  gew orden . Im  P rov inz ia l
land tag , im R eichsw ir tschaftsra t,  in H a n d e ls k a m 
m ern, bei K au fm annsger ich ten , als S ach v e rs tän d ig e r  
bei o rden tlichen  G erich ten  und  auch  in P a r lam en ten  
ist er ein M ita rb e ite r  gew orden  . H e u te  b licken  viele 
hur derte  B erufsko llegen  freud ig  auf diese e h re n 
am tliche T ä tig k e it ,  u n d  de r H an d e lsv e r tre te rb e ru f  
darf ohne U e b e rh e b u n g  stolz auf d iesen  E rfo lg  
sein, weil er auch  m it d ieser B e tä t ig u n g  w ir tsch a f ts 
fö rdernde  A rbe it  gele iste t hat. D e r  B eru fss tan d  ist 
jung, n am en tlich  w enn m a n  b edenk t,  d a ß  in den  
fünfziger J a h re n  des vo rigen  Ja h rh u n d er ts ,  als m a n  
d a ran  g ing , ein a llgem eines deu tsches  H a n d e lsg e 
setzbuch vorzubereiten , die N ü rn b e rg e r  K o m m is 
sion, die V e r tre te r  e iner a lten  H an d e lss tad t ,  n a c h 
dem  sie sich e ingehend  m it de r  neuen  E rsc h e in u n g  
des „k au fm än n isch en  A g e n te n “ b eschäft ig t hatte ,

letzten E n d e s  zu dem  E rg e b n is  kam , de r  B egriff 
des A gen ten  sei ju ris tisch  w ertlos — ein Zeichen, 
wie dam als  die B eru fs tä tig k e it  des H an d e lsv e r tre te rs  
noch  e ingeschätz t w urde. W ie  a n d e rs  es heu te  g e 
w orden  ist, bew eisen  die A u ssp rüche  an g e se h e n e r  
N a tiona lökonom en , wie E h re n b e rg  u n d  S om bart.  
E h re n b e rg  sagt, d a ß  de r  A gen t das rüh r ig s te ,  
die V erk eh rsk o n zen tra tio n  am  m eis ten  fö rd e rn d e  
E lem en t sei, u n d  S o m b ar t  ä u ß e r te  sich d a 
hin, d aß  eine im m ense  psych ische  E n e rg ie  du rch  
die H a n d e lsa g e n te n  in den  D ien s t d e r  ab sa tz su c h e n 
den  U n te rn e h m u n g e n  gestellt sei. In  ähn lichem  
Sinne sprich t sich auch  eine ganze  R e ih e  a n d e re r  
w issenschaftlicher Schrifts te lle r  aus, ein Beweis d a 
für, d a ß  die w irtschaftliche  B e d e u tu n g  des H a n 
delsvertre te rs  au ch  von d ieser Seite  h e r  h eu te  voll 
a n e rk an n t w ird.

D e r  H a n d e lsv e r tre te rb e ru f  vere in ig t in  sich alle 
V orteile  und  Reize, die eine se lb s tänd ige  und  u n a b 
h än g ig e  S te llung  ,im W ir tsch af ts leb en  g ib t, v e r 
bu n d en  m it allen N ach te ilen  un d  Schw ierigkeiten , 
die da r in  liegen. D e r  H an d e lsv e r t re te r  k an n  nicht 
d a ra n  denken , d a ß  ihm  in  se iner L ag e  d u rch  g e se tz 
lichen Schutz viel geho lfen  w ird. E r  m u ß  im m er in 
e rs te r  L inie d a rau f  b ed ach t  sein, d a ß  er r ich tig  e in 
geschätz t und  seine T ä tig k e it  rech t gew ü rd ig t w ird. 
V on der G ese tzgebung  und  V erw a ltu n g  m u ß  e r  v e r 
langen , d aß  er in seiner E ig e n a r t  r ich tig  b eh an d e lt  
w ird. W en n  es ihm  n och  geling t, m it H ilfe  seines 
beruflichen  Z usam m ensch lusses  im m er m e h r  fre ien  
kau fm än n isch en  G eist in die K re ise  zu trag en , die 
m it ihm  in B e rü h ru n g  tre ten , un d  w enn  die v e r t re 
ten en  F irm e n  ebenso  wie die A b n e h m e r  zu d e r  E r 
kenn tn is  kom m en , d a ß  auch  d e r  H a n d e lsv e r tre te r  
in hohem  M a ß e  leb en sb e rech tig t  ist und  eine w ich 
tige  vo lksw irtschaftliche  T ä t ig k e i t  zum  W oh l de r  
G esem tw irtschaft ausüb t, so w ird  das W esen tliche  
fü r  d iesen  n euen  w irk lich  freien  B eru f g e ta n  
sein und  seine S te llung  im  w irtschaftlichen  L eben  
im m er m e h r  die B ed eu tu n g  gew innen, die ih r  z u 
kom m t.

IJeöcr den Handelsvertreter und seine Organisation.
V on  W i l h e l m  F a l k ,

V orsitzendem  des V ere ins  S te t tine r  H an d e lsv e r t re te r  E . V . ;  M itg lied  des g ro ß e n  A usschusses  des Z e n tra l 
v e rb an d es  D e u tsc h e r  H an d e lsv e r tre te r-V e re in e  (Sitz B erlin).

 ̂ E s  dü rf te  g eg en w är tig  kein  Zweifel m e h r  über 
ie N o tw end igke it  eines festen Z usam m ensch lusses  

|Cr A ng eh ö rig en  eines jeden  B erufes  un d  so auch
21 H an d e lsv e r tre te r  bestehen . D as  W ir tschaf ts -  

^  f n Iphrt es täglich , d a ß  d e r  e i n z e l n e  n ich ts  
gilt, d a ß  er zu rü ck g ed rän g t w ird, w enn  seine 

u n se re  n icht von e in e r 'm a c h tv o l le n  O rg an isa t io n  
y r re ten  w erden . Bei d e r  G ese tzg eb u n g  u n d  der 
d^rrw a t̂u n £> im V erk eh r  m it an d e ren  B eru fen  und  
\ y r.en O rg an isa t io n en  m üssen  d ie b e rech t ig ten  
Golf1 6 ^ Gr -H andelsvertre ter d u rch  eine Stelle zur 
heitl^ iF  ^ e^ rac l̂t: w erden . O hne  eine d e ra r t ig e  ein- 
der V e r lre tu n g  k önnen  die A n g e leg en h e iten
g et r t a n de lsvertre te r  n icht b each te t  w erden . D ie  in 
lic}1rac. ko m m en d en  Stellen k ö n n en  sich unm ög- 
t>efa mit Ĉen W ü n sch en  jedes e inzelnen K au fm an n es  

ssen; es m u ß  v ie lm ehr ein B e ru fsv erb an d  v o r 

h an d en  sein, m it dem  sie ü b e r  die A n g e leg en h e iten  
dieses B erufes  v e rh an d e ln  können .

F ü r  den  H a n d e lsv e r tre te r  en ts teh t n u n  die 
F rag e ,  wie er sich zw eckm äß igerw eise  z u sa m m e n 
sch ließen  soll. E s  g ib t zwei M öglichkeiten . E n t 
w eder  alle H an d e lsv e r tre te r ,  g le ichgültig , w elchem  
G eschäftszw eig  sie angehö ren , v e re in igen  sich, o d e r  
a b e r  es w ird  das M erkm al de r  Z u g eh ö rig k e i t  zu 
e inem  bes tim m ten  F achzw eige  in den  V o rd e rg ru n d  
geschoben .

E s  g ab  eine Zeit, in de r  sich d e r  einzelne n u r  
als F ach v e r tre te r ,  als T ex tilve rtre te r ,  T a b a k w a re n 
v e r tre te r  usw., fühlte , d em  V e r tre te r  aus e inem  a n 
d e ren  G eschäftszw eig  vo llkom m en frem d  g e g e n ü b e r 
s tan d  und  ihn  n ich t als B eru fs freund  b e trach te te .  
D iese  Zeit ist län g s t vo rüber.  E s  k o m m t jetzt 
n icht m e h r  oft vor, d a ß  einzelne B eru fs freu n d e
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glauben , die a llgem einen  H a n d e lsv e r t re te ra n g e le g e n 
he iten  seien fü r  sie unw ichtig , g in g en  sie n ichts an, 
fü r  sie h ä tten  n u r  die F ra g e n  ihres b eso n d e ren  G e 
schäftszw eiges B edeu tung . D ie  g ro ß e  M ehrzah l der 
B eru fs freunde  fühlt sich als H a n d e l s v e r t r e t e r .

D as  ist auch  na tü r lich  und  no tw endig . E  s 
g i b t  e i n e n  e i n h e i t l i c h e n  B e r u f  d e r  H a n 
d e l s v e r t r e t e r ,  wie es einen Berufszw eig  I n d u 
strie, E inze lhande l usw. g ibt. D e r  B eru f „ H a n 
de lsv e r tre te r“ u m faß t ebenso wie die an d e ren  B e 
rufe  alle G eschäftszw eige. D ie  g ro ß e n  um fassenden  
B eru fs frag en  sind in allen G eschäftszw eigen  v o r 
h an d en  un d  b es t im m end  fü r  den  H a n d e lsv e r t re te r 
be ru f  un d  seine S te llung  im  W ir tsch a f ts leb en ; sie 
tre ten  übera ll g le ich m äß ig  auf und  b e rü h ren  alle 
H an d e lsv e rtre te r ,  die T ex tilve rtre te r ,  die T a b a k 
w arenvertre te r ,  die L eb en sm itte lv e r tre te r  usw. in 
de r  g le ichen  A rt und  W eise. M an  denke  n u r  daran , 
d a ß  die rech tlichen  V erhä ltn isse  fü r  a l l e  H a n 
de lsvertre te r  in den  §§ 84 bis 92 des H a n d e lsg e se tz 
buches ge rege lt  sind, d a ß  die S teuergese tze  a l l e n  
H an d e lsv e r tre te rn  die g le ichen L asten  auferlegen . 
D as  sind n u r  zwei w ich tige  Beispiele, die aus der 
Fü lle  de r  a llgem einen  H a n d e lsv e r tre te r f ra g e n  h e r 
ausgeg riffen  sind. D ie  a llgem einen  F ra g e n -  sind 
g rundsä tz lich  u n d  au ssch laggebend .

D an eb e n  g ib t es zweifellos in jedem  G esch ä f ts 
zweig auch  w ich tige  A ngelegenhe iten , die n u r  die 
B eru fs freunde  in d iesem  G eschäftszw eige berüh ren . 
Sie g en ü g en  ab e r  nicht, u m  die V e r tre te r  eines b e 
s t im m ten  G eschäftszw eiges von den  ü b r ig en  zu 
e inem  b eso n d eren  B eru f abzusondern . D iese  E r 
kenn tn is  ist gegenw ärtig , wie m a n  wohl sag en  darf, 
A llgem eingu t u n te r  den  H an d e lsv e r t re te rn  g e w o r
den, die in allen G eschäftszw eigen  stolz da rau f  sind, 
dem  H a n d e l s v e r t r e t e r b e r u f  anzugehören .

D ie  F ra g e ,  w en  die O rgan isa t ion  um fassen  soll, 
ist d u rch  diese U e b e r le g u n g  schon  en tsch ieden . E s  
kan n  ke ine  M einungsversch iedenhe it m e h r  d a rü b e r  
geben , d a ß  es e i n e  g ro ß e  O rg an isa t io n  de r H a n 
de lsvertre te r  g eb en  m u ß , also eine O rgan isa tion , 
zu d e ren  M itg liedern  n u r  H an d e lsv e r tre te r ,  und  
zw ar a l l e r  G e s c h ä f t s z w e i g e ,  gehö ren , und  
die es als ih re  A u fg ab e  ansieht, a l l e i n  die A n g e 
legenhe iten  de r  H a n d e lsv e r tre te r  zu b ea rb e i ten  und 
zu fö rdern .  D ie  In te ressen  de r H an d e lsv e r t re te r  
sind so e ig en ar tig  und  von denen  aller an d e ren  B e 
rufe  so versch ieden , d a ß  sie n icht nebenbe i w a h r 
gen o m m en  w erden  können , sondern  eine besondere  
V e r tre tu n g  erheischen.

D iese r  besonderen  O rgan isa tion , die sich die 
H an d e lsv e r t re te r  im C e n t r a l v e r b a n d e  D e u t 
s c h e r  H a n d  e i s  V e r t r e t e r - V e r e i n e  g e 
schaffen  haben , m üssen  a l l e  B eru fs freunde  ohne 
A u sn ah m e  ang eh ö ren . K ein  deu tsch er  H a n d e ls v e r 
t re te r  d a rf  abse its  s tehen  und  die a n d e ren  fü r sich 
a rb e i ten  lassen. Je d e r  h a t  die m ora lische  Pflicht, 
sich diesem , se inem  B eru fsverbande  anzusch ließen . 
D e n n  de r B e ru fsv e rb an d  a rbe ite t ja  fü r a l l e  H a n 
de lsvertre te r ,  weil seine A rbe it  in d e r  H a u p tsa c h e  
n ich t d a rau f  e ingeste llt ist und  sein kann , k leine 
V orte ile  fü r  seine M itg lieder zu erre ichen , sondern  
weil er im m er fü r  den  B eru f als solchen, also auch  
fü r  alle B e ru fsan g eh ö rig en , tä tig  sein m u ß . D a ß  
er a u ß e rd e m  seinen  M itg liedern  im  V erg le ich  zu 
den  n ied r ig en  B e iträg en  au ß e ro rd en t l ich  g ro ß e  V o r 
teile in den  zah lre ichen  E in r ic h tu n g e n  bietet, die

er n u r  fü r  seine M itg lieder geschaffen  h a t und die 
N ich tm itg lied ern  n ich t zugänglich  sind, sei in 
d iesem  Z u sam m en h an g e  n u r  nebenbe i erw ähnt.

W ie m u ß  nun de r  g ro ß e  B eru fsverband  der 
H an d e lsv e r tre te r  geg liedert sein? Sollen bei der 
G liederung  des V erb an d es  m e h r  die a llgem einen  
H an d e lsv e r tre te rf rag en  in den  V o rd e rg ru n d  gestellt 
w erden  o d e r  m u ß  m e h r  R ücksich t auf die F a c h 
frag e n  de r einzelnen G eschäftszw eige genom m en  
w erd en ?

O d er an d ers  a u s g e d rü c k t : Soll sich d e r  B e ru fs 
v e rb an d  zw eckm äßigerw eise  auf örtliche Z u sa m m e n 
schlüsse aller P lande lsvertre ter  o d e r  a b e r  auf F a c h 
verbände , die sich ü b e r  das ganze R eich  erstrecken, 
au fb au en ?

D ie  M änner, die vor ü b e r  40 J a h ren  den  G ru n d 
stein fü r  den  C en tra lv e rb an d  leg ten , h a b e n  sich 
seinerzeit dah in  en tsch ieden , d a ß  zunächst de r  Z u 
sam m ensch luß  aller H an d e lsv e r tre te r  an  den  e in 
zelnen P lä tzen  n o tw end ig  sei, und  d a ß  de r fachliche 
Z u sam m en sch lu ß  erst in zweiter Linie durchgeführt 
w erden  m üsse. D em en tsp rech en d  h a b e n  sie den 
C en tra lv e rb an d  D eu tsch e r  H andelsvertre te r-V ere ine , 
auf- und  au sgebau t,  und  m ich  dünkt, diese M änner 
h a b e n  den r ich tigen  W eg  gew ählt.

W o h l sind die F a c h fra g e n  in den  einzelnen 
G eschäftszw eigen  so w ichtig , d a ß  sie n ich t v e r
n ach läss ig t w erden  dürfen . E in e  se lbs tänd ige  B ea r
b e itu n g  d ieser F a c h fra g e n  ist no tw endig . D afür 
ist im  R a h m e n  des C en tra lve rbandes  gesorg t, denn 
im  C en tra lve rband  bes tehen  F a ch v e rb än d e ,  die sich 
ü b e r  das ganze  R eich  e rs trecken  und  denen  alle 
M itg lied er  d e r  be tre ffenden  Fachzw eige  ohne wei
te res  angehö ren . D ie  F a c h v e rb ä n d e  sind auf ih rem  
G ebiet völlig se lbständ ig .

D ie  fach liche  O rgan isa tion  ist im  Centralvei- 
b an d e  no ch  w eiter du rch g efü h r t .  E n tsp re c h e n d  den 
F ach v e rb ä n d e n  fü r  das ganze  R eich  g ib t es an  den 
einzelnen P lä tzen  F ach g ru p p en ,  w elche in e n g e r  

V erb in d u n g  m it de r  L e itu n g  d e r  Fachverbäncle  d}e 
F a c h fra g e n  b era ten . D u rc h  diese R eg e lu n g  ist im  
jeden Fachzw eig  im  C en tra lv e rb an d e  eine Organ* 
sa tion  geschaffen , die eine w irksam e Vertretung, <-c* 
F ach an g e leg en h e i ten  gew ährle is te t.  D ie  fachhc 
O rgan isa t ion  im C en tra lve rbande , so bedeu tend  si 
an  sich zweifellos ist, k an n  a b e r  doch  n icht * 
örtlichen  Z u sam m en sch lü sse  ersetzen. W ie  es 
das ganze  R e ich  n o tw end ig  ist, alle deu tschen  r  a 
de lsv e rtre te r  in e inen g ro ß e n  B e r u f s v e r b a n d ,  c 
C en tra lv e rb an d  D e u tsc h e r  H a n d e l s v e r t r e t e r - V e i e m ^

zusam m enzusch ließen , so m üssen  auch  a l l e  a .^ 
de lsve rtre te r  eines P la tzes ohne  R ücksich t au 
Z u g eh ö rig k e it  zu d iesem  od e r  jenem  ^ esc ,y äh -  
zweige fest und  lückenlos zusam m enstehen , 
ren d  es dem  C en tra lv e rb an d e  in d e r  H a u p  b a t , 
ob lieg t, die F ra g e n  zu bearbe iten , die für alle c 
sehen  H an d e lsv e r t re te r  eines g rö ß e re n  B eznkes  ^ 
d e u tu n g  haben , m üssen  die O rtsvere ine  m  r , ejs_ 
A n g e leg en h e iten  ü b e r  die In te re ssen  der r  a 
Vertreter w achen . . ^

E s  g ib t so viele F ra g e n ,  w elche n u r  die ^ e5 
de lsv ertre te r  eines b es t im m ten  P la tzes o e ^ ^ r(je 
k le ineren  Bezirkes w esentlich b e rü h ren . k ö n n e n ,  
wohl in solchen F ra g e n  g e tan  w erden  jsver- 
w enn  n ich t ein g ro ß e r ,  a llgem einer r  al f e jn e 
tre te rv e re in  b e s teh en  w ürde , sondern  w enn , ejge 
A nzahl von G riippchen  fü r  die einzelnen a
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vorhanden  wäre, die alle se lbs tänd ig  vo rgehen  und  
im m er die gleiche A rbe it  leisten m ü ß ten , oh n e  d a ß  
sie die M ach t des einheitlichen  Z usam m ensch lusses  
des ganzen  B erufes an  ih rem  P la tze  h in te r  sich 
h ä tten !  D ie  B ehö rden  und  die a n d e ren  W ir tsc h a f ts 
v e rb än d e  m ü ß te n  zu de r A nsich t kom m en, d a ß  der 
H an d e lsv e r tre te rb e ru f  unw ichtig  sei, und  d a ß  auch  
die In te ressen  dieses B erufes, de r  in sich selbst n icht 
einig sei, ruh ig  einm al zurückgeste llt  und  u n b each te t  
ge lassen  w erden  können.

F ü r  den  P latz S te ttin  und  fü r die U m g e b u n g  
d ieser S tad t bes teh t als O rtsvere in  de r  H a n d e lsv e r 
tre te r  seit ü b e r  25 Ja h ren  de r V ere in  S te t tine r  H a n 
delsvertre ter.

D ie Z u sam m en fassu n g  a ller H an d e lsv e r tre te r  
in O rtsvere ine  ha t auch  w esentlich  zu de r E rk e n n tn is  
in den  R e ihen  de r H an d e lsv e r tre te r  selbst wie auch

in der O effentlichkeit be ige tragen , d a ß  es e inen  e in 
heitlichen, von allen an d e ren  B eru fen  ab g eso n d e r ten  
B eruf de r  H a n d e lsv e r tre te r  g ibt. M it dem  B e ru fs 
nam en  H an d e lsv e r tre te r  ist bei den  B eru fs freu n d en  
de r  Stolz auf ih ren  B eru f en ts tanden . Berufsstolz 
und  B eru fseh re  sind a b e r  die V o rb ed in g u n g en  fü r  
eine an g eseh en e  S te llung  im W ir tsch a f ts leb en  und  
fü r  die A ch tung , die de r  T ä t ig k e i t  des H a n d e ls 
ve rtre te rs  g eb ü h rt .  E in e  de r  vo rn eh m sten  A u fg ab en  
des B eru fsverbandes  ist es desha lb  seit jeh e r  g e 
wesen, Berufsstolz und  B eru fseh re  u n te r  den  
H an d e lsv e r tre te rn  zu pflegen. D ie  w ich tige  T ä t ig 
keit, w elche de r H an d e lsv e r t re te r  im  W ir ts c h a f ts 
leben  zu erfüllen hat, k an n  n icht m e h r  v e rk an n t 
w erden. D e r  H an d e lsv e r tre te r  m u ß  a llgem ein  als 
no tw endiges und  unen tbeh r liches  G lied des W ir t 
schaftslebens a n e rk a n n t und  g each te t  w erden .

Die redtflidie Stellung des Handelsvertreters.
V on W a l t e r  D i e r e n ,  S tettin .

„ H a n d e ls v e r t re te r“ ist die B ezeichnung, die 
sich im  p rak tisch en  Leben, im  V erk eh r  m it den  
vertre tenen  H ä u se rn  und  den  B ehörden , z. T . in 
der G ese tzessprache  de r L änder, nam entlich  in den  
S teuergese tzen  anstelle  d e r  A usdrucksw eise  ' des 
H G B ., das sie „ H a n d lu n g s a g e n te n “ nennt, e in g e 
b ü rg e rt  hat. D ie  E rse tz u n g  de r B erufsbeze ichnung  
„ H a n d lu n g s a g e n t“ d u rch  d ie jen ige  „ H a n d e ls v e r 
t r e te r“ ist e iner de r  H au p tw ü n sch e  des Z e n tra lv e r 
bandes  D eu tsch e r  H an d elsv ertre te r-V ere in e ,  Berlin, 
und des ganzen  in ihm  zusam m engesch lo ssenen  
B erufsstandes. D en  F o rd e ru n g en  de r H a n d e lsv e r 
tre te r  an  den  neuen  R e ich s tag  w ar de r  e rs te  de r  
V o rträg e  gew idm et, die auf dem  N eu n ten  A llg e 
m einen D eu tsch en  H a n d e lsv e r t re ta r ta g  zu D ü sse l
dorf im S o m m er dieses Ja h res  g eh a lten  w urden , 
p ie s e r  V o r tra g  des R ech tsan w a lts  D r. Carl A lb rech t 
tn H a m b u rg  und  die be iden  an d e re n  ü b e r  „D ie  
R ech tsp rech u n g  im  F lan d e lsv ertre te rrech t seit dem  
N ü rn b e rg e r  A llgem einen  D eu tsch en  H a n d e lsv e r t re 
te r ta g e “ ebenfalls  von R ech tsan w a lt  D r. Carl 
A lbrecht in H a m b u rg  un d  „D ie  U nzu stän d ig k e it  
der A rb e itsg e rich te  fü r den  H a n d e lsv e r t re te r“ von 
Justizrat K u rt  Jacusie l in B erlin  sind im  A u fträg e  
der T a g u n g s le i tu n g  d u rch  den  V erlag  des Z e n tra l - 
ve rbandes  D eu tsch e r  H an d e lsv e r tre te r-V ere in e  in 
einem S onderheft u n te r  dem  T ite l „D ie  rech tliche  

des H a n d e lsv e r t re te rs “ veröffentlich t w orden, 
verd ienen  a llgem eine  B each tung .

Im  fo lgenden  ist jedoch  n ich t auf die W ünsche  
und F o rd e ru n g en  des H a n d e lsv e r tre te rs tan d e s  ein- 
2ugehen, sondern  die R ech ts lage , wie sie g e g e n 
wärtig ist, kurz zu entw ickeln.

D e r  V I I .  A bschn itt  des H G B . von 1897 tra f  
Um. ers ten  M al eine gesetz liche  R eg e lu n g  de r  

, echte u n d  P flich ten  de r H a n d lu n g sa g e n te n .  D as  
0 r t H a n d lu n g sa g e n t ,  o d e r  A g en t schlechth in , 

rru/"de v o rh e r  näm lich  in v e rsch ied en er  B ed eu tu n g  
feekraucht, ebenso  wie das W o rt  V e r tre te r  o d e r  

^Präsentant. W en n  auch  so viel fes ts tand , d a ß  
tß1* je.nen W o rten  P e rso n en  bezeichnet w erd en  soll- 

die fü r  an d e re  (A u ftrag g eb e r ,  G esch ä ftsh e rren )  
Schäftliche A n g e leg en h e iten  b eso rg en  o d e r  b e 

tre iben , so w ar doch  die ju ris tische  A rt und  W eise, 
wie diese B eso rg u n g  oder d ieser  B e trieb  f rem d e r  
G eschäfte  s ta ttfand , trotz d e r  un te rsch ieds lo sen  A n 
w en d u n g  jener B eze ichnung  seh r  versch ieden . I n 
zwischen h a tten  a b e r  V e rk e h r  u n d  R e c h tsp re c h u n g  
den  B egriff u n d  die R ech tsv e rh ä ltn isse  d e ra r t  g e 
k lärt,  d a ß  eine Z u sam m en fassu n g  d e r  G rundsä tze  
n icht m e h r  auf S chw ierigkeiten  s tieß . D iese  e r 
folgte in den  §§ 84— 92 H G B . W esen tlich  fü r  den  
B egriff des H a n d lu n g sa g e n te n  ist, d a ß  e r als s e lb 
s tän d ig e r  G ew erb e tre ib en d e r  tä tig  w ird . E r  ist e b e n 
so se lb s tän d ig e r  Gehilfe  des K au fm an n s  wie de r  
H a n d e lsm äk le r  o d e r  K om m issionär. H a n d lu n g s 
ag en t ist, wer, ohne  als H an d lu n g sg eh ilfe  angeste ll t  
zu sein, s tänd ig  dam it b e tra u t  ist, fü r  das  H a n d e ls 
gew erbe  eines an d e ren  G eschäfte  zu ve rm itte ln  o d e r  
im  N a m e n  des a n d e ren  abzusch ließen . D a r in  liegt 
eine U n te rsch e id u n g  vom  H an d lu n g sg eh ilfen ,  vom  
H a n d e lsm ä k le r  un d  vom  K om m issionär.  D e r  H a n d 
lungsgeh ilfe  s teh t in e inem  A b h än g ig k e itsv e rh ä ltn is  
zum  G eschäftsherrn , d e r  H a n d e lsm ä k le r  w ird  n u r  
von F all zu Fall, b a ld  fü r  diesen, b a ld  fü r  jenen  
tä tig , un d  d e r  K om m iss ionär  sch ließ t die G eschäfte  
im  eigenen  N a m e n  ab, w äh ren d  d e r  H a n d lu n g sa g e n t  
dies im N a m e n  des G esch ä ftsh e rrn  tut. H insich tl ich  
de r  V e r tre tu n g sm a c h t des H a n d lu n g sa g e n te n  ist zu 
un te rscheiden , ob  er A bsch lu ß v o llm ach t o d e r  keine  
A bsch lußvo llm ach t hat. H a t  er A b sch lu ß  Vollmacht, 
so ist er H an d lu n g sb ev o llm äch tig te r ,  h a t  er keine  
A bsch lußvo llm ach t,  so d a rf  e r  n u r  als V e rm itt le r  
fü r den  G eschäftshe rrn  au ftre ten . Im  le tz te ren  F all 
bes tim m t das Gesetz, d aß , w enn  ein H a n d lu n g s 
agen t, d e r  n u r  m it d e r  V erm itt lu n g  von G eschäften  
b e trau t  ist, ein G eschäft im  N a m e n  des G e sc h ä f ts 
h e r rn  m it einem  D rit te n  ab g esch lo ssen  ha t, es als 
von dem  G eschäftshe rrn  g en eh m ig t gilt, w enn  d ieser  
n icht unverzüglich , n ach d em  er von dem  A b sch lu ß  
K enntn is  e rlang t ha t, dem  D ri t te n  g e g e n ü b e r  e r 
k lärt,  d a ß  er das  G eschäft ab lehne . H ie rd u rc h  ist 
eine S o n d e rb es tim m u n g  fü r  die G eschäftsabsch lü sse  
des V erm itt lu n g sag en ten  geschaffen . Sie h a t  ih ren  
g ese tzgeberischen  G ru n d  in d em  d a u e rn d e n  V e r 
trau en sv e rh ä ltn is  zw ischen G esch ä ftsh e rrn  und  
A gen ten .
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D e r  H an d lu n g sa g e n t  ist, g le ichgültig , ob er 
H an d lu n g sb ev o llm äch tig te r  ist o d e r  als V erm itt le r  
fü r  den  G esch ä ftsh e rrn  auftritt,  zur E n tg e g e n n a h m e  
b es t im m te r  im  Gesetz g e reg e l te r  E rk lä ru n g e n  b e 
fug t. E r  k an n  die A nzeigen  von M än g e ln  der 
W a re  sowie die E rk lä ru n g ,  d a ß  eine W a re  zur V e r 
fü g u n g  gestellt w erde, und  an d e re  E rk lä ru n g e n  
so lcher A rt en tgegennehm en .

Z u r  A n n ah m e  von Z a h lu n g e n  fü r  den  G e 
sch ä ftsh e rrn  sowie zur n ach träg lich en  Bew illigung 
von  Z ah lungsfr is ten  ist d e r  H a n d lu n g sa g e n t  jedoch  
n u r  befug t, w enn  ihm  die E rm ä c h t ig u n g  dazu  b e 
sonders  erteilt ist. D e r  H a n d lu n g sa g e n t  ist also 
zur E n tg e g e n n a h m e  von E rk lä ru n g e n  in w eite rem  
U m fa n g e  be fug t als de r  H an d lu n g sre isen d e , d a  A n 
zeigen  von M änge ln  e iner W are ,  die E rk lä ru n g ,  
d a ß  eine W a re  zur V e rfü g u n g  geste llt w erde, sowie 
an d e re  E rk lä ru n g e n  so lcher A rt n u r  d em  a  n - 
w e s e n d e n  R e isen d en  g e g e n ü b e r  a b g e g e b e n  w e r 
den  können .

D e r  H a n d lu n g sa g e n t  h a t bei seinen V e rr ic h tu n 
g e n  das In te re sse  des G esch ä ftsh e rrn  m it de r  S o rg 
falt eines o rd en tlich en  K au fm an n s  w ahrzunehm en , 
er h a t  d em  G esch ä ftsh e rrn  die e rfo rderlichen  N a c h 
r ich ten  zu geben , n am en tlich  ihm  von jedem  G e 
sch ä ftsab sch lu ß  unverzüg lich  A nzeige zu m achen . 
A uf de r  a n d e ren  Seite  h a t  de r  G esch ä ftsh e rr  dem  
H a n d lu n g sa g e n te n  die ih m  zustehende  V e rg ü tu n g  
zu en tr ich ten . Soweit n ich t ü b e r  d iese ein an d e res  
v e re in b a r t  ist, g e b ü h r t  ihm  eine P rov ision  fü r  jedes 
zur A u sfü h ru n g  g e lan g te  G eschäft, das  d u rch  seine 
T ä t ig k e i t  zu s tan d eg ek o m m en  ist. Is t er a u s d rü c k 
lich fü r  einen b es t im m ten  Bezirk  bestellt, so g e 
b ü h r t  ih m  überd ies  die P rov is ion  im  Zweifel auch  
fü r  solche G eschäfte , die in d em  B ezirk  o h n e  seine 
M itw irk u n g  d u rch  den  G esch ä ftsh e rrn  o d e r  fü r 
d iesen  gesch lossen  sind. R e g e lm ä ß ig  ist V o ra u s 
se tzung  des P rov is ionsansp ruches , d a ß  das G eschäft 
d u rch  die T ä t ig k e i t  des A g en ten  zustan d eg ek o m m en

ist, und  d aß  es zur Ausführung^ ge lan g t ist. E s  
k om m t also da rau f  an, d a ß  die T ä tig k e it  des 
A g en ten  u rsäch lich  fü r  das G eschäft gew esen  ist. 
D e r  A n sp ru ch  auf die P rovision  ist ers t nach  dern 
E in g a n g  de r Z ah lu n g  und  n u r  nach  dem  V erhä ltn is  
des e in g eg an g en en  B e trag es  erw orben . Is t  die A u s 
fü h ru n g  eines G eschäftes infolge V erh a lten s  des 
G esch ä ftsh e rrn  ganz o der  teilweise un terb lieben , 
oh n e  d a ß  h ie rfü r  w ich tige  G ründe  in de r  P e rso n  
desjen igen  Vorlagen, m it dem  das G eschäft a b g e 
schlossen  ist, so ha t de r  H a n d lu n g sa g e n t  die volle 
P rovision  zu beansp ruchen . D ie  H ö h e  de r P rovision  
w ird  re g e lm ä ß ig  ve re inbart.  Is t  sie n ich t bestim m t, 
so ist die übliche P rov ision  zu en tr ich ten . E s  k an n  
auch  G ehalt als V e rg ü tu n g  v e re in b a rt  w erden  oder 
auch  eine M indestprovision . F es te s  G ehalt ist j e 
doch selten. E s  sch ließ t den  C h a ra k te r  des A g e n 
tu rv e r trag es  jedoch  n ich t aus. F ü r  die im  re g e l
m ä ß ig e n  G eschäftsbe tr ieb  en ts tan d en en  K osten  u n d  
A u slagen  k an n  de r H a n d lu n g sa g e n t  in  E r m a n g e 
lung  e iner en tg eg en s teh en d en  V e re in b a ru n g  oder 
eines abw eichenden  H a n d e lsg e b ra u c h e s  E rsa tz  nicht 
verlangen . A u ß ero rd en tl ich e  A u sg ab en  des A gen ten  
m u ß  der G esch ä ftsh e rr  jedoch  trag en , z. B. A u s
lag en  des W a re n a g e n ten  zum  Schutz d e r  W are  
g eg en  ungew öhn liche  G efah ren  oder A ufw endungen  
des V ers ich e ru n g sag en ten  zur R e t tu n g  d e r  v e r 
s icherten  G egenstände , ebenso  K osten  fü r  Reisen, 
die de r  A g en t au ß e rh a lb  des re g e lm äß ig en  G e
schäftsbe tr iebes  auf b eso n d e ren  W u n sch  des G e
sch ä ftsh e rrn  m ach t.  H insich tl ich  d e r  E n d ig u n g  des 
V ertrag sv e rh ä ltn is se s  bes tim m t das Gesetz, d a ß  es, 
w enn  es fü r  u n b es tim m te  Zeit e in g eg an g en  ist, von 
jed em  T eil fü r  den  S ch luß  eines K a lenderv ie r te l
jah res  u n te r  E in h a l tu n g  e iner K ünd ig u n g sfr is t  von 
6 W o ch en  g ek ü n d ig t  w erd en  kann . E s  k a n n  fm  
jed en  T eil o h n e  E in h a l tu n g  e iner K ündigungsfris  
g ek ü n d ig t  w erden , w enn  ein w ich tiger Grund 
vorliegt.

Der zentrale Einkauf und der Handelsvertreter.
V o n  H e r m a n n  T r e u f e l d ,  S tettin .

E in  e rns tes  u n d  sorgenvolles K ap ite l fü r  den  
H a n d e lsv e r t re te r  b ilde t die E n tw ick lu n g  d e r  zah l
re ichen  E in k a u fsv e rb ä n d e  und  Z en tra le in k a u fs 
stellen. Im m e r  w ieder sind B e s tre b u n g e n  im  G ange, 
die T ä t ig k e i t  des H a n d e lsv e r tre te rs  e inzuschränken , 
ja  so g a r  ihn  gänzlich  auszuschalten . W e n n  m ir  ein 
D ire k to r  e iner  Z en tra le inkau fss te lle  vor n ich t zu 
la n g e r  Zeit g e sag t  h a t :  „ I c h  h a b e  g a r  kein  I n te r 
esse an  d e r  M itw irkung  des H an d e lsv e r t re te rs  bei 
d e r  V e rg e b u n g  m e in e r  A u f tr ä g e “ , k a n n  ich v e r 
stehen , d a ß  die A uffassung  leicht P latz greift, d a ß  
die s ta rk e  E n tw ick lu n g  de r v e rsch ied en a r t ig en  E i n 
k au fsv e rb än d e  n ich t im  In te re sse  d e r  V o lksw ir t
schaft liegt, so ndern  n u r  p r iva tw irtschaftlichen  S o n 
derin te ressen  R e c h n u n g  t r ä g t ; ob ig e r  A u ssp ru ch  
zeug t doch  von  etw as viel W eltfrem d h e it .  D e r  
r i c h t i g e  H a n d e lsv e r t re te r  ist g ra d e  heu te  von 
au ß e ro rd e n t l ic h e r  B ed eu tu n g , in sb eso n d e re  de r  
la n g jä h r ig  ge re is te  V er tre te r .  Als V e r tra u e n sp e rso n  
se iner H ä u se r  k en n t er die w irtschaftlichen  V e rh ä l t 
n isse  und  B edürfn isse  seines B ezirks ebenso  wie die 
E ig e n a r t  eines jed en  K unden . E r  w eiß , w er bei de r

F irm a  fü r  den  E in k a u f  in F ra g e  kom m t, ist g elian 
un te rr ich te t  ü b e r  B edarf, ü b e r  P re ise  un d  E in  
de r  K onkurrenz , v e rs teh t sich, de r  L ig e n a r t  
Person , m it de r  er zu a rb e iten  hat, anzupassen  u 
ist dem zufo lge  in de r  L age, alle psychologisc  ^  
M om ente , die bei d e r  H e re in h o lu n g  von A uftrag 
be rü ck s ich tig t  w e rd en  m üssen , r ich tig  zu 'ver 
und zu benutzen . S e lbs tvers tänd lich  verfüg t er a ^  
ü b e r  die nö tige  M enschen- un d  Sachkenn tn is , 
be rich te t seinen F irm e n  ü b e r  W ü n sch e  un 
sp rü ch e  d e r  K unden , ü b e r  G eschm acksveränc  ei » 
B ed a rf  etc. und  b ildet som it g leichzeitig  eine ^
t ig e  N ach r ich ten s te l le  fü r  seine H äu se r .  E i  ^ . ß ver- 
tet v o rk o m m en d e  S tre it igke iten , bese itig t JVU e n̂ 
s tändn isse  u n d  füh lt sich veran tw ortlich  n5te\\er 
d au e rn d es  gu tes  E in v e rn e h m e n  zw ischen Herb ^  
u n d  V e rb rau ch e r .  D e r  H andelsvertre te r^  is 
P ion ie r  und  O rg an isa to r  des M ark tes , sel?rerjcelU' 
a rbe it  ist u n b e d in g t  e rfo rderlich  im  
zw ischen K u n d en  u n d  L iefe ran ten . uoiifsver-

V iele  Z en tra l  e inkaufsste llen  un d  L in  -ons- 
b ä n d e  v e rg eb en  ih re  A u fträg e  auf d em  Sub
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w e g e ; diese A rt des E in k au fs  w ird  m eist n ich t n u r  
von d em  H an d e lsv e rtre te r ,  sondern  auch  von den 
L ieferfirm en g rundversch ieden  bew ertet. In  Fach- 
und  T agesze itungen  ist ü b e r  das F ü r  und  W id e r  
de r  Subm iss ionen  g en ü g en d  gesch rieb en  w orden, 
V orteil b r in g t diese E in r ic h tu n g  w eder dem  L ie fe 
ran ten , noch  dem  H an d elsv ertre te r ,  ob das einzelne 
V erb an d sm itg lied  h iervon einen N u tzen  hat, w ird  
vielfach bezweifelt. E in  b eso n d e re r  G rund , S u b 
m issionen abzulehnen, bes teh t in de r  Z e rsp li t te ru n g  
der A u fträg e  und  in de r  E in e n g u n g  des H a n d e ls 
ve rtre te rberu fes . D e r  seriöse, be ru fs freud ige  H a n 

de lsvertre te r  weiß sich zu w ehren  gegen  alle V e r 
suche, die d a rau f  hinauszielen, seine m ü h sa m  e rw o r
bene h e rv o rrag en d e  S tellung, die e r in H a n d e l  und  
Indus tr ie  einnim m t, zu u n te rg rab en . D e r  H a n d e ls 
ve rtre te r  ist ein se lb s tän d ig e r  K au fm ann . E s  g ib t 
ein W ort, w elches sehr dem ü tig  k lin g t;  es ist ab e r  
ein stolzes W ort, das W o r t :  „ Ic h  d ie n e !“ Ich  
diene n ich t dem  E inzelnen , ich d iene auch  n ich t m ir 
se lber allein, ich diene de r A llgem einheit.  E s  g ib t 
kau m  einen S tand , dessen  In te re sse  so v e rknüp ft  ist 
m it dem  In te resse  d e r  A llgem einheit, wie der S tand  
der H an d e lsv e rtre te r .

Der russisdt>polnisdie ifonkurrenzttampf auf dem WelfliolzmarM.
Von Dr. E. K u l s c h e w s k i ,  Warschau.

Im laufenden Exportjahr zeigt es sich mehr und mehr, 
daß Polen im Hinblick auf seine Schnittholzausfuhr durch 
die sowjetrussische Konkurrenz planmäßig verdrängt wird, 
ein Umstand, den man in den polnischen Holzfachkreisen 
mit nervöser Besorgnis eifrig kommentiert. Unter dem Druck 
des Zollkrieges mit Deutschland, dem sich noch das ver
minderte Angebot russischen Holzes zugesellte, hatte Polen 
m den letzten Jahren  seine Schnittholzausfuhr zu einem 
großen Teil nach England orientiert. Diese Absatzorien-y 
tierung mußte von den polnischen Sägewerken mit schmerz
lichen Opfern erkauft werden, denn einmal stellt der eng
lische Importeur für polnische Begriffe ungewöhnlich hohe 
Anforderungen an den Qualitätsstandard, zudem liegt diese 
Ausfuhr mit Rücksicht auf die geringe Bewertung der pol
nischen Schnittware auf dem englischen Holzm arkt und 
unter Berücksichtigung der hohen Transportspesen außerhalb 
des Bereichs einer Rentabilitätserwägung. Schon daraus 
spricht, daß diese Erschließung des englischen M arktes 
nur eine zwangsläufige Lösung bedeuten mußte und der auf 
den deutschen Absatzweg eingestellte polnische Exporteur 

W ê. vor d iesem frachtgünstigeren und ergiebigeren 
Markt sein H auptaugenm erk zuwendet. Der deutsche Ein- 
uhrbedarf an polnischen Halbfabrikaten hat zwar im Jahre  

 ̂ gegenüber 1926 eine merkliche Steigerung erfahren, aber 
angesichts der stark gestiegenen Rundholzeinfuhr erreichte 
er noch nicht die Einfuhrziffer des Jahres 1925, in welchem 
ja der einsetzende Zollkrieg eine gewisse Strukturwandlung 
ües deutschen Holzimports aus Polen auslöste. Verfolgt 

den dynamischen Verlauf der polnischen Ausfuhr an 
albfabrikaten in den verflossenen vier Jahren, so würde 

cr unter Berücksichtigung der zwei wichtigsten Absatzmärkte 
uach der polnischen Ausfuhrstatistik etwa folgendes Bild
Sn 1000 t (ergeben:

Gesamtausfuhr halbbearb. Holzes im Jahre 
1994. 199^ 1 QOfi 1Q97

Jnsgesamt in 1000 to 1350,4 1593",! 1909,1 2325,2
J-J-4 =  loo 100o/o 118o/o 1410/o 1710/o
S fV0°/n n,ach E n g e n d  in 1000 to 450,9 495,7 735,2 1022,3
j1 /o der  Gesamtausfuhr 34o/0 31 o/0 38o/0 44o/0
iavon nach Deutschland in 1000 to 453,6 694.2 495,8 666,7in o/ der Gesamtausfuhr 33 o/o- . -------------uw/u 43 o/o 26 o/o 29 Qfo
Dort 6- erheblichen Steigerung des polnischen Ex-
t;iti>X tn tt  name’ndich die konstante Zunahme der Ausfuhr- 
schf‘ Clt nac^ England in den letzten zwei Jahren  in Er- 
i'ehf'mm^ ’ w;i^ rend der Absatz nach Deutschland wenigstens 
auf„ 1.V gesehen bei weitem nicht die in den Jahren  1924/25 
Zif f err)0 n ^ .enSm  erreicht. Stellt man nun jenen
so rof! -le E rg.ebni s ^  der diesjährigen Ausfuhr gegenüber, 
Zeit . cxicren s'ie eine völlig abweichende Tendenz. In der 
Ausfiil°n nuar bis August d. Js. belief sich die polnische 
ge J  , ** halbbearbeitetem Holz auf 1 149,8 Tausend t 
Jahres tv  ̂auseind l in derselben Zeitspanne des Vor- 
Kostrn i leSCf- Exportrückgang ist fast ausschließlich auf 
Brettern TS ^ cbnittholzes erfolgt, denn der Export von
1927 a t ten und Balken, de r  in den ersten 8 Monaten
Jahr a u M m T i  L 333>6 Tausend t betrug, ist in diesem 
v°ran?p«toiif lau sen d  t gesunken. Es kann hier gleich 
^ er nolni i WCo ,Cn.’ ĉ cse beträchtliche Verminderung
darfsrür-Kr^ 1Cn , c"nittholzausfuhr vornehmlich aus dem Be- 
ünd dor • , s c!ngbschen Holzm arktes im allgemeinen

ernnnderten Nachfrage nach polnischem Schnitt

material im besonderen resultiert. Nimmt man ferner die 
polnische Güterverkehrsstatistik zur Hilfe, so ergibt sich im 
wesentlichen dasselbe Bild: im Monatsdurchschnitt der ersten
7 Monate des^ Vorjahres verlud die polnische S taatsbahn 
täglich 1065 W aggons zu je 15 t, während in diesem Jahre 
entsprechend nur 765 W aggons Holz abgefertigt worden 
sind. An dieser Einbuße partizipiert in erster Linie Danzig, 
das im Vorjahre 338 W aggons, in diesem Jahre  aber 
kaum 148 YVaggons, d. h. um rund 56 o/o weniger zur 
Verladung brachte. Zu bemerken ist dabei, daß Danzig fast 
ausschließlich Schnittholz, insbesondere nach England und 
Holland, umschlägt.

Wenn oben gesagt wurde, daß die polnische Holzin-r 
dustrie durch Sowjetrußland vom englischen Markt plan
mäßig verdrängt wird, so erscheint hier ein Blick auf die 
allgemeine Entwicklung der sowjetrussischen Holzwirtschaft 
notwendig. Bei einem Forstareal von ca. 548,5 Mill. ha stützt 
sich die russische Konkurrenzkraft auf einen etwa 50—60 mal 
größeren Waldbesitz als Polen. Auch im Hinblick auf den- 
drologische Struktur und Qualität der Bestände ist Sowjet
rußland Polen weit überlegen. W enn aus Gründen, die mit 
der allgemeinen volkswirtschaftlichen Entwicklung aufs engste 
verknüpft sind, der Ausbeute der sowjetrussischen Rohstoff
bestände bisher ein relativ enger Rahmen gesteckt wurde,
so hat die Holzindustrie unter der Antriebskraft des steigen
den Binnenbedarfs eine wenn auch erst in den Anfängen 
steckende Rationalisierung erfahren, auf deren systematische 
Fortführung die Sowjets das Schwergewicht ihres ausschlag
gebenden Einflusses legen. Es kann hier genügen, einige
Zahlen heranzuziehen, um diesen Prozeß in Erscheinung
treten zu lassen.

1923/24 1926/27
Zahl der tätigen Sägewerke 362 339
Zahl der tätigen Gatter 776 869
Sehnittholzprod. je Gatter in 1000 cbm 4,9 8,6
Zahl der beschäftigten Arbeiter 36 763 48 627

Bei verminderter Zahl der  Sägewerksbetriebe hat sich 
die Zahl der Gatter nicht unbeträchtlich vergrößert, und 
noch augenfälliger ist die Steigerung der Ergiebigkeit der 
Gatter, deren Tendenz den Einfluß des Rational,isierungs-1
Prozesses nicht verkennen läßt. Hiermit im Zusammenhang 
stehen die Kapitalinvestierungen der Holzindustrie, die mich 
dem Stande vom 1. Oktober 1925 erst über ein Anlage-» 
kapital von noch nicht 100 Millionen Rbl. verfügte, das 
aber bis zum 1. Oktober 1.927 bereits auf nahezu 140 
Millionen Rbl. erhöht wurde. Unbeschadet des technisch
ökonomischen W iederaufbaus der sowjetrussischen Holzin
dustrie erreicht ihre Ausfuhrkapazität auch in letzter Zeit bei 
weitem noch nicht das Vorkriegsniveau, was in erster Linie 
mit dem relativ geringen Einschlag und den Organisations
mängeln der einzelnen Trusts verknüpft ist. Im W irtschafts
jahr 1926/27 bezifferte sich die russische Holzausfuhr ins
gesamt auf etwa 56o/o des Vorkriegsexports, wobei dem 
Jahre  1913 die den heutigen Sowjetstaat bildenden T err i
torien zugrundegelegt sind. Nach englischen Quellen be
trug die russische Schnittholzausfuhr im Jah re  1927 etw a
446 000 Standards, wovon 345 000 Stds. auf den englischen 
M arkt entfielen, der ja das H auptkontingent des russischen 
Exports aufnimmt. ■ Deutschland und die westeuropäischen 
Staaten spielen in der russischen Ausfuhr vorerst noch eine 
untergeordnete Rolle, indessen gehen die Bestrebungen der
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Sowjets dahin, nicht nur auf dem kontinentalen Holzm arkt 
ihre alte Stellung wieder zu erobern, sondern auch die Ueber- 
seemärkte namentlich für die ostsibirischen W aldbestände 
zu interessieren.

Die Hauptschwierigkeiten, welche einer rascheren In
tensivierung des russischen Exports entgegenstehen, . sind 
vor allen Dingen neben dem oben schon erwähnten ge-? 
ringen Abtrieb in der durch die politische Neukonstellation 
geschaffenen ungünstigen Lage zu den Häfen des Baltischen 
Meeres begründet, von denen Sowjetrußland schon mit Rück
sicht darauf abhängt, als sie den größten Teil des Jahres 
eisfrei sind. So mußten im Vorjahre 47,80/0 des gesamten 
Exports über die nördlichen, den größten Teil des Jahres 
zugefrorenen Häfen umgeschlagen werden, weitere 23,4.o/o 
entfielen auf Petersburg, 12,60/0 'auf die Häfen des F em en  
Ostens und der Rest verteilte sich auf die anderen Häfejn 
oder benutzte den teureren Schienenweg. Dagegen sind 
zwei der für die russische Holzausfuhr ungemein wichtigen 
Häfen, nämlich Riga und Reval heute Bestandteile Lett
lands bezw. Estlands. Dessen ungeachtet hat der russische 
Holzumschlag über Riga gerade im laufenden Jah r  wieder 
an Bedeutung gewonnen, und darin ruht gleichsam der 
Schwerpunkt der Konkurrenz zwischen Sowjetrußland und 
Polen. D er Rigaer Hafen hat im Jah re  1926 insgesamt

erst 332 000 t umgeschlagen, aber schon im darauffolgenden 
Jah r  hat sich diese Ziffer hauptsächlich auf Kosten des 
russischen Schnittholzes verdoppelt, welches allein etwa die 
Hälfte des gesamten Rigaer Umschlags ausmachte. Welche 
Stellung Riga heute wieder als Holzexporthafen einnimmt, 
geht daraus hervor, daß sein Umschlag in den ersten sieben 
Monaten des laufenden Jahres angesichts der intensiveren 
Exporttätigkeit Sowjetrußlands auf 800 000 t gestiegen ist. 
Gelingt es Rußland tatsächlich, seine Schnittholzausfuhr in 
demselben oder womöglich noch rascherem Tem po zu. for
cieren, dann (ist nicht nur die Frage der Absatzorientierung 
des polnischen Holzes, sondern zum Teil gleichzeitig auch 
das Problem der Rivalität der Ostseehäfen gelöst. Unter 
der Schwerkraft der russischen Konkurrenz muß die pol
nische Schnittholzausfuhr zwangsläufig eine Verschiebung zu
gunsten des Rundholzexports mit der spezifisch nach Deutsch
land gravitierenden Absatzrichtung erfahren, wobei aber 
gleichzeitig Danzig seine jetzige Stellung als Umschlags
platz polnischer Schnittware naturgem äß einbüßt, um sich 
auf andere Frachtgüter, etwa Nahrungs- und Genußmittel, 
landwirtschaftliche und industrielle Roh- bezw. Halbstoffe 
usw. zu spezialisieren, während seinem Konkurrenzhafen 
Gdingen vermöge der starken Rückendeckung, die er im pol
nischen Staat als seinem Finanzier hat, die Domäne des 
polnischen Kohlen- und Erzumschlags zufällt.

Baliisdier Zucker aus eigenen Rüben?
V on P e r c y  M e y e r ,  R iga .

M it der im  L aufe  seit dem  letzten Jah rzeh n t h ie r  
zu b eo b ach ten d en  Z u n a h m e  d e s  Z u c k e r v e r 
b r a u c h s  k o rresp o n d ie r t  auch  d e r  un au fh a ltsem  
s t e i g e n d e  Z u c k e r i m p o r t .  I n L e t t l a n d  
näm lich  ist die Z u ck ere in fu h r  von 33 511 to  im  
Ja h re  1925 auf 35 531 to  im Ja h re  1926 und  
36 722 to' im  vo rigen  Ja h re  gestiegen , w äh ren d  L i 
t a u e n  letzthin  auf 23170, E s t l a n d  endlich  auf
22 125 to  kam . G em essen  an  de r B evö lkerungszah l 
ist de r  Z u ck e rb ezu g  in E s t-  und  L e tt land  fas t der 
gleiche, und  er v e rhä lt  sich u n g e fäh r  wie 2:1  des 
li tau ischen  Im ports .  D e r  K u ltu ru n te rsch ied  zwischen 
den  aus den  a lten  O stseeprov inzen  h e rv o rg e g a n 
g en en  zwei N e u s ta a te n  und  ih rem  N a c h b a r  im  
S ü d e n  g eh t  also auch  aus d iesem  V erg le ich  s p r e 
chend  deutlich  hervor. In  den  O stsee län d ern  ist, 
w as h ie r  m ite rw ähn t sei, die K o n f e k t i n d u s t r i e  
zu e iner gew issen, freilich du rch  Schutzzölle ziem!- 
lich ges ich e rten  E n tw ick lu n g  ge lang t.

Seinerzeit h ab en  alle drei S taa ten  die A bsich t 
g eh ab t,  eine e i g e n e  Z u c k e r i n d u s t r i e  ins
L eb en  zu rufen, um  sich d a d u rc h  von de r so b e d e u 
ten d en  Z uckere in fuh r, die n a tü r lich  die H a n d e ls 
bilanz s ta rk  neg a tiv  bee in f luß t,  zu em anzip ieren . 
B isher h a t  a b e r  n u r  L e t t l a n d  e i n e  Z u c k e r 
f a b r i k ,  un d  zwar, d ie jen ige  bei M i t  a u ,  a u f 
g ebau t.  D as  dam it erzielte E rg e b n is  ist so u n 
günstig , d a ß  E s tla n d  es be im  Im port de r  F a b r ik 
e in r ich tung  ha t bew enden  lassen, w 'ährend L itauen  
endlich  den  P lan  ü b e rh a u p t auf g eg eb en  hat.
Z u c k e r r ü b e n  w erden  jetzt einzig i n  L e t t 
l a n d  u n d  L i t a u e n  a n g e b a u t ,  w obei die P r o 
duk tion  des le tz te rw ähn ten  S taa tes  teils in M itau , 
teils in  R a s t e n b u r g  (O s tp re u ß e n )  v e ra rb e ite t  
w ird. In  allen F ä llen  s teh t de r  S taa t  als K re d i t 
g e b e r  h in te r  de r  ba ltischen  Z uckerw irtschaft .  D e r  
S taa t ha t denn  auch  die K onsequenzen  zu tra g e n .  
In  L e tt land  ist die Z u ck e rfab rik  aus g en o sse n sc h a f t
lichem  in s taa tlichen  Besitz ü b e rg eg an g en ,  w as b is 
h e r  3 M illionen L at gek o s te t  ha t. A b g eseh en  davon  
kann  d e r  ba ltische  R ü b en an b au  o h n e  s taa tliches

P r ä m i e n s y s t e m  n ich t bestehen , so d a ß  der 
F iskus  zu R ig a  und  K ow no auch  in d iesem  Falle 
d a u e rn d  zuzuzahlen hat, um  das Ganze, das seinen 
t re ib h a u sa r t ig en  C h a ra k te r  nicht verleugnet, nicht 
zu sam m enbrechen  zu lassen.

Im  fah re  1927 ha t die le t tländ ische  F a b r ik  nui 
1800 T o n n en  Z u ck e r  erzeugt, die zu V e r l u s t -  
p r e i s e n  abgese tz t w erden  m u ß te ,  w äh ren d  Litauen 
seine n ach  M itau  gelieferten  R ü b e n  fest verkaufte, 
d a g e g e n  die nach  R a s te n b u rg  v e rsan d ten  in F orrn 
von Z u ck e r  (258 T o n n en )  zurückbezog . D ie hm 
und  w ieder in M itau  g em ach ten  V ersuche, o s t
p reu ß isch en  R o hzucker  zu raffin ieren, b lieben E x ' 
p e rim en te  m it u n g ü n s t ig e r  K alku la tion . D ie be
sonders  fü r  L ettland  p rek ä re  S itua tion  w ird  durc 
den  U m sta n d  kom pliziert, d a ß  R u ß l a n d  au 
G ru n d  des vor Jah res fr is t  abgesch lo ssenen  H aI\  
d e lsvertrages  seine Z uckerlie fe rungen  nach  Lettlan   ̂
inzwischen w esentlich  g es te ig e rt  ha t. D as .^ ° ,n 
m issar ia t für A u ß e n h an d e l  v e rkau ft dabei p 
Z u ck er  in L e ttland  no to risch  zu V erlustpre isen , J 
doch  sind fü r diese Politik  die W eisungen  ^  
K rem l au ssch lag g eb en d . E instw eilen  dom inier ^ 
L ett land  a lle rd ings noch  D e u t s c h l a n d  als 
fe ran t, w äh rend  in L itauen , zum  Teil auch  in 
land  die T s c h e c h o s l o w a k e i  den Zuckerrna 
b eh e rrsch t.  In  d iesen be iden  F ä llen  ha t b isher ^ 
s taa tsam tliche  Im portpo lit ik  den  A ussch lag  g e» e jj

In  L e ttland  ist die e inschne idende  P rä g e  a ^  
.gew orden: W as  soll m it d e r  M itauer  Z u ck e r  a ^  
g e sch eh en ?  D as  F inanzm in is te r ium  in R ig a  1S j gr 
noch  n icht schlüssig  gew orden  d a rü b e r :  1- o ^  
S taa t den  Im p o rt in seine H ä n d e  nehm en , L 
m onopo lis ie ren  soll, um  a lle rd ings den  E m ze  ^ e-en 
wie m ancherse its  be fü rw orte t w ird, der ^  
W irtsch a f t  zu überlassen , 2. ob  die Z u ck erfa  n  ^  3 
V erlus t an  p riva te  In te re ssen ten  v e rkau ft o e„  jr t- 
die gleichfalls v e r lu s tb r in g en d e  s ta a tlic h e   ̂ ^  
schaftung  fo rtgese tz t w erden  soll. G egen  cacjiwer- 
n o p o lsy s tem  w erden  a lle rd ings jetzt sch o n  yStem 
w iegende  B ed en k en  a u sg e sp r o c h e n . D ie s e s
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mit seinen an  sich s ta rk  dem ora lis ie renden  m itte l
b a ren  A usw irkungen  ha t n icht nu r der V o lksw ir t
schaft im eigenen  Lande, m eh r S chaden  als N u tzen  
geb rach t,  es schm älert auch  e r fa h ru n g sg e m ä ß  das 
R enom m ee  im A uslande  und  w irkt sich ü b e rh au p t 
rech t u n g ü n s tig  aus. U e b e r  kurz o d e r  lang  m u ß  
ab e r  dennoch  eine E n tsc h e id u n g  ge tro ffen  w erden .

E s  ist nicht vorauszusetzen , d a ß  sich e rn s t 
m einende  K äufer, einerlei ob in- oder ausländische, 
fü r  die le ttländ ische  Z u ck e rfab rik  in M itau  m elden  
w erden, u m  ih ren  B etrieb  fortzusetzen, d. h. ein 
g ro ß e s  R isiko auf sich zu nehm en . D a h e r  w ird  die 
S tillegung  der F a b r ik  und  dam it auch  die L iq u i
d ie rung  der R ü b e n k u ltu r  im  L an d e  f rü h e r  o der

sp ä te r  schw erlich  zu verm eiden  sein. D esg le ichen  
ist au f das E rs te h e n  e iner Z uckerindus tr ie  in 
L itauen, erst rech t in E s tla n d  in a b se h b a re r  Zeit 
n icht zu rechnen . D a  endlich  die P ro teg ie ru n g  der 
T schechoslow akei und  die B evorzugung  R u ß la n d s  
als Z uckerlie fe ran ten  auf die D a u e r  n ich t fo r tg e 
setzt w erden  können, so e rg ib t sich aus allem  die 
na tü rliche  S ch lußfo lgerung , d aß  d i e  d e u t s c h e  
Z u c k e r i n d u s t r i e  b e r u f e n  i s t ,  d e n  b a l 
t i s c h e n  M a r k t  z u  v e r s o r g e n ,  und  zwar in 
w esentlich  g rö ß e re m  M a ß e  als b isher. So ist auch  
auf d iesem  G ebiet ein u n au fh a ltsam er N ie d e rg a n g  
des p ro tek tion is tischen  W ir tschaf tssys tem s in den 
ba tis lchen  O stsee ländern  n ich t zu verkennen .

Der esfländisdie Handel mH Gips.
Produktion, Aus- und Einfuhr.

Im  südöstlichen  Teil E s tlan d s ,  unw eit des O rtes 
I s b o r s k , befinden  sich b em erk en sw erte  L a g e r  von 
Gips wo von alters h e r  dieses M inera l g eb ro ch en  
w urde. V or dem  K riege  a rb e ite ten  do rt 7 v e r 
schiedene U n te rn eh m u n g en , w elche den  G ips teils 
zu industrie llen  Zw ecken, teils als lan d w ir tsch a f t
liches D ün g em itte l  auf den  M ark t b rach ten . Z u r  
Zeit a rb e ite t  do rt n u r  ein U n te rn eh m en , die A kt.- 
Ges. „G ips  k ip s ikaevandus ja  ü m b ertö ö tam in e  —
Irb o sk a  ja a m a  lä h e d a l“ , w elches den  estländ ischen  
M ark t m it d iesem  P ro d u k t vers ieh t und  auch  Gips 
ms A usland  exportiert .  D ie  G ipslager e rs trecken  
sich auf eine Z one von ca. 30 Q uad ra tk ilom ete rn , 
und die G ipssch ich t besitzt eine S tä rk e  von 21/2—5 
M eter. D e r  G ips tr it t ba ld  als sog. B ankg ips , 
bald  als F ase rg ip s  auf. E rs te re r  stellt feste  M assen  
von u n re g e lm ä ß ig e r  S tru k tu r  und  un re iner,  g ra u e r  
l a r b e  d a r ;  le tz terer bes teh t m eis tens  aus rein 
w eißen, se ltener leicht gelb lich  o d e r  rosa  ge fä rb ten , 
se ideng länzenden  S ch ich ten  fe iner d icht a n e in a n 
der ge lager te r ,  senk rech t zur Schich t g e r ich te te r  
K ris ta llnadeln .

um  bessere  S o rten  handelt,  so w erden  diese m eistens 
in F ässe rn  e ingeführt,  w äh ren d  die A u sfu h r  aus 
E s tla n d  in Säcken, zum Teil auch  in P ap ie rbeu te ln , 
sta ttfindet.

Im  Ja h re  1926 sind 85 888 k g  G ips im W erte  
von 388 650 E m k . e ingeführt.  H ie rv o n  entfa llen  
a u f :

L e tt land  31473 k g  im  W erte  von 124 950 E m k . 
D eu tsch lan d  53 915 „ „ „  261000 „
D ä n e m a rk  500 y, „ „  „  2 700 „

A u sg efü h rt  w u rd en  im  Ja h re  1926: 2 416 940 
kg  im W erte  von 7 342 480 E m k .,  und  zwar 980 
k g  im W erte  von 3 480 E m k . nach  L ettland , w ä h 
rend  de r R est n a c h  F in n lan d  verschifft w urde.

Im  Ja h re  1927 sind d ag eg en  n u r  41149 k g  im 
W erte  von 329 500 E m k . e ingeführt w orden , und  
zwar a u s :

fo lgende B e s ta n d te i le :
I

Ca So, 74,18%
H. O 24,4 ,,
Al* 0 3 1,05 „
Ca Goo —
Si o ,  _

e des (Gipses e rgab

II III
61,15 o/o 50,81’/0
23,0 „ 24,0 „
3,25 „ 3,96 „
7,64 „ 14,74 „
4,5 „ 5,9 „

M en g en von d e r  A kt.-
ucigc& icm unu  im  L an u e  aogese tz t 

u s*nc^  liegen n ich t vor. D a  es sich bei der 
1 m luh r  von G ips aus dem  A uslande  in de r  R ege l

L ettland  8 251 k g  im  W erte  von 57 000 E m k .
D eu tsch lan d  30 496 „ „  „ „  246 700 „
versch. L änd . 2 402 „ „  „ „ 25 800 „

A u sg e fü h rt  w urden  im  selben  Ja h re  nach  v e r 
sch iedenen  L än d e rn  175 k g  im W erte  von 600 E m k . /  
w äh ren d  de r ganze  üb rig e  R es t  von 3 239 274 k g  
im  W erte  von 10 688 000 E m k . w iederum  n ach  
F inn land  g ing .

D ie D a te n  fü r  das  J a h r  1927 sind ers t vor 
kurzem  vom est länd ischen  sta tis tischen  B üro  v e r 
öffentlicht w orden . A n g ab en  fü r das  J a h r  1928 
können  noch  n icht g em ach t w erden .

Hans Gribel
Handelsvertreter für technische Artikel

Tel. 24648 Birkenallee 14

99Einheit
V e r t r ie b s g e s e l l s c h a f t  fü r  Z w ir n e  u n d  G a r n e  a l l e r  A r t  m . b . H.

Stettin, ‘Pclitser Str. 1C3
L ein en garn e und zw irn e , B indfäden, N äh seiden , Stick- 
und H äkelgarne, Stick- und H äk elw ollen , T rik otagen , 
Frottiertü ch er, B e is e -  und K rankenhaus - D ecken .
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Wirtschaftliche Wmehrichten
Sdiwetien.

Starke Steigerung der deutschen Einfuhr aus den nor
dischen Ländern, geringe Zunahme der deutschen Ausfuhr 
nach dort. Die dieser Tage veröffentlichte amtliche Statistik 
über den reinen W arenverkehr Deutschlands mit dem Aus
lande im Jahre  1927 läßt in bezug auf die Entwicklung der 
deutschen Einfuhr aus Schweden, Norwegen, Dänemark, 
Finnland uind den baltischein Ländern im Vergleich mit dem 
Vorjahre eine ganz erstaunliche Steigerung erkennen. Der 
Hauptanteil an dieser Steigerung entfiel erfreulicherweise auf 
Rohstoffe. Dagegen zeigen die für das Berichtsjahr amtlich 
ermittelten Ergebnisse der deutschen Ausfuhr nach Skandi
navien und den Ostseeländern, daß die bis zu diesem Jah re  
außergewöhnlich günstig gewesene Entwicklung so gut wie 
zum Stillstand gekommen ist. Im großen und ganzen sehen 
'wir hier dasselbe Bild, das uns auch im Außenhandel 
Deutschlands mit den übrigen Ländern beinahe überall ent
gegentritt.

Folgende, vom ,,Nordischen Zeitungsdienst“ , dem so
eben erschienenen, neuen „Statistischen Jahrbuch für das 
Deutsche Reich“ entnommenen Ziffern, zeigen, wie sich der 
Außenhandel Deutschlands mit den einzelnen nordischen 
Ländern während der letzten Jahre  gestaltet hat.

E in fu h r  von 1927 .1926 1925 1924 1927 1926 1925 1924
Schweden 379,2 233,6 269,2 120,6 2,7 2,3 9 2— J «J 1,3
Dänem ark 345,2 294,4 326,3 258,5 2,4 3,0 2,6 2,8
Norwegen 110,2 82,3 87,6 69,9 0,8 0,8 0,7 0,8
Finnland 111,5 80,5 1,05,9 46,4 0,8 0',8 0,9 0,5
Lettland 53,4 48,4 52,3 33,4 0,4 0,5 0,4 0,4
Litauen 32,9 22,6 23,6 22,6 0,2 0,2 0;2 0,3
Estland 27,7 22,5 31,1 17,5 0,2 0,2 0,3 0,2
zusammen 1060,1 784,3 887,0 56*8,9 7,5 7,8 7,7' 6,3

A usfuhr n ach 4

Schweden 409,3 400,4 341,8 286,0 3,8 3,8 3,7 4,4
Dänem ark 378,0 375,4 353,0 291,3 3,5 3,6 ■3,8 4,4
Norwegen 159,3 145,7 160,1 130,1 1,5 1,4 1,7 2,0
Finnland 154,1 150,1 110,9 104,7 L4 1,4 1,2 1,6
Lettland 52,5 61,5 57,1 60,5 0,5 0,6 0,6 0,9
Litauen 32,1 28,7 38,3 34,8 0,3 0,3 0,4 0,5
Estland 22,9 26,3 22,3 26,0 0,2 0,3 0,2 0,4

zusammen 1208,2 1188,1 1083,5 933,4 11,2 11,4 11,6 14,2

Land
Schweden
Norwegen
Dänemark

Dampfer 
Stahl 

Anz. Br.-To. 
3 2650
7 7020

Motorschiffe 
Stahl 

Anz. Br.-To. 
20 107 532

3 8 320
13 64 923

zusam m en

Anz. Br.-To.
23 110182
10 15 340
13 64923

Der Außenhandel im September. Nach der vom H an 
delsamt in Stockholm jetzt veröffentlichten W ertstatistik über 
den Außenhandel Schwedens im S e p t e m b e r  ds. Js. be
trug die. A u s f u h r  in diesem Monat 158,105 Mill. Kr., 
während die E i n f u h r  sich auf 152,184 Mill. Kr. belief, 
so daß sich ein Ausfuhrüberschuß von 5,921 Mill. Kr. ergibt. ■ 
Die entsprechenden Ziffern vom September vor. Js. lauteten 
163,46 und 146,43 Mill. Kr. bei einem Ausfuhrüberschuß von 
17,03 Mill. Kr. F ü r  die ersten 9 Monate d. J. lauten die 
Zahlen in 1000 Kronen (in Klammern die Zahlen für 9 Mon. 
1927): E i n f u h r  1 254 768 (1 126 679), A u s f u h r  1 068 892 
(1 150 726).

Der Zündholztrust erhält das Monopol in Jugoslaviein.
Wie „ Börsen“ erfährt, haben die Verhandlungen zwischen 
der Jugoslavischen Monopolverwaltung und den Vertretern ■ 
des schwedisch-amerikanischen Streichholztrustes zu dem A b
schluß ‘ eines Abkommens geführt, demzufolge der Trust 
das Alleinrecht zum Verkauf von Streichhölzern in Jugo- 
slavien erhält und zw ar auf 30 Jahre. Als Gegenleistung! 
gew ährt der  Trust eine Anleihe von 1500 Mill. Dinar, die 
innerhalb des genannten Zeitraums zu ■ amortisieren wäre. 
Die finanzielle ' Seite dieser Transaktion wird vermutlich 
Kreuger & Tpll übernehmen, deren Aktien im Hinblick auf 
die erwartete, neue Obligationsemission in letzter Zeit stark 
gestiegen sind.

Der Auftragsbestand bei den skandinavischen Werften. 
Wie wir einer von „Handelstidningen“ veröffentlichten U eber
sicht aus der von Lloyds Register aufgestellten Statistik ent
nehmen, betrug die in Schweden, Norwegen und Dänem ark 
am Ende des dritten Vierteljahres im Bau befindliche Tonnage 
insgesamt etwa 200 000 Bruttotonnen. Die Verteilung auf die 
einzelnen Länder und Schiffsarten ist aus folgender Tabelje 
ersichtlich. Aufgenommen sind nur Schiffe von über 100 
Bruttotonnen, bei denen der Bau bereits in Angriff ge 
nommen ist.

Die Erzverschiffungen der Grängesberggesellschaft 
wieder normal. Die Erzverschiffungen der Grängesberg-* 
gesellschaft haben nach einer (TT)-Meldung aus Stockholm 
an „Sydsv. D agbl.“ wieder ihren normalen Umfang er
reicht. Im Laufe des vergangenen Oktober sind nämlich 
über sämtliche Ausfuhrhäfen insgesamt 707 000 Tonnen zur 
Verschiffung gekommen gegen 475 000 Tonnen im Vor
monat. Die Ziffer vom Oktober 1927 lautete 790 000 lonnen.

Uebergang schwedischer Holzindustriegesellschaften in 
holländischen Besitz. Wie „Sundsvalls-Posten“ erfährt, ist 
die Aktienmehrheit der Skönviks Aktiebolaget von einem hol
ländischen Konsortium auf gekauft worden. Für die Aktien 
sollen 400 und in einzelnen Fällen sogar 500 Kr. gezahlt 
worden sein. Die ganze Transaktion beläuft sich auf etwa 
9 Mill. Kr. — Dem Verlauten nach bemüht sich dasselbe 
Konsortium, die Aktienmehrheit von Sunds Aktiebolag in 
Sundsvall ebenfalls anzukaufen.

Norwegen.
Die norw egische Textilindustrie in ernster Besorgnis.

Die Textilindustrie in Norwegen hat bekanntlich seit ge
raum er Zeit mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen. Nach 
einem Privatbericht aus Oslo an ,,G. H. & S. T .“ sind diese 
nun in der letzten Zeit derartig besorgniserregend geworden, 
daß sich die Hauptorganisation der Textilfabriken genötig 
sah, eine besondere Zusammenkunft einzuberufen, um tue 
Lage zu erörtern und wegen eventueller Hilfsmaßnahmen zu 
beraten. _  , ,

Neue norwegische Bergungsgesellschaften. Wie „Stock
holms D agblad“ erfährt, ist in Bergen eine neue norwegisch 
Bergungsgesellschaft in Bildung begriffen. Sie erhält a c 1 
Schiffe der aufgelösten Norsk Bergningscompagni. Da 
Aktienkapital soll 500 000 Kr. betragen. — In Drontheim 1 
ebenfalls eine lokale Bergungsgesellschaft gegründet worden- 

Die norwegische Werftindustrie gut beschäftigt. .̂ac; 
einem Privatbericht aus Oslo an „G. H. & S. T .“ schein^ 
die Bestrebungen, der norwegischen Werftindustrie au z 
helfen, die ersten Erfolge zu zeitigen. Verschiedene Vver <̂  
konnten Neubauverträge abschließen, und zwar sowohl 11 ^  
größere und kleinere Fracht- und Passagierschiffe als a^. 
über W alfang- und Tankschiffe. Das größte davon ist 
in Oslo gebautes Motorschiff von 7000 Tonnen. ,,et0n 
Fredriksstads mekaniske verksted den in Aussicht geste - 
Auftrag auf ein Schiff von 9000 Tonnen erhalten so > 
dann wäre dies das größte seit 1921 in Norwegen ge a 
Fahrzeug. „

Der Bericht . schließt mit der Bemerkung, . , n(j s-
Lage sich zwar gebessert habe, daß jedoch die A u s A ^  
konkurremz immer noch messerscharf sei und rda*V .;cgs" 
viel dazu gehöre, die nach den schlimmsten N a c n ^ ^ s ^  
jahren entstandene Besserung wieder verschwinden zu a 

Geplante Autolinie von Oslo nach Kopenhagen. 
„Sydsv. D agbl.“ meldet, ist die Errichtung einer i i ^ t .  
linie von Oslo über Gotenburg n a c h .  Kopenhagen g i , ^  
Auf der Linie sollen W agen mit je 27 Plätzen '  ef z%vei 
und die Fahrt soll bei Uebernachtung in Gotenburg 
Tage in  Anspruch nehmen. In Aussicht genomm^11 nhageU- 
Errichtung von Kontoren in Oslo, Gotenburg und °-on
D er Fahrpreis wird von Oslo nach Gotenburg ^ ganze 
Gotenburg hach Kopenhagen 25 Kr. und für ( 1(- ° 
Strecke 50 Kr. betragen.

Dänemark. assiv.
Der Außenhandel im September mit 5 Mill. j/.P. für

Zufolge „Börsen“ schließt der v e r g a n g e n e  bep c 147,4 
den Außenhandel Dänemarks bei einer E i n t u  r  ^g]ich 
Mill. Kr. und einer Ausfuhr von 133,1 Mill- yon 9,3
einer W iederausfuhr fremder W aren im B e t r a g * - iKr - 
Mill. Kr. mit einem Einfuhrüberschuß von •> - ^
Da der Vormonat einen Einfuhrüberschuß Ausfuhr
Kr. aufwies bei einer Einfuhr von 154,6 un^ \yieder'
von 145,6 Mill. Kr. (9,5 Mill. Kr. entfielen aut
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ausfuhr fremder Waren), ist also im Berichtsmonat eine 
Besserung um 4 Mill. Kr. eingetreten.

Die Saßnitzlinie soll Konkurrenz erhalten. Unter obiger 
Ueberschrift veröffentlicht „Sydsv. D agbl.“ an führender 
Stelle nachstehende Meldung: „Anläßlich einer Zusammen
kunft im Kopenhagener Börsengebäude am 13. Oktober unter
breitete Professor Munch-Petersen den Anwesenden einen 
im Aufträge des dänischen Fehmarnlinienausschusses aus
gearbeiteten Vorschlag zur Verbesserung der Verbindung 
Dänemarks mit dem Festlande. Das Projekt umfaßt u. a. 
den Bau einer Brücke zwischen Seeland und Falster. Die 
Realisierung dieses Planes würde einen Kostenaufwand von 
etwa 33 Mill. Kr. beanspruchen. In Aussicht genommen 
würde nach dieser Auffassung außerdem  noch der Bau 
einer neuen Eisenbahnlinie zwischen Kopenhagen und Köge, 
um den bisherigen Umweg über Roskilde zu vermeiden. 
Schließlich soll auch noch eine gesteigerte Fahrgeschwin
digkeit angestrebt werden und häufigere Fährenverbindungen 
zwischen Gjedser und W arnemünde. Auf diese Weise hofft 
man eine so erhebliche Zeitersparnis zu erzielen, daß man 
den Wettbewerb mit der schwedischen Kontinentallinie mit 
Erfolg aufnehmen könnte.

Lettland.
Halbjahreshandel mit den wichtigsten Staaten. Nach 

vorläufigen Daten der staatlichen statistischen Verwaltung 
zeigt der A u ß e n h a n d e l  Lettlands mit den wichtigsten 
Staaten in den ersten G M onaten d e r  3 letzten fahre folgendes 
Bild (in Mill. Lat):

I m  p o r  t: Jan ./Jun i 1926 Jan ./Jun i 1927 Jan ./Jun i 1928
Deutschland 46,8 38,8 55,0
England 11,9 10,6 12,4
u - S. A. 5,2 3,8 5,8
Polen 6,7 7,1 7,9
s - S. S. R. 5,3 9,6 7,8
Schweden 4,1 5,2 4,6
Litauen 4,3 3,3 3*8
Holland 3,6 3,2 2,6
Estland 3,2 2,9 3,3
Belgien 2,1 2,0 2,5
Frankreich 3,1 2,3 4,2
Schweiz 1,9 1,4 2,1
Finnland 1,2 -0,7 0,8

Demnach ist die Einfuhr aus Deutschland am stärkstem 
gestiegen, und zwar um 16,2 Mill. Ls. gegenüber 1927; es 
Jolgen Amerika mit 2,0 Mill. Ls. und England mit 1,8 Milk 
Ls. W eniger als 1 Mill. Ls. betrug die Einfuhrsteigerung 
15*1 *?andelsverkehr mit Frankreich (0,9), der Schweiz (0,7), 
Belgien und Litauen (je 0,5), Estland (0,4) und Finnland 
q ' '  ^ ' n Rückgang der E infuhr ist zu verzeichnen aus
. S. S. R. um 1,8 Mill. Ls., Schweden und Holland ium 
Je 0,6 Mill. Ls.

Dagegen gestaltete sich der E x p o r t  nach den wLch- 
1gsten Staaten folgendermaßen:

E x p o r t :  Jan ./Jun i 1926 Jan ./Jun i 1927 Jan ./Jun i 1928
England 38,0 39,7 38,0
Deutschland 15,8 21,1 27,8
o elf le* 16,9 ■ 12,1 18,7
Lim Ri 8>7 2>5 8>9
HonUeni 2’4 2 3  2,71Iand 1,7 - 3  2 5 7
{rankreich 1,2 1,2 2,9

Estin' 2’4 2’8 3,3Estland 2,0 1,2 1,9

Polen™ H  M  H
Schweden $  %  %
Stnof lc Sroßte  Ausfuhrsteigerung entfällt auf folgende 
6 4 1 t t1: ^ eutscbland 6,7 Mill. Ls., Belgien 6,6, S. S. S. R. 
s tW  r  nA 2)5 und Frankreich 1,7 Mild. Ls. Außerdem 
Und q u ^ usfuhr nach Estland um 0,7 Mill. Ls. Amerika 
Zurii ^  WG Je Litauen 0,4 und D änem ark 0,1 Mill. Ls. 
Ls ? e^ a^Sen :ist C1 ie Ausfuhr nach England um 1,7 Mill. 

untl I olen um 0,5 Mill. Ls.

Halhhiir ,n den Inländischen Häfen im ersten
die Sri ■(( } w ar außerordentlich lebhaft. Sie übertrifft 
samt7 1 1 qUenz dt:r frühere* Jah re  bedeutend. Die Ge-
erreioln • er ln ^ettländischen Häfen eingelaufenen Schiffe 
897 50Q V m ersten H albJahr 1928 — 1728 Einheiten mit 
805 84^ Mg t ' ^ lm erStCi1 H albJ’ahr !927 — 1595 Schiffe mit 
Sleich,>n Die Zald . der ausgelaufenen Schiffe im

eitraum betrug in 1928- — 1756 Einheiten mit

o94 932 Nrgt. (in 1927 — 1605 Schiffe mit 752 316 Nrgt.). 
Der Ilauptanteil entfällt naturgemäß auf den Rigaer Hafen.

Butterexport. Im August ds. Js. wurden 1871 Tonnen 
Butter ins Ausland ausgeführt gegen 1729 Tonnen im Juli. 
Im Vergleich zum August v. J. beträgt die Steigerung der 
Ausfuhr 57,3o/o. H auptabnehm er: Deutschland 92,7o/0, E n g 
land 6,62o/o, D änem ark 0,38o/0 und Norwegen 0,30o/0. Der 
W ert der exportierten Butter stieg im August d, Js. auf 
7,5 Millionen Lats gegenüber 4,65 Millionen im gleichen 
Monat des vergangenen Jahres.

Der lettländische Ziegelexport nach Finnland ist in 
letzter Zeit erschwert, da der Verband der Zicgelindustriellen 
Finnlands die Ziegelpreise auf 800 Mark herabgesetzt hat, 
um den Export aus Schweden, aus den Baltischen Staaten 
und Rußland zu hemmen. »

Export lettländischer Gummischuhe. In diesen Tagen 
wurden mehrere tausend Kisten lettländischer Gummischuhe 
nach Deutschland, Schweden versandt. Auch mit R äte
rußland sind Verhandlungen zwecks Ausfuhr von Gummi
schuhen angeknüpft.

Winterverkehr Stettin—Riga. V o n  d e r  R e e d e r e i  
R u d .  C h r i s t .  G r i b e l ,  Stettin, die den Passagierdam pfer
dienst zwischen S t e t t i n  u n d  R i g a  mit den Dampfern 
„Regina“ und „O stsee“ unterhält, wird uns mitgeteilt, daß 
während der Wintermonate nur eine E i n h e i t s k a j ü t s 
k l a s s e  zum Preise von Rm. 45.— einschl. einer einfachen, 
guten \  erpflegung geführt wird. Einzelkabincn sind gegen 
einen Zuschlag von Rm. 10.— erhältlich; außerdem  werden 
Zwischendecksplätze zum Preise von Rm. 25.— ohne Ver
pflegung verausgabt. Die regelm äßige Verbindung besteht bis 
zum Eintreten von Eisschwierigkeiten.

Estland.
Außenhandel. Im S e p t e m b e r  betrug den Wert der 

E i n f u h r 11,73 Mill. Kr.; der W^ert der A u s f u h r  12,1.7 Mill. 
Kr., mithin der  Ausfuhrüberschuß 0,44 Millionen. In der 
E i n f u h r  stand Deutschland mit 3,7 Mill. Kr. an erster 
Stelle, es folgen die Vereinigten Staaten mit 1,8 Mill. und 
England mit 1,35 Mill. Auch in der A u s f u h r  führt 
Deutschland mit 4,6 Mill. Kr., es folgen England mit 
3,8 Mill. und Lettland mit 0,7 Mill. usw.

In den 9 ersten Monaten wurde ein Ausfuhrüberschuß 
von 1,57 Mill. Kr. erzielt.

Die Einfuhr von Automobilen. Im Jahre  1927 wurden 
nach Estland 257 Automobile eingeführt, davon 176 Stück 
aus den Ver. Staaten (wozu noch 12 Stück aus Dänem ark 
kommen) und 44 Stück aus Frankreich; aus Deutschland 
kamen bloß 3 Personenwagen und 1 Lastautomobil.

Untergestelle für Lastautomobile (mit R ädern  und Mo
toren) kamen auch vorwiegend aus den Ver. Staaten und 
England, aber einige auch aus Deutschland und Frankreich. 
Die deutschen Automobile sind 15 bis 20o/0 teurer als die 
amerikanischen, aber dafür auch mindestens 15 bis 20o/0 
haltbarer, was bei den vielfach schlechten W egen und holpe
rigem Pflaster auf die D auer sehr ins Gewicht fallen dürfte.

Fahrräder wurden 1927 eingeführt 9666 Stück. Hier 
steht Deutschland mit 4013 Stück an erster und England mit 
2744 Stück an zweiter Stelle, dann folgt Lettland mit 
958 Stück, Frankreich mit 599, D änem ark mit 400 Stück 
usw. Die Ersatzteile kamen dementsprechend aus den ver
schiedenen Staaten.

Die estländische Handelsflotte. Am 1. Janua r  1928 
setzte sich die estländische Handelsflotte aus 379 Einheiten 
mit insgesamt 58 447 Br.-Rgt. zusammen gegen 376 E in 
heiten mit 55 585 Br.-Rgt. am  1. Januar 1927. N ichtinbe
griffen s ind  in diesen Ziffern die Prähme, deren Anzahl am 
1. Janua r  1928 52 mit 6843 Br.-Rgt. betrug. Die Zahl der 
Dam pfer betrug 67 mit 32 298 Br.-Rgt., die der Segler 
275 mit 19 318 Br.-Rgt. D er Rest besteht aus Motorschiffen 
und Motorseglern. Die Tonnage de r  Dam pfer hat im Laufe 
des Jahres um 13,4 0/0 zugenommen, w ährend die Tonnage 
der Segler um 6,6o/0 abgenom m en hat. D er größte  est
ländische D am pfer hat 3398 Br.-Rgt., der größte  Segler 
519 Br.-Rgt.

Estländische Baumwollenindustrie. in Lettland. Eine 
Gruppe estländischer Fabriken (Kränholmer M anufaktur in 
Narva und Baltische Baumwollspinnerei in Reval) hat nach 
längeren vergeblichen Verhandlungen Verhandlungen mit lett- 
ländischen Industriellen ~ der Baumwollenbranche die still
stehende ehem. Fabrik  „Glower in R iga“ erworben und 
dort eine W eberei und Spinnerei eingerichtet, die 10—20 000 
Baumwollspindeln und 300 bis 500 Webstühle umfassen soll.
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Das Unternehmen führt den Namen „ R i g a e r  M a n u 
f a k t u r “ . Die Statuten der Gesellschaft wurden vom Fi
nanzminister mit der Einschränkung bestätigt, daß sie ihre 
Produktion innerhalb Lettlands nicht absetzen darf. —

Dieselbe Gruppe estländischer Fabriken will auch in 
Litauen eine Textilfabrik gründen, indem sie einen Teil 
ihrer freien Maschinen und Spindeln dorthin überführt. —

Der Flugverkehr Petersburg—Reval- -Riga—Berlin wurde 
am 2. November eingestellt. Die Flugpost zwischen Reval 
und Helsingfors wird noch aufrecht erhalten.

Litauen.
Der Handels- und Schiffahrtsvertrag zwischen Deutsch

land und Litauen wurde am 30. Oktober in Berlin unter
zeichnet. D er Vertrag muß noch vom Reichstage genehmigt 
werden, er beruht auf der Meistbegünstigung ohne allge
meine Tarifanlagen. In der N i e d e r l a s s u n g s f r a g e  
ist Gleichstellung mit den eignen Staatsangehörigen zuge
standen worden; die Schiffahrt wird geregelt. In Bezug auf 
die D u r c h f u h r t a r i f e  sind Memel und Königs-* 
berg tarifarisch gleichgestellt worden. Besondere Abkom
men regeln die Rechtshilfe, die konsularen Beziehungen und 
den Grenzverkehr. Ein Vetrinaerabkommen liegt nicht vor, 
doch soll eine Vereinbarung über Bekämpfung von Epidemien 
noch abgeschlossen werden, ebenso ein Abkommen über 
den gewerblichen Rechtsschutz. — Im Schlußprotokoll w er
den die litauischen Holzausfuhrzölle auf die Hälfte herab-, 
gesetzt. —

Ein provisorischer Handelsvertrag zwischen Finnland 
und Litauen ist nach Unterzeichnung durch den Präsidenten 
der Republik Finnland am 15. Oktober in Kraft getreten.

Mit Estland haben sich die Verhandlungen über einen 
provisorischen Handelsvertrag zerschlagen, obwohl Estland 
Entgegenkom m en bewies und die Anwendung seiner Maxi
malzölle Litauen gegenüber ab 15. September aussetzte. 
Nun befindet sich Litauen im Zollkrieg mit Estland.

Die Verhandlungen mit Polen wurden am 3. November 
wiederum aufgenommen. Zunächst wurde versucht, eine 
Einigung über die W iederaufnahme des Eisenbahnverkehrs 
zu erzielen, denn der Umweg über Deutschland und LetW 
land machte sich doch unbequem fühlbar. Aber wie bisher 
scheiterten auch diese Verhandlungen sobald von Litauen 
die Wilnafrage aufgerollt wurde. Nur ein A b k o m m en 'ü b e r  
den kleinen Grenz verkehr, das bereits von einer Konferenz 
in Berlin seinerzeit ausgearbeitet war, wurde angenommen. 
Man einigte sich dahin, daß zwischen den beiden H andels
ministerien die Verhandlungen über einen direkten W arenaus
tausch weiter geführt werden sollen unter Ausschaltung aller 
politischen Fragen. Polen stellt dabei die Bedingung, daß 
alle Verkehrsfragen — Eisenbahn, Flößerei und Transitver
kehr — ein Ganzes bilden sollen.

Eine Seidenfabrik soll in Kowno von einer Gruppe In
dustrieller errichtet werden. Man meint diese Fabrik werde 
aller Art Seiden um 30o/0 billiger liefern als diese bisher bei 
der Einfuhr aus dem Auslande zu stehen kamen. D er Wert 
de r  E infuhr 1928 belief sich auf 3,4 Mill. Lit.

Konkurse in der Manufakturwarenbranche in Kowno. 
Nachdem vor kurzem das M anufakturwarengeschäft O. Gar- 
finkel mit etwa einer halben Million Lit Passiven in Konkurs 
geraten ist, hat nun auch das Engrosgeschäft Wrlemtschik 
seine Zahlungsunfähigkeit erklärt. Der Betrag auf der Passiv
seite soll über 650 000 Lit betragen.

Freie Sfadf Danzig.
Der Danziger Holzexport. In Kreisen der Holzhändler 

werden die Aussichten des Danziger Holzexports pessi-' 
mistisch beurteilt, da von Polen alle Anstrengungen gemacht 
werden, um auch diesen Exportzw eig  Gdingen und neuerdings 
auch Dirschau zuzuführen. Das Organ für den Danzig-pol
nischen Holzexport äußert sich nach dem ,,H olzkäufer“ 
fo lgenderm aßen:

Auch neuerdings mehren sich die Stimmen aus Fach
kreisen, die eine s tarke Abwanderung bzw. eine Untere 
brechung des Holzexports über Danzig voraussehen wollen. 
Als tiefere Ursache wird der feste und augenblicklich hohle 
Preis für Rundholz angesehen. Wenn sich der Danziger 
Holzexport nach England etwas beleben soll, müssen die 
Rohholzpreise etwa um 30 Prozent gesenkt werden. Alleiin 
diese Hoffnung wird sich nicht erfüllen. Eher, wird mit 
einem weiteren Anziehen der Preise für Rundholz gerechnet 
werden müssen. Die Tatsache, daß die polnischen Produkte 
um 2—3 Pfund gegenüber der finnischen und russischen

W are teurer sind, sagt mehr als alles andere. Die Abwan
derung von Danzig nach anderen Ostseehäfen wird somit 
leicht erklärlich; man geht also nicht zu weit, wenn von 
einer ernstlichen Bedrohung des Holzexports über Danzig 
gesprochen wird.

Einen kleinen Ausgleich bietet der Export russischen 
Holzes, von dem im W irtschaftsjahr 1927/28 für 1027 986 
Dollar über Danzig gingen.

Im September betrug die Holzausfuhr 49 900 t, im 
August 74 800 t und im September 1927 157 000 t.

Die Beschäftigung der Danziger Werft. Auf der letzten 
Tagung des Verbandes der Metallindustriellen Polens, in 
Warschau, dem auch die Danziger Werft als Mitglied an
gehört, wurde, wie die D.N.N. berichten, die Lage der ein
zelnen Zweige der Metallindustrie besprochen. Ueber die 
Beschäftigung der Danziger Werft wurde berichtet: Der
Beschäftigungsgrad ist zufriedenstellend. Die Kesselbauab
teilung entwickelt sich günstig und steht mit den englischen 
Kesseln in erfolgreichem- W ettbewerb im In; und Auslande. 
Die vor zwei Jahren  neu eingerichtete aufgenommene 
Glockengießerei entfaltet sich gleichfalls gut. Die Schiffbau
abteilung arbeitet normal an der Fertigstellung der ausländi
schen Bestellungen.

Konkurse. Im Amtsgerichtsbezirk Danzig wurden im 
Oktober d. Js. 2 Konkursanträge und 1 Vergleichsantrag ge
stellt (gegen 6 Ibezw. 1 'Antrag im September). In den ersten 
10 M onaten d. Js. wurden 33 Konkurs- und 14 Vergleichs
anträge gestellt. In der gleichen Zeit des Vorjahres betrug 
die Zahl der Konkursanträge 29. —

Polen.
Die polnisch-russischen Handelsbeziehungen sollen b e 

lebt werden. Der Generaldirektor der polnischen G esell
schaft für den Handel mit Rußland „Polros“ ist nach 
Moskau abgereist um dort mit den Sowjetbehörden üb’er das 
Import- und E xportprogram m  für 1928/29 zu unterhandeln« 
Es sollen Wolil- und Baumwollgarne, halbwollene Waren, 
Knöpfe, Maschinen für Holz- und Metallbearbeitung und die 
Textilindustrie sowie Chemikalien nach Rußland ausgeführ 
werden. Die polnische Regierung unterstützt diese B e s t r e 
bungen durch einen besonderen Kredit von 1 Mill. Dollar? 
den die staatliche Landwirtschaftsbank dem „Polros“ g e'  
währen soll. — - ,

l Ein Einfuhrzoll auf Roggen von 11 Zloty je 100 Kg 
w urde ab 2. November d. Js. verordnet. Dem F i n  a n z  
m i n i s t e r  wird anheimgegeben auch zollfreie Einfuhr von 
Roggen zu gestatten. „i

i Das Verbot Gerstengrütze einzuführen ist bis zum • • 
Juli 1929 verlängert worden, doch mit Genehmigung ( ®
F i n a n z m i n i s t e r s  können bestimmte Mengen denno 
eingeführt werden. — (vergl. „O .-H .“ Nr. 20.) —

Ein neuer Holztrust in Polen. Die Kattow. Ztg. mei ■ 
„Wie w ir aus gut unterrichteter Quelle erfahren, ist m _ 
letzten T agen in London eine g roße  Aktientransaktion, ^  
in Industriekreisen und insbesondere in H o l z i n d u s  t r iek re is^  
ein großes Interesse entgegengebracht w u r d e ,  durchge u ^  
worden. Die „The British and European I im ber ^ 
Ltd.-London“ erwarb einen großen Teil der Aktien  ̂
Firma „The Centry European Timber Corporation Lt ^
don“ , die im Jah re  1924 einen zehnjährigen Vertrag ^  
den statlichen Domänen zur .Abholzung der s t a a t l i c h e n   ̂
der in Bialowieza, Grodno, Slonim und Wüste b a s z e  , . gS- 
tanski (zusammen 225 000 ha) abgeschlossen hat. Das 
jährige Abholzungsbudget beträgt 720 000 Festmeter. £n

Diese Besitzveränderung wird von den *rjt?rCSSroßer
Kreisen lebhaft begrüßt. Die Vereinigung solch g 
Holzbesitzungen in einer Hand gibt die Möglichkeit, ^ i n 
ternationalen Marktverhältnisse auszunützen, was wa 
lieh Im Interesse und Absicht der British and ? sjcht 
T im ber Trust Ltd.-London ist, da eine solche e
auf den europäischen M ärkten bisher fehlte. _ p j e

Die polnischen Aktienbanken im 1. Halbjahr l  *^att 
Tätigkeit der Institute zeigte im allgemeinen, W1C C-r viung, 
Ztg. schreibt, eine beachtenswerte Aufwärtsen "  .g ab- 
wovon namentlich die Zunahme der Einlagen ^  j eine 
legt, die eine' Erweiterung der K r e d i t o p e r a t i o n e n  ^ ß eren 
Herabsetzung des Zinsfußes ermöglicht hat. Die, ° t j , r e d i te  
Banken haben z. T. die ihnen z u g e b i l l i g t e n  Redis ' aUChen. 
bei der Bank Polski nicht vollkommen a u s z u n u t z e n  p o s en  
So hatte  die Bank Zwiazku Spolek Zarobkowyc ^  nur 
ein Wechselportefeuille von 104,1 Mül .ZI., w nkkontobank  
45,6 Millionen r e d i s k o n t i e r t e ,  die W a r s c h a u e r  p j e
ein solches von 49,7, wovon sie 4,5 redis 'O
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Zuckerbank in Posen diskontierte für 64,3 Mill. ZI. Wechsel, 
wovon sie 55,3 zum Rediskont weitergab. Bei der Bank 
Ziemianski lauten die entsprechenden Ziffern 29,08 bzw. 15,5.

Iro tz  alledem ist der Kreditmarkt noch keineswegs als 
genügend flüssig anzusehen. Auffallend ist auch, daß die 
Bank Polski erst vor einigen Tagen wieder durch Rund
schreiben eine Einschränkung ihrer Wechsel angekündigt 
hat. Im übrigen ist eine weitere Gesundung des Bank
wesens von der Durchführung der Bestimmungen des neuen 
Bankgesetzes über die Mindesthöhe der Aktienkapitalien 
zum Ablauf dieses Jahres zu erwarten.

Rußland.
Die Ausfuhr von Holzmaterialien gewinnt mit Rücksicht 

auf den Rückgang der Getreideausfuhr immer größere  Be
deutung für die Balanzierung des russischen Außenhandels. — 
Vvie bekannt hat sich der Schwerpunkt des Holzexports;
in den letzten Jahren  nach Archangelsk und den übrigen
Weißmeerhäfen verlegt, über die etwa die Hälfte des russi
schen gesamten Holzexports geht. — Um dem L e n i n -  
g r a d e r  H a f e n  für den Holzexport leistungsfähiger zu 
machen und die Umschlagskosten zu verringern, soll die 
Insel Gladki in eine mechanisch betriebene Holzsortierungs
und Umladeanlage umgewandelt werden. Der Bau dieser 
Anlage, der etwa in 3 'Jahren fertiggestellt werden soll, .wurde 
in diesem Sommer begonnen und 200 m Eisenbetonkai und 
ein I eil der Förderbahn und Schiebebühnenanlage wurden 
hergestellt, die elektrische Anlage, die der Elektrotrust liefern 
sollte, w urde aber nicht fertig, so daß eine teilweise Ausr 
Nutzung der Anlage in diesem Jah r  unmöglich gemacht wurde. 
Auf der neuen Anlage werden gleichzeitig 40 000 Stds. Schnitt-, 
holz gelagert werden können, so daß man hofft, hier 133 000 
Stds. im Jah r  Umschlägen zu können; auf dem zweiten 
Lagerplatz auf der Grebenka-Halbinsel können gleichzeitig
00000 Stds. gelagert und im Jahre  etwa 90 000 Stds. um ge
schlagen werden, auf beiden Lagerplätzen in Zukunft also 
223 000 Stds.

L n ter  verschiedenen Holzsortimenten, die über den 
Hafen Leningrad ausgeführt wurden, waren die wichtigsten:
e . 1912 1921/25 o/00v. 1912
Schnittmaterial (in Standards) 314 000 90 U00 28,7
1 apierholz ) 240 000 64 400 27,7
Jmibenholz \  engl. Cbfd. 202 000 34 900 17,3
Bundholz J 5 300 2 500 48
Espenholz, cbfss. 1 945 000 894 000 46

T-i • Schnittholz und Papierholz haben also noch nicht ein 
rittel, Grubenholz noch nicht ein Fünftel der  Vorkriegsaus? 

uhr erreicht; aber E s p e n h o l z  zur Zündholzfabrikation 
Und R u n d h o l z  haben fast schon die Hälfte der früheren 
Ausfuhr erreicht.

Die Gesamtholzausfuhr Rußlands betrug vor dem Kriege 
rund 7 500 000 t, 1926/27 aber 2 133 000 t. -

Die innere wirtschaftliche Lage ist äußerst gespannt, 
üer  schlechte Ausfall der Ernte im europäischen Rußland

vielfach bereits Mangel an Brot zur Folge gehabt hat, aber 
auch bei ändern Lebensmitteln kann die Nachfrage nicht 
befriedigt werden, so daß wiederum die Rationierung durch
geführt werden muß. In den großen Städten müssen Ar
beiter, Frauen, Kinder stundenlang anstehen um die Ration 
zu erlangen. In Sibirien liegen die Verhältnisse günstiger; es 
ist gelungen große Mengen Getreide aufzubringen, aber nun 
fehlt es wieder an Waggons und Säcken zum Abtransport 
und an Speichern um das Getreide einlagem zu können. — Im 
„Komitee zur Versorgung der Arbeiterbezirke“ in Moskau 
wies das Mitglied des Komitees, Weitzer, auf diese Notlage 
und auf verschiedene M aßnahmen hin, die zur Versorgung 
der Bevölkerung mit Brot getroffen werden, so soll auch 
Mais und Gerste anstelle von Roggen verwandt werden, 
Weizen soll in der Hauptsache nur zu 95o/0 ausgemahlen 
werden (bisher 8O0/0) usw. Bezeichnend ist die Aeußerung, 
daß dort, wo das Brot nicht für alle reicht, die Arbeiter zu 
bevorzugen sind. — Da der  Mangel an Getreide schon bald 
nach der E rnte  so scharf hervortritt, muß mit einem schweren 
W inter und noch schwererem Frühjahr gerechnet werden.

Eine neue Dampferlinie M urmansk—London—Rotter
dam Hjimburg—Oslo—Bergen.—Murmansk wird vom staat
lichen „Sovtorgflot“ mit den Dampfern „Arcos“ und „Saroka“ 
unterhalten.

Eine Naphtaleitung vom Kaspischen Meere nach Mos
kau, die rund 2000 Kilometer lang sein und 80 Millionen 
Kübel kosten soll, wird geplant. D er Verbrauch der Raffi
nerien des Moskauer Rayons beträgt 1,5 Mill. Tonnen im 
Jahr. Aus B a k u  w ürde das N aphta  mit großen T an k 
schiffen bis an  die Mündung- der Rohrleitung im Hafen 
des Kaspischen Meeres befördert werden. —

Die Mologa Holzindustrie A.-G., die bekanntlich unter 
l  ührung des früheren Reichskanzlers Wirth in Rußland eine 
Waldkonzession ausnutzen wollte, hat in ihrer H auptver
sammlung die L i q u i d a t i o n s s c h l u ß b i l a n z  per 28. 
September 1928 genehmigt. Bei einem Aktienkapital von
3 Mill. Rm. wird ein Verlust von 16 535 645 Rm. ausge
wiesen. In der Bilanz werden Gläubiger mit 13 642 869 Rm. 
aufgeführt. Die Bankguthaben der Gesellschaft betragen 
411527 Rm. Debitoren sind nicht vorhanden. Wie in der 
Versammlung ausgeführt wurde, dürfte es gelingen, den 
Gläubigern eine Quote von 27 Proz. auszuschütten. Eine 
Ausschüttung an die A k t i o n ä r e  kom m t nicht in Betracht.

Die Papierindustrie soll nach einem Plan des obersten 
\  olkswirtschaftsrates im Laufe von 5 Jahren  soweit aus
gebaut werden, daß sie mit ihrer Produktion den Bedarf 
Rußlands deckt. H ierzu sollen etwa 250 Mill. Rbl. er
forderlich sein. Ob es gelingt diesen Plan durchzuführen wird 
allerdings davon abhängen, ob die Mittel zur Verfügung 
stehen werden.

Eine große Kabelfabrik in Radom soll von einer Gruppe 
amerikanischer Kapitalisten gegründet worden. Die von der 
Stadtverwaltung geführten Verhandlungen nehmen einen gün
stigen Verlauf.

K u r s e Rigaer Börsenkurse
Lettländisdie Lat. (Ls.)

jNeuyork 
t ° " d o n  .
iierlin • 
ietsingfors 

Stockholm  . 
K°Penl, . gen
Paris ! ‘ '
ö JUsterdam
7«ga • .Sürich 
R asse l * ' 
ßIailand . ' 
feg  . ; 

len , . /  
\v ndaPest !

•
b S f “ »*«<*>

373.25
18.10
88.90 
9.38

99.75 
9950
99.40 
14.60

149.70
71.90 
71.80 
51.85 
19.55
11.05
52.50
65.05
41.50
36.75 

191.50
72.40

Verk. Käufer [ Verk. | Käufer | Verk

374.25 373 25 371 25 373.25 374.25
18.15 18.10 18.15 18.10 18.15
89.50 88.90 89.50 88 90 89.50
9.43 9.88 9.43 9.38 9.43

100.35 99.75 100.35 99,75 100.35
100.10 99.50 100.10 99.45 100.05
100.10 99.35 100.O5 99.35 100.05
14.85 14.60 14.85 14.60 14.85

150.50 149.70 150.50 149 80 150.60
72.40 71.90 72.40 71.90 72.40
72.40 71.80 72.40 71.85 72.45
52.35 51.85 52.35 51.85 52.35
19.95 19.55 19.95 19.55 19.95
11.25 11.05 11.25 11.05 11.25
53.10 52.50 53.10 52.50 53.1065.75 65.05 65.75 65.05 65.7542.70 41.50 42.70 41.50 42.7037.35 36.75 37.35 36.75 37.35193.— 191.50 193.— 191.50 1 9 3 -73 — 72.40 7 3 .- 72.40 73.—

8. Nov.
Käuf. | Verk.

9. Nov.
Käut. | Verk.

10. Nov.
| Käut. | Verk.

1 am erik. D o lla r. . . 5.182 5.192 5.182 5.192 5.182 5.192
1 Pfund S te rlin g . . . 25.16 25.21 25.16 25.21 25.165 25.215

100 franz. F rancs . . . 20.22 20.37 20.22 20.37 20.23 20.38
100 belg. Belga . . . . 71.90 72.4 71.90 72.45 71.90 72.45
100 schw eizer Francs 99.55 100.30 99.60 100.35 99.60 100.35
100 ita lienische Lire . . 27.09 27.30 27.10 27.31 27.10 27.31
100 schwed. Kronen . . 138.45 139.15 188.50 139.20 138.50 139.20
100 norweg. Kronen . 138.05 138.75 138.05 138.75 13810 138 80
100 dänische Kronen . 138.05 138.75 138.05 138.75 138.10 138.80
100 österr. Schilling . . 72.70 73.40 72.70 73.40 72.70 73.40
100 tschecho-slowac. Kr. 15.32 15.47 15.32 15.47 15.32 15.47
100 holländ. Gulden . . 207.80 208.85 207.90 208.95 207.95 209.-
100 deutsche Mark . . 123.10 124.— 123.40 124 05 123.40 124.—
100 finnländ. Mark . . 12.96 13.08 12.96 13.08 12.96 13.08
100 estländ. Mark . . . 138.30 139.— 138.30 189.— 138.30 139.—
100 poln. Zloty . . . .  
100 litauische Lits . . .

57.55 5x75 57.55 58.75 57.55 58.75
51 — 51.70 51.— 51.70 51.— 51.70

1 SS5 R-Tscherwonez
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Wirtschaftskrise in Finnland. Der außerordentliche, 
auch im Auslande mit Aufmerksamkeit verfolgte Rückgang 
der Aktienkurse an der Effektenbörse in Helsingfors ist 
auf die schwierige Wirtschaftslage des Landes zurückzu
führen. Das erste Anzeichen dieser Krise war die Dis
konterhöhung, zu der sich Finlands Bank vor einigen Wochen 
genötigt sah. Die Privatbanken konnten nicht umhin, diesem 
Beispiel zu folgen und sie erhöhten sowohl den Zinsfuß für 
die Einlagen als auch für Darlehen. Da die von den Aktien 
zu erwartenden Dividenden wenig verlockend waren, ver
ließen die Kapitalbesitzer die Börse und brachten ihre E r 
sparnisse und verfügbaren Gelder anderweitig vorteilhafter 
unter.

In welchem Umfange die ernste Wirtschaftslage Ver
ringerungen der Dividenden als Folge haben werden, läßt 
sich heute noch nicht sagen. Die Banken werden indessen 
vermutlich unveränderte Dividenden ausschütten können, da 
sie in der Festsetzung der Gewinnanteile während der
letzten Jahre  ziemlich vorsichtig gewesen sind.

ln  Helsingfors hat dieser. Tage, wie die Wirtschafts
zeitschrift „M ercator“ berichtet, eine von der Regierung ein- 
berufene Konferenz stattgefunden, welche die Besprechung 
der wirtschaftlichen Schwierigkeiten als H auptpunkt auf der 
Tagesordnung hatte. Zur Teilnahme daran waren aufge
fordert Vertreter der Banken sowie aller wichtigen wirt
schaftlichen und gewerblichen Organisationen. Man betonte, 
daß die Verschärfung auf dem Geldmärkte auf verschiedenen 
zufälligen Umständen beruhe, daß es jedoch vor allen Dingen 
nötig sei, den der wirtschaftlichen Struktur des Landes 
eigentümlichen Schwächen durch entsprechende Wirtschafts
politik abzuhelfen.

D er gegenwärtige große Einfuhrüberschuß wäre nach 
der Ansicht des Leiters von Finlands Bank durch die, in
folge der Ausländsanleihen entstandenen erhöhten Kaufkraft 
verursacht worden. E r  wies darauf hin, daß die letzten An
leihen im Gegensatz zu den früheren, welche Konsolidier 
rungs- und Konvertierungszwecken gedient haben, diesmal 
zur Finanzierung von Käufen im Auslande verwendet w or
den sind. Bezüglich des Geldmarktes prophezeite Bank
direktor Ryti eine allmähliche Entspannung und meinte, daß 
die Lage durchaus keine außerordentlichen M aßnahmen, wie 
Einfuhrverbote oder Zollerhöhungen heische.

Handelsvertragsverhandlungen Finnland — Jugoslavien. 
Zwischen Finnland und Jugoslavien sind Handelsvertrags-1 
Verhandlungen aufgenommen worden und man rechnet mit 
dem baldigen Abschluß eines vorläufigen Handelsabkommens.

D er Handelsaustausch zwischen den beiden Ländern 
ist unbedeutend. Sein W ert belief sich im Jahre  1926 auf 
Fmk. 33 685,— und im Jahre  1927 auf Fmk. 43 952,—. D a
von entfielen auf die Einfuhr nach Finnland: 1926 Fmk. 
28 585,—, 1927: Fmk. 43 952,— und auf die Ausfuhr nach 
Jugoslavien 1926: Fmk. 5 100,— und 1927: nichts.

Eine Beschränkung der Schrottausfuhr beantragte der 
finnländische Industrie-Verband bei der Regierung, da  die 
Ausfuhr von Schrott in diesem Ja h r  ganz ungewöhnlich 
große Dimensionen angenomm en hat. Man plant eine E x 
portabgabe von mindestens 10 Penny je kg.

Trockendock oder Schwimmdock? Es ist beschlossene 
Sache, daß ein größeres Schiffsdock vom Staate erworben 
werden soll, es frag t sich nur ob ein Trocken- oder Schwim m 
dock praktischer wäre. In diesem Zusammenhang wird
darauf aufmerksam gemacht, daß kürzlich eine Stockholmer 
Werft vom S t e t t i n e r  V u l k a n  ein Schwimmdock er
worben hat, daß Schiffe bis 3000 To. aufnehmen kann, man 
ist mit dem Dock durchaus zufrieden. Sollte' man sich für 
ein Trockendock entscheiden, so ist noch unbestimmt, ob 
Helsingfors oder Abo dafür in Frage kommen.

Ein Zusammenschluß von Werften. Die M a s c h i n e n -  
u n d  B r ü c k e n b a u  A .- G .  („Maskin & Brobgynads A.- 
B.“ ) in Helsingfors, hat die Majorität der Aktien von „A. - B. 
C r i c h t o n - V u l c a n  O. Y.“ in Abo erworben, nachdem 
sie bereits vor Jahresfrist die „ S a n d v i k e n s  S k e p p -  
d o c k a  o. M e k a n i s k a  .V e r  s t  a d  A. - B.“ mit sich 
vereinigt hatte. Das Kapital der vereinigten W erke wird sich 
auf 71 Millionen Fmk. belaufen. Die vereinigten Werften
■wollen den Bau von finnländischen Kriegsschiffen über
nehmen.

Druckfehlerberichtigung. Das Buch von Johannes Oeh- 
quist „F innland“ erschien im Verlage von K u r t  V o -  
w i n c k e l ,  Berlin-Grunewald (vergl. O.-H. Nr. 21).

Ein neues Ziegelherstellungsverfahren. Der große Zie
gelverbrauch in Finnland und die akute Krise in der Ziegel
versorgung, welche die Einfuhr von dänischen, lettländischen 
und norwegischen Ziegeln nach Finnland notwendig machte, 
hab^n finnische Unternehmer veranlaßt, ausländische Ziege
leien zu erwerben. So wurde Hesselbjergs Ziegelei in Däne
mark hauptsächlich zu Versuchszwecken von Finnländern 
gekauft. Unter Leitung des Ingenieurs Grönros hat man 
nunm ehr dort ein neues Ziegelherstellungsverfahren auspro
biert, durch welches die Herstellungskosten um 50°/o ver
mindert werden. Nach dem neuen Verfahren können die 
Ziegel in 12—20 Stunden hergestellt werden, während man 
nach dem gewöhnlichen Verfahren hierzu mehrere Wochen 
braucht. Diesen Bericht entnehmen wir der I.- u. H.-Ztg.

Konkurse. Nach den vorläufigen Angaben des Statisti
schen Zentralbüro’s betrug die Anzahl der Konkurse im 
August d. Js. 98 (gegen 44 im August 1927). In den ersten 
8 Monaten (Januar—August) d. Js. betrug die Zahl der 
Konkurse 563 (gegen 553 in der gleichen Zeit 1927). In . ,r 
Landwirtschaft ging die Z ah l der Konkurse 1928 erheblich 
zurück, dagegen stieg sie bei Handel und Industrie.

Kauf- und Lieferungsverträge. *)
Der gesetzliche Schutz des Eigentumsvorbehaltes und

Verzugszinsen.
In Finnland bestehen hinsichtlich des E i g e n t u m s  Vor

behalts vorläufig keine besonderen Bestimmungen, ein der
artiges Gesetz befindet sich jedoch in  V o r b e r e i t u n g -

Beim K a u f  kann der Vorbehalt gemacht werden, da 
das Eigentumsrecht ,(E i g e n t u m s v o r b e h a 1 t) erst na(?  ̂
Entrichtung des Kaufpreises auf den Käufer übergeht, 
der N ießbrauch des gekauften  Gegenstandes dem ^au  
schon vorher zukommen soll. Ein Vorbehalt über den e ^  
gang des Eigentumsrechtes kann auch in Form eines M i e ^ 
V e r t r a g e s  gemacht werden, in dem bestim mt w jr t , ^
der Uebergang des Eigentumsrechts nach Erfüllung S  
wisser Bestimmungen stattfindet. r , gr

D er vorerwähnte Eigentumsvorbehalt betrifft Käufe, < 
nicht ohne weiteres L i e f e r u n g e n .  Betr. der Lie. r^ are 
Verabredung ist die Sache etwas komplizierter, da die 
nur der Art und Menge nach bestimmt ist. Im Prinzip 
wohl eine Verabredungsfreiheit und es müßte daher ^  ̂_
L i e f e r u n g s v e r a b r e d u n g  m i t  E i g e n  t u  m s  v ^  
b e h a l t  getroffen w erden können, aber anderseits wu 
schwer fallen, nach erfolgter Leistung eine nur nach r . ^  
Menge bestimmte W are von der dem Besteller ge °.^ ^  
W are gleicher Art zu trennen. Beim K o n k u r s e  ^ eSjtz_
ausdrücklicher Vorschrift im Konkursgesetz, daß das j,ann, 
tum, das einem anderen zusteht, diesem zuerteilt wer en 
falls das Besitztum von dem dem Konkursgläul
hörigen Eigentum unterschieden werden kann. Bei utuJ1g} 
sen ist der Eigentumsvorbehalt deshalb oft ohne 1 c ^ 
d. h. der Lieferant ist bei Konkurs gezwungen, scl^ucj1 in 
derungen gleich einem Gläubiger zu bewachen.  ̂ sv0r- 
den übrigen Fällen dürfte der N u t z e n  eines Eig<m ^  o jine 
behalts darauf beruhen, inwiefern die verkaufte *u ji t e r - 
weiteres v o m  E i g e n t u m  d e s  B e s t e l l e r s
s c h i e d e n  werden kann. . ß auch

Falls Eigentumsvorbehalt stipuliert wird, ” ■ t j e s
eine Bestimmung über die V e r a n t w o r t l i c  i ..ferenom- 
B e s t e l l e r s  b e i  D i e b s t a h l  u n d  F e u e r  ^n(j ernfallsi 
men werden, da die Verantwortlichkeit für d iese  zu
gleichzeitig mit dem Eigentumsrecht dem Lie e 
fallen würde. . . , Schuldner

Die Zahlung von V e r z u g s z i n s e n  ist f a c h t e t ,  
laut in Finnland geltendem Gesetz n u r  v e r p  erjcj^r t hat 
wenn er sich ausdrücklich damit einverstanden „ sb etrag
oder wenn er sich verpflichtet hat, den ^ . c ^ n <Jie Vei" 
an einem bestimmten Tage zu bezahlen. Zahlungstermin 
pflichtung, Zinsen zu einem bestimmten - Z i n s s a c z
zu leisten, die Bestimmung über den "njanCi gel- 
n i c h t  e n t h ä l t ,  werden diese nach dem m we(jer eine 
tenden Gesetz m i t  6 o/o b e r e c h n e t .  V Ĉ rf>n eines be~ 
Uebereinkunft wegen der Zinsen noch .gt jst der
stimmten Zahlungstermins getroffen worden > gerechnet
Schuldner verpflichtet, 5 o/o Z i n s e n  zu :za z\vecks 
von dem Tage ab, an dem er vom Glau g voJ-- das
treibung der Forderung auf gerichtlichem
Gericht geladen worden ist.

*) D er Ind. und Hand.-Ztg. entnommen.
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Gisenfotthn - G üterv e rk e h rs  ■ l9CT<!h»»ffft^||
Bearbeitet vom Verkehrsbüro d ^ r Z S d e -  und I l a n d e ' K ^ ^ r ^  Stettin. 

a) Deutsche Tarife.
Anhang zum Deutschen Eisenbahn-Gütertarif, Teil I 

Abteilung A, gültig vom 1. Oktober 1928 (Alphabetisches Ver
zeichnis). Am 1. November 1928 wurde der Anhang zum 
Deutschen Eisenbahn-Gütertarif, Teil I, Abteilung A, neu 
herausgegeben. Hierdurch tritt die Ausgabe von 1912 außer 
Kraft.

D er Anhang führt die in der Anlage C zur EVO. a n g e 
führten Gegenstände iin alphabetischer Reihenfolge mit ihren 
Beschränkungen auf. Es wird besonders darauf hingewiesen, 
daß nach den Vorbemerkungen im Anhang nur der Inhalt 
der Anlage C zur EVO. rechtsverbindliche Kraft hat.

Deutscher Eisenbahn-Gütertarif, Teil I, Abteilung B.
Mit Gültigkeit vom 15. November 1928 wird in Ziffer XVIII 
(Desinfektionsgebühren) des Abschnittes C (Nebengebühren
tarif) vorbezeichneten Tarifs die Gebühr von 2.— Rm. auf 
ö.-— Rm. erhöht.

. Reichsbahn-Gütertarif, Heft C I b (Stationsfrachtsätze 
sowie Zuschlags- und Anstoßfrachten). Mit Gültigkeit vom
1. November d. Js. wurde das Heft C I b neu herausge- 
geben. Erhöhungen treten, soweit nicht im Tarif ein früherer 
Zeitpunkt bekanntgegeben ist, mit dem 1. Tanuar 1929 in 
Kraft. J

D er Tarif enthält die seit dem 1. April 1928 besonders) 
veröffentlichten Aenderungen und 'Ergänzungen. In Ziffer
4 der Vorbemerkungen (Seite 3) wurde außerdem  zur Be
seitigung von Zweifeln bei der Berechnung der Zusch lags
rach ten für Stückgutsendungen bei Anwendung von Aus- 

fjahmetarifen, für bestimmte Güter und Ausnahmetarife, für 
die keine besonderen Zuschlagsfrachten im Tarif vorge
sehen sind, eine Ergänzung zur bisherigen Bestimmung auf
genommen. Gleichzeitig wurden die einschlägigen, bei ein
zelnen Bahnen vorhandenen Bemerkungen gestrichen. Im 

usammenhang damit wurde die Spaltenanordnung im allge
meinen Kopf entsprechend vereinfacht.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C I c (Oertliche Gebühren).
A<n 1. November 1928 wurde vorgenannter Tarif neu her
ausgegeben. Soweit im Tarif ein späterer Zeitpunkt ange
geben ist, gilt dieser. D er Tarif enthält die seit dem 1. 
Januar 1928 besonders veröffentlichten Aenderungen und 
J g ä n z u n g e n .  Außerdem wurde die Spaltenanordnung im 
^gemeinen Kopf durchweg dem Gebührenzeiger des Reichs
ahn-Gütertarifs, Heft A, angepaßt, wobei bei den Bahn- 

^°ren und Ladestellen, bei denen Gebühren für die erweiter-< 
êi1 Abstufungen nicht vorgesehen sind, die Gebühren für 
as Ladegewicht über 15 t dreimal übernommen wurden.

M . Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II b (Ausnahmstarife).
ein !^ ^ k e i t  vom 1. November 1928 wurde der Nachtrag VI 

^geführt. E r  enthält neben bereits veröffentlichten Aen- 
rungen und Ergänzungen namentlich den aus Anlaß der 

g achterhöhung geänderten Ausnahmetarif 21 für Garne, 
H/nwollgewebe, Baumwollgarne usw. Dieser Ausnahme- 

tritt mit dem 15. November 1928 in Kraft.

s Durchfuhr-Ausnahmetarif S. D. 2 (Verkehr Deutsche 
a*en Schweiz und umgekehrt). Für Sendungen zwi-

Italien und den deutschen Seehäfen gelten wider
ruflich und längstens bis zum 30. November 1928 noch die 
Z htSn Ze r deT Abteilung 1 des S. D. 2 vom 1. April 
V- ö iCr Eisenbahn ist auf Verlangen nachzuweisen, daß 
die Sendungen von oder nach einem Bahnhof in Italien be
iordert worden sind.

O , ..9urchI uhr'Ausnahmetarif S. D. 6 (Verkehr Deutsche 
Seehafen Deutsch-Tschechoslowakische Grenzübergangssta- 
tionen und umgekehrt). Mit Gültigkeit vom 1. November 
1928 wurden die Frachtsätze der Abteilung 24 für gesalzene 
Heringe für den Verkehr zwischen den Seehafenstationen 
und Oderberg Ort und U ebergang geändert. D er Frachtsatz 
beträgt in der Hauptklasse zwischen Stettin und O derberg 
Ort und U ebergang 1,23 Rm. zuzüglich 0,01 Rm. Zuschlag 
in Oderberg.

b) Deutsche Verbandtarife.
Deutsch-italienischer Güterverkehr über Brennero und 

Tarvisio. Direkter Tarif für die Beförderung von Kohlen 
und Koks vom 1. November 1928. Mit Gültigkeit vom 1. 
November 1928 trat für Braun- und Steinkohlen usw. und 
lür Braun- und Steinkohlenkoks usw. von Deutschland nach 
Italien über Brennero und Tarvisio ein besonderer Tarif in 
Kraft.

Deutsch-Italienischer Güterverkehr über Chiasso, Pino 
und Iselle. Direkter Tarif für die Beförderung von Kohlen 
und Koks vom 1. November 1928. Mit Gültigkeit vom 1. N o
vember 1928 trat für Braun- und Steinkohlen usw. und für 
Braun- und Steinkohlenkoks usw. von Deutschland nach 
Italien über Chiasso, Pino und Iselle ein besonderer Tarif in 
Kraft.

*
Deutsch-Schwedisch-Norwegischer Verbandtarif, Teil II, 

Heft 2. Mit Gültigkeit vom 8. November 1928 trat in vor- 
bezeichnetem Verbandtarif der Ausnahmetarif 30 für Heu im» 
W agenladungen zur Durchfuhr durch Deutschland bei Be
förderung über Trälleborg-Saßnitz für den V erkehr von 
Schweden nach der Tschechoslowakei in Kraft. Auf der 
norwegischen Strecke wird die Fracht nach den regelrechten 
Frachtsätzen der Schnittafel B I und auf de»r deutschen 
Strecke nach verschiedenen tschechoslowakischen Grenzüber
gangsstationen nach besonderen Schnittfrachtsätzen, welche 
beim Verkehrsbüro der Industrie- und H andelskam m er zu 
Stettin erfragt werden können, berechnet.

c) Ausländische Tarife.
Nordisch-Schweizerischer Güterverkehr. Am 15. No

vember 1928 tritt ein Tarif für die .Beförderung von sauren 
Südfrüchten als Frachtgut in W agenladungen von Geneve- 
Cornavin transit nach Dänemark, Schweden und Norwegen 
durch Deutschland in Kraft.

Polnischer Gütertarif, Teil I (Beförderungsvorschriften).
Am 1. Novem ber 1928 wurde vorgenannter Tarif vom 1. März 
1928 aufgehoben und durch eine Neuausgabe ersetzt.

Polnischer Gütertarif, Teil II—V. Am 1. November
1928 wurde Nachtrag IV zum vorgenannten Tarif herausge
geben.

Kursnotierungen der Finiands-Banh.
Finnländische Mark. Verkäufer.

New
sLÄ rk .....................
p ^ '  : : : : : :  

‘ .....................
$r> e l  •
Ä erclam 
kSl° : ‘ • 
r>?agnhagen
K l - -  
f e i  : :

31. Okt. 1. Nov. 2. Nov. 3. Nov
39,70 39,70 39,70

. 192,05 192,65 192.65 192,65

. 1082,50 1062,50 1062,50 1062,50
947,00 947,00 947,00

. 155.50 155,50 155,50 155,50
553,00 553,00 553,00

. 1594,00 1594.00 1594,00 1594,00

. 765,00 765,00 765,00 765,00
1060,00 1060,00 1060,00
1060.00 1060,00 1060,00
119.00 119.00 119,00

. 208,50 208.50 208,50 208.50

. 1065,00 1065,00 1065,00 1065,00
769,00 769,00 769,00

645,00 645,00 645,00 645,00

a i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l M l l l l i m i l l l l M I M I I I I H I I I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l M I I I I I I I I I I I I I I I U n i ,

! Deut sdi'Finnländisdter Verein zu Sieif in 
e.V.

= Am 1. O k t o b e r  begann das 2. Halbjahr des
= Geschäftsjahres 1928 29.

Sich neu meldende M i t g l i e d e r  haben bis zum  
= 1. April 1929 nur den halben Mitgliedsbeitrag zu
: zahlen.
= Der „ 0  s t s e e - II an  d e 1“ geht den Mitgliedern
= kostenlos zu.

Den Mitgliedern werden k o s t e n l o s  A u s -
= k ü n f t e ü b e r  F i n n l a n d ,  L e 11 1 a n d u n d E s t -
= 1 a n d e r t e i l t .
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Wlitteilun&en 
der Industrie-  und MmndeisSsammer zu Stettin

Seesdiiffahrf.
Vierte Internationale Schiffahrts-Konferenz 1928 in Lon

don. Der Kam m er liegt ein Exem plar des gedruckten end
gültigen Berichts über die vom 12.—15. Juni 1928 in London 
stattgehabte vierte internationale Schiffahrts-Konferenz vor. 
Interessenten können den Bericht auf der Kammer einsehen 
bezw. ihn leihweise erhalten.

Binnensdiiffalirf.
Schleusensperrungen. Wie der Regierungspräsident in 

Potsdam, als Chef der Verwaltung der Märkischen W asser
straßen bekannt gibt, sind auf den Märkischen W asser
straßen im W inter 1928/29 folgende Schleusensperrungen

W asser
straße Schleuse

Vorausichtl. 
Zeit der 

Sperrung

Bemer
kungen

Ilohen-
zollern-
kanal

Plötzensee
(südl.
Kammer)

Lehnitz
Niederfinow

Januar

) Anfang Januar 
bis Mitte 

j Februar

Fahrzeuge bis 
Groß-Finow- 

Maß können 
die Oranienbg. 
Wasserstraße 

nnd den 
Finow-Kanal 

benutzen.

Oder-Spree-
Ivanal

✓

2 
~ 

g
 

2 ■̂7
7%

sü
dl

.
K

am
m

er Anfang Oktober 
1928 bis Ende 
März 1929

Speisekanal
Neuhans

Neuhaus Januar Sofern schon  
vorher starker 
Frost eintritt, 

der voraus
sichtlich eine 
voll. Sperrung 
der Schiffahrt

Friedrich-
W ilhelm-
Kanal

Hammerfort Januar

Storkower
Gewässer

Storkow 5. bis 20. Januar z. Folge haben 
wird, so werd.

die Arbeiten 
n. Möglichkeit 
entsprechend  
früh.begonnen 

und beendet 
werden.

Untere
Ilavel

Spandau 
Rathenow I

Januar
26. Okt. b 6.Nov.

Handel und Gewerbe.
Behördliche Bestätigungen für die Zwecke der Frei

gabe des deutschen Eigentums in Amerika. Nach den 
amerikanischen Vorschriften über die Freigabe deutschen 
Eigentums muß unter Umständen bei der Anmeldung von 
Freigabeansprüchen u. a. auch eine Reihe behördlicher Be
stätigungen, z. B. die Erteilung eines Firmenauszuges aus 
dem Handelsregister des zuständigen Amtsgerichts, beige
bracht werden. Um aus diesem Anlaß etwa besonders ent
sprechende Gebühren zu vermeiden, haben sich die bayeri
schen Industrie- und Handelskam m ern für den Erlaß einer 
Verordnung ihrer Regierung eingesetzt, wonach für die E r 
teilung von Bescheinigungen, beglaubigten Abschriften oder 
Auszügen aus dem Handelsregister, die nach den amerikani
schen Vorschriften für die Anmeldung von Ansprüchen auf 
Freigabe deutschen Eigentums erforderlich sind, Gebühren 
nicht zu erheben sind, wenn dem Registergericht glaubhaft 
gemacht wird, daß die Bescheinigung usw. zu dem ange
gebenen Zwecke erforderlich ist. In Preußen ist die Ange
legenheit von zuständiger Stelle mit dem Justizministerium 
verhandelt worden, wobei von ersterer festgestellt wurde, 
daß die F rage  der E rhebung von Gerichtskosten, die für 
gerichtliche Händlungen in Preußen zur Herbeiführung der 
Freigabe deutschen Eigentums in den Vereinigten Staaten ent
stehen, für den Geschäftsbereich der preußischen Justizmini
steriums bereits eine Regelung anläßlich der Vv inslow-Bill 
vom 4. März 1923 erfahren hat. Nach einer allgemeinen

Justizministerialverfügung vom 4. Juli 1923 sind den Frei
gabeberechtigten auf Antrag die Gerichtskosten einstweilen 
zu stunden und in einem dort vorgeschriebenen besonderen 
Verfahren erst von den freigegebenen Vermögenswerten in 
Abzug zu bringen. Diese Vergünstigung erstreckt sich n ic h t  
nur auf Kosten für Bescheinigungen und Auszüge aus dem 
Handelsregister, wobei übrigens nach dem preußischen Ge
richtskostengesetz nur verhältnismäßig geringfügige K o s t e n  
in Betracht kommen, sondern auch auf die Kosten für ge
richtliche Handlungen jeglicher Art, z. B. Beurkundung von 
Vollmachten, Ausstellung von Erbscheinen usw. Darüber hin
aus ist für besonders gelagerte  Fälle in der angezogenen V er- 
fügung die Möglichkeit einer E rm äßigung der Kosten vor
gesehen. Diese kann auch unter anderen V o r a u s s e t z u n g e n  
in geeigneten Fällen im Gnadenwege erfolgen. E t w a i g e  
Anträge dieser Art aus Anlaß der „Settlement o f  War 
Claims Act 1928“ werden im preußischen J u s t i z m i n i s t e r i u m  
nach den vorstehenden Grundsätzen behandelt werden. A n 
gesichts dieser- Sachlage hält der Justizminister ein Be
dürfnis zu einer allgemeinen Anweisung an die Gerichte a n 
lieh der bayerischen nicht für vorliegend.

Verwendung der amerikanischen Flagge bei der An
kündigung deutscher Waren. Von amerikanischer Seite sin 
kürzlich dagegen Vorstellungen erhoben worden, daß ei 
deutsche Schuhfabrik sich beim Vertrieb einheim isch 
Schuhwaren des Ausdrucks „American Style“ bedient u 
ihren W iederverkäufern einen Vorrat amerikanischer l'l'dgh, 
mit der Aufschrift „American Style“ zur Verfügung g 
stellt hat. Die W iederverkäufer hatten die Schuhwaren 
dieser Flagge im Schaufenster ausgestellt und jedem a 
solcher Schuhe; eine Flagge verabfolgt. Auf Veranlasss ng 
der zuständigen Industrie- und Handelskam m er hat die 
treffende Schuhfabrik sich bereit erklärt, die^ F l a g g e n , f 
rückzuziehen, den Stempel „American Style mc i _
zu verwenden und ihre Abnehmer entsprechend zu 
ständigen. Die Absicht einer Irreführung w u rd e „ be,S Q e - 
doch dürfte ohne Zweifel, ein Verstoß gegen g ' c An ders 
setzes gegen den unlauteren W ettbewerb vorhegen. , - cjie 
wird die Rechtslage zu beurteilen sein, wenn die a u s l a n _ 
Flagge im Verkehr nicht als Hinweis auf emen best ^  
Staat angesehen wird, wenn also durch ihren Gebrau die 
der irreführende Eindruck erweckt wird, als ®tan* rr^den. 
durch sie gekennzeichnete W are auch aus dem e r pjag- 
Auslande. Da allgemein die Verwendung ausländfsc den
gen für deutsche W aren als Mißbrauch bezeic ne 
muß, der zu Täuschungen im Verkehr Anlaß g ’ iesen. 
auf die Unzulässigkeit einer derartigen Uebung ning der 
Es ist hierzu noch zu bemerken, daß nach Mi j,'iagge 
Amerikanischen Botschaft in Berlin die am enkanis „  klame- 
in den Vereinigten Staaten selbst niemals zu 
zwecken benutzt werden darf. . uafts-

Einführung der Din-Formate. Der berich-
minister hat folgendes an den Deutschen Sta 
tetes Schreiben bekanntgegeben: , Kennt-

„Mit Interesse habe ich von Ihrem ^  ;.himffen. Es 
nis genommen und danke Ihnen für Ihre Bern p in 
ist außerordentlich erfreulich, daß die Einfuhru g j cj1
Formate bei den Städten soweit fortgesc n  jjm-
wäre dankbar, wenn Sie auf die Städte, die s_ konnten»
Stellung auf Din-Format noch nicht e n t s c h h iften UIld 
einwirken •'Wollten. Besonders auf die Diens v ^ im Zu-
die Druckerscheinungen, die von den Städte , möchte 
sammenhang mit den Städten herausgegeben w ’ Au5'
ich noch hinweisen. Es fällt auf, daß bei i ß er Zahl
Stellungen usw. noch immer wilde Form ate von Be-
und Mannigfaltigkeit verwandt werden, wo p - e \Vich-
suchern. aus der Industrie lebhaft geklagt w^ • wer<jgn, 
tigkeit dieser Frage muß immer wieder e Reitenden In " 
zur Zeit aus der papiererzeugenden und -v neben den
dustrie und dem Handel Klage geführt wir , rjaT1gt wir ' 
Din-Formaten noch dauernd Folio und ^ d u n g  dlfrs<L
Die genannten Kreise sind daher an der e , „ eXl auf ^ e . 
Uebergangszustandes stark interessiert un Geschäfts"'®
kürzung der Uebergangsfristen. Man wird ^  VervVt te
nicht so schnell, als es erwünscht wäre, r^-gggen n}0.0, „r 
dung des Quartformats abbringen könne«- <• dag ja fru 
ich bei der Ausschaltung des Folio-For >
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allein von den Behörden gefordert wurde', keine Schwierig
keiten erblicken, wenn alle behördlichen Stellen zum Din- 
Form at übergehen. Ich würde es begrüßen, wenn zur Ver
einfachung der L agerha ltung . (auch in Industrie und Handel,) 
die Städte einzeln darauf hingewiesen würden, daß durch die 
jeweiligen Sachbearbeiter nicht nur auf die alleinige Ver
wendung dieser Formate durch alle städtischen Stellen hin
gewirkt, sondern wenn auch in geeigneter Form auf das 
Gebaren der größeren Papiergeschäfte in der Bereithaltung 
der Din-Formate geachtet würde. Man darf nicht außer acht 
lassen, daß der Einzelhandel Vielfach noch sehr wenig orien
tiert und bemüht ist, an den alten Form aten festzuhalten 
und dann der Industrie und dem Großhandel erklärt, daß  
Din-Formate nicht verlangt würden.“

Ueberarbeit von kaufmännischen Angestellten bei der
Inventur. Die Regelung der Arbeitszeit für die kaufmänni
schen Angestellten an den Tagen zwischen Weihnachten und 
Neujahr, an denen die gesetzlich vorgeschriebene Inventur 
vorgenommen wird, soll insbesondere im vergangenen Jahre  
Schwierigkeiten verursacht haben. Auf Grund dieser auf
getauchten Schwierigkeiten wurden in Preußen Bestrebungen 
laut, die auf eine Verlängerung der Arbeitszeit an den In
venturtagen abzielten, da nicht nur der Kaufmann, sondern 
vor allen Dingen auch der Staat ein Interesse an einer rich
tigen Vermögensaufstellung und damit auch an einer richtigen 
Steuererklärung habe. D er Preußische Minister für Handel 
und Gewerbe hat diesen Bestrebungen durch Erlaß an die 
Regierungspräsidenten vom 21. Juni 1928 wie folgt Rech- 
nung getragen:

................Gewöhnlich werden im Einzelhandel die ge 
mäß § 3 der Arbeitszeitverordnung zulässigen 30 Ueberar- 
beitstage noch nicht verbraucht sein, und die zur Durch
führung der Inventur erforderliche M ehrarbeit wird daher 
bis zu zwei Stunden täglich auf Grund des § 3 a. a. O, ge
leistet werden können. In den weitaus meisten Fällen w er
den sich die Inventurarbeiten bei sorgfältiger Vorbereitung 
und planmäßiger Zeit- und Personaleinteilung im Rahmen 
der hiernach zulässigen täglichen Arbeitszeit von 10 Stunden 
erledigen lassen. In Ausnahmefällen, in denen auf Grund 

esonderer Verhältnisse eine Ueberschreitung der zehnstün- 
■gen Arbeitszeit unvermeidlich erscheint, kann die An

wendung der Ausnahmevorschrift im § 10 Abs. 1 a. a. O. 
Betracht kom m en.“

Wenn auch eine Verlängerung der Arbeitszeit auf Grund 
es § 10 der Arbeitszeitverordnung an keine behördliche Ge

nehmigung gebunden ist, so erscheint es doch zweckmäßig, 
§ e?n Ĉ G *rm en> die vori den Ausnahmebestimmungen des
8 10 a. a. O. Gebrauch machen wollen, das zuständige 
a efuierbeaufsich.tsai? t  rechtzeitig über die besonderen Gründe 

kl.ärcn, damit die Firmen etwaigen Weiterungen, wie An- 
&ezeigtwerden wegen unzulässiger Ueberarbeit, entgehn. Des 

eiteren wird darauf hingewiesen, daß die Arbeitszeitver- 
rt nung lediglich die Arbeitszeit an  W erktagen regelt. Auf 

is.run.^ des § 105 c Ziffer 2 de r  Reichsgew erbeordnung 
b • C!vne -^eschäftigung von Arbeitnehmern für einen Sonntag 

ei Arbeiten zur Durchführung einer gesetzlich vorgeschrie- 
§ Inventur möglich. Sofern von der Berechtigung des 
Wir 1 ° 2 der Gewerbeordnung Gebrauch gemacht
ord mUß d ' e Anwendbarkeit des § 10 der Arbeitszeitver-s 

nung als fraglich bezeichnet werden.

Außenhandel.
enoluDievisenab,ieferunf’’ zur Ablösung der 26 prozentigen 
m f  ‘ .fn Reparationsabgabe. Wie von zuständiger Stelle 

f  wifd, bleibt die Pflichtablieferung der deutschen 
und Yre  ^ ach England für die erlösten Devisen mehr 
im . mehr hinter dem Ablieferungssoll zurück. So mußte 
\verj  Ugust , ein Fehlbetrag von fast 160 000 Pfund gedeckt 
^eviseri • Bezirksfirmen> die sich zur Ablieferung von 
auf d i n seinerzeit verpflichtet haben, \ seien daher erneut 
Export . C r n  s t.e n  F o 'J g e n  hingewiesen, die Säumnisse der 
Die R °Ure ^ei der Ablieferung nach sich ziehen müssen. 
Genera^S<3rgniS ,.solcher Folgen ist um so größer, als der 
■̂eP a ra fgCnt fÜr Erhöhung der ihm für die englische 

let2ten A?nscluote zur Verfügung stehenden Barmittel in den 
wird ,naten ständig zunehmende Beträge angefordert hat. 

auf dciher noch einmal m i t  a l l e r  D r i n g l i c h k e i t  
füllUn Wichtigkeit einer völligen und ununterbrochenen Er- 
lnit nfchtCr .übernommenen Verpflichtungen hingewiesen, da- 
âhren d %vî er zu dem allen K reisen unerwünschten Ver- 

er Einzelerhebung zurückgekehrt wird.

Posf, Telegraphie.
Briefe mit zollpflichtigem Inhalt nach Dänemark. Die

dänische Postverwaltung, nach deren Gebiet Briefe mit zoll
pflichtigem Inhalt zugelassen sind, klagt darüber, daß ihr 
häufig derartige Sendungen aus Deutschland zugehen, bei 
denen sich der. vorgeschriebene grüne Zollzettel nicht auf 
der Aufschriftseite, sondern auf der Rückseite der Sendung 
befindet. Hierdurch werden im Bestimmungslande ernste 
Unzuträglichkeiten hervorgerufen. Es liegt im dringenden 
Vorteil der Absender sowohl wie der Empfänger, daß bei 
allen Sendungen mit zollpflichtigem Inhalt der  grüne Post
zettel, wie vorgeschrieben, auf der Aufschriftseite der Sen
dungen angebracht wird.

Aenderungen in der Postabfertigung. Wie das Post
amt I der Kam m er mitteilt, ist die Postordnung durch Ver
ordnung vom 17. Oktober mit W irkung vom 1. November 
in folgenden Punkten geändert w o rd en :

1. Bei N a c h n a h m e k a r t e n  einschl. Paketkarten  ist 
dem Em pfänger auf Verlangen vor seiner Erklärung 
über Annahme oder Annahmeverweigerung die Einsicht
nahme zu gestatten.

2. Der bisherige Zwang, bei d r i n g e n d e n  P a k e t e n  
die E i l z u s t e l l g e b ü h r  voraus zu entrichten, wird 
aufgehoben. Dringende Pakete und die zugehörigen 
Paketkarten  sind nur dann mit dem Vermerk „Durch 
Eilboten“ zu versehen, wenn die Eilzustellung ge
wünscht wird.

3. Empfängern, die ihre Pakete auf Grund einer A b 
h o l u n g s e r k l ä r u n g  abholen, erhalten von der Post 
für jedes abgeholte Paket eine Vergüt” n.g von 10 Rpf.
Zu Punkt 3) wird bemerkt, daß die Pakete in ein von 

der Post unentgeltlich geliefertes, bei jeder Abholung vor
zulegendes Paketausgabebuch einzutragen sind. Einmal mo
natlich (am Schluß des Monats) ist die Gesamtsumme fest
zustellen und das Buch bei der Paketausgabe vorzulegen. 
Der Vergütungsbetrag wird bargeldlos überwiesen.

Weiter ist durch Verordnung vom 18. 10. die F e r n 
s p r e c h  O r d n u n g  mit W irkung vom 1. Januar 1929 ab
geändert worden, indem die Gebühren für verschiedene Lei
stungen herabgesetzt worden sind. Z. B. ist der A p p a r a t 
b e i t r a g  von 80 Rm. auf 50 Rm. ermäßigt worden. Der An
schlußinhaber braucht künftig nur die tatsächlich geführten 
Ortsgespräche zu bezahlen.

Vom 15. November 1928 bis 31. Januar 1929 werden
von allen Postämtern zu Gunsten der Deutschen Nothilfe
neue W o h l f a h r t s w e r t z e i c h e  n vertrieben. Ausge
geben werden Freim arken zu 5, 8, 15, 25 und 50 Rpf. und 
eine Postkarte zu 8 Rpf., Verkaufspreis doppelter Nenn
wert, für die Wertzeichen zu 8 Rpf. 15 Rpf.

Schließfachanlage auf dem Postamt II in Stettin. Am
1. 7. 1928 ist beim Postamt II (Gr. Lastadie 61) entsprechend 
den \ \  ünschen der Industrie- und Handelskreise eine Schließ
fachanlage eingerichtet worden. Trotz eifrigster W erbetätig
keit des Postamts Stettin I und der geringen Schließfachge
bühren (monatlich 75 Rpfg. für ein gewöhnliches Fach, 
1 Rmk. für ein großes Fach) wird die Anlage nicht genügend 
ausgenutzt. U eber die Hälfte der vorhandenen Fächer sind 
noch frei. Bei den ungünstigen Erfahrungen, die bisher mit 
dem Vermieten der Schließfächer beim Postamt Stettin II 
gemacht sind, steht zu befürchten, daß die Postverwaltung 
die Einrichtung von Schließfachanlagen nicht weiter aus
bauen wird. Es liegt daher im Interesse der Firmen, wenn 
sie sich der Schließfachanlage in ausreichendem Maße be
dienen.

Störungen im Rundfunkempfang. Zur Vermeidung von 
Störungen des Rundfunkempfangs durch Hochfrequenz-Heil
apparate  bittet die Post alle Besitzer von Hochfrequenz- 
Heilapparaten, ihre Apparate w ährend der Hauptsendezeiten 
für den Rundfunk nicht zu benutzen, nämlich: W erk tags: 
17—18 Uhr und 20—22 Uhr, Sonntags: 9—10 Uhr, l l i / 2—13 
Uhr, 17—18 U hr und 20—221/2 Uhr. Gleichzeitig weist 
die Post darauf hin, daß nach § 19 des Gesetzes über Fern-! 
meldeanlagen vom 14. 1. 1928 absichtliche Störungen des 
Rundfunkempfangs auf Antrag gerichtlich verfolgt werden 
können. W egen der Störungen durch Rückkoppelungen w er
den die Rundfunkteilnehmer auf den § 3 der  auf der R ück
seite der Genehmigung für Rundfunkteilnehmer abgedruckten 
Bedingungen aufm erksam  gemacht. Nichtbefolgung dieser 
Bedingungen kann die Entziehung der Genehmigung zur 
Folge haben.



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

1928 folgende Bekanntmachung

Seid-, Bank« und Börsenwesen.
Bekanntmachung des Börsenvorstandes. Der Börsenvor

stand hat am 29. Oktober 
für die Börse erlassen:

„Die Zulassungsstelle für W ertpapiere an der Börse 
zu Stettin hat unter dem 25. Oktober 1928 folgenden Be
schluß gefaßt:

„D er Beschluß der Zulassungsstelle, für W ertpapiere 
an der Börse zu Stettin vom 25. Juni 1925, durch den auf 
Grund des Prospektes vom 22. Mai 1925

R M. 4 3 2 0 0 0 0 , — Stammaktien der P o m m e r 
s e h e n  P r  o v i n z i a l - Z  u c k e r s i e d e r e i ,  4000 
Stück über je RM. 60,— Nr. 1—4000, 40 800 Stück 
über je RM. 100,—, Nr. 1—1200 und 5201.—44 800, 

zum Handel und zur Notiz an der Börse zu Stettin zuge
lassen sind, ' wird hinsichtlich der Stückelung der Aktien 
dahin abgeändert, daß an Stelle von

4000 Stück über je RM. 60,—, Nr. 1—4000, 40 800 
Stück über je RM. 100,— Nr. 1—1200 und 5201—44 800, 

gesetzt wird:
43 200 Stück über je RM. 100—, Nr. 1 — 1200 und 5201 
bis 47 200.“
Vorstehendes wird hiermit durch Aushang veröffentlicht.“

Innere Angelegenheiten.
Von der Industrie- und Handelskam m er zu Stettin sind 

Ehrenurkunden für langjährige und treue Dienste an folgende 
H erren  verliehen worden:

1. T e s k e ,  H erm ann (32 Jahre  bei der Firma Henry 
Jacobs, Stettin),

2. M a u ,  Wilhelm (30 Jahre  bei der Firma H ugo Minack 
Nachf., Stettin),

3. B e r g ,  Max (25 Jahre  bei der Firma Robert lle ide- 
mann, Lederfabrik, Greifenhagen),

4. W o 1 f f , August (26 Jahre  bei der Firma Friedrich 
Passoth, Stepenitz),

5. D o s e ,  Otto (25 Jah re  bei der Firma II. Witt Nachf., 
Inh. E. Hansen-Rabbow, Treptow  a. Rega),

6. S c h ö n f e l d e r ,  H ugo (35 Jahre  bei der Firma Louis 
Senger, Stettin),

7. S c h r ö d e r ,  Eduard (50 Jahre  bei der Firma Vv\ Ge- 
sellius, Demmin, Buchdruckerei und Zeitungsverlag),

8. W e n d e l ,  Franz (80 Jahre  bei der Firma Carl Kaselow, 
Greifenhagen).

570 Seiten starke Buch sonst M. 14.— kostet. Wir bitten, 
Bestellungen an die Geschäftsstelle richten zu wollen. v

Eine vielbeachtete Rede hat vor einiger Zeit der am ri- 
kanische Prediger John Haynes H o l m e s  in New York 
gehalten. Seine Ausführungen sind unter dem Titel: „Ein 
Urteil nach zehn Jahren: W oodrow Wilson, Amerika und 
der W eltkrieg“ von der Community Church New York City 
unter Nr. XIX der Schriftenreihe 1926/27 veröffentlicht wor
den. Die Zentralstelle für Erforschung der Kriegsursachen  
hat eine Uebersetzung der bemerkenswerten Rede des Herrn 
Holmes veranlaßt und in der Juniausgabe ihrer Zeitschrift  
„Die Kriegsschuldfrage“ veröffentlicht. Die Rede ist so 
dann von dieser Stelle als Sonderdruck herausgebracht wor
den, um das darin enthaltene Material einer größeren Oeffent-  
lichkeit zugänglich zu machen. Der Sonderdruck ist bei der 
Zentralstelle für Erforschung der Kriegsursachen, Berlin 
NW. 6, Luisenstr. 31a, zum Preise von 0,20 M. erhältlich.

Wirtschaftsbericht der Deutschen Handelskammer in 
Buenos Aires. Der Kam m er ging der W i r t s c h a f t s b e r i c h t  
der Deutschen H andelskam m er in Buenos Aires für das 
erste H alb jahr 1928 zu. Interessenten können den B e r i c h t  
auf dem Büro der Kammer einsehen.

Angebote und Naditragen.
5729.

Versdiiedenes.

R e v e l s t o k e  (K anada): Rauchwarenexporteur sucht 
Geschäftsverbindung mit hiesigen Abnehmern.

5817. T h a l h e i m  Erzgeb.: Strumpffabrik sucht Vertreter.
5767. M i e d z y r z e c  k. L u k o w a  sucht G eschäftsver

bindung mit Firmen, die als Borstenabnehm er in 
F rage kommen (Bürsten- und Pinselfabriken un 
Borstenhändler).

5826. B e r l i n  sucht Vertreter für Büromöbel.
6022. S a l o n i k i  sucht Geschäftsverbindung mit Soyaöl-

fabrikanten.
6020. B e o g r a d  sucht Vertretungen für Kunstdünger zu

übernehmen.
6036. B e r l i n  sucht einen Vertreter für Spez ialart ike ,

der Schuhhäuser, Schuhabteilungen von Vvarenhause , 
Lederhandlungen, Schuhmachereien usw. besuc i •

6242. S a l o n i k i  sucht Geschäftsverbindung mit Soyao
fabriken und -Exporteuren. .

6241. H a m b u r g  sucht Geschäftsverbindung mit Soyao
und Hartfettfabriken.

6265. D o r t m u n d  sucht Geschäftsverbindung mit Herren
konfektionsfabriken.

6340. R e v a l  sucht Geschäftsverbindung mit Stettiner
grasexporteuren. _ ^

6367. C h a r l o t t e n  b ü r g  s u c h t  G e s c h ä f t s v e r b i n d u n g  m
Kolonial waren-Großhändlem . .

6464. B e o g r a d  sucht Geschäftsverbindung mit
nehmern von W acholderbeeren. Büro

Die Adressen der anfragenden I' irmen sind im 
der Industrie- und H andelskam m er zu Stettin, ^ ^ l i g l i c h  m

WG C ' ags
Gewähr

Neue Veröffentlichungen des Arbeitsausschusses Deut
scher Verbände. Der Arbeitsausschuß Deutscher Verbände 
gibt in dem Heft Nr. 18/19 seiner Zeitschrift „D er W eg 
zur Freiheit“ einen Ueberblick über die auf der Heidelberger 
Pressetagung vom 3.—5. Septem ber 1928 gehaltenen Refe
rate. Es wird hiermit empfehlend auf das von Hans'
D r a e g e r  herausgegebene Taschenbuch zur Kriegsschuld
frage „Anklage und W iderlegung“ hingewiesen. Anforde
rungen von weiteren Exem plaren sind bis zum 20. Oktober 
1928 an die Geschäftsstelle des Arbeitsausschusses zu rich
ten. Auch von der Broschüre „W as Deutschland an seinen 
Kolonien verlor“ von Dr. A. D i x  sind wieder Exem plare- 
vorrätig. Beim Verlag Bertinetti, Berlin N. 54, Brunnen-' 
straße 188/190, ist ein W erk von Vizeadmiral a. D. L o o f f  
„Deutsche Kolonie in N ot“ , in dem besonders die Ver
dienste von Excellenz Schnee bei der Verteidigung der 
Kolonie geschildert werden, erschienen. Das Exem plar kostet 
in Leinen gebunden RM. 7,50 und kann durch die Geschäfts
stelle des Arbeitsausschusses Deutscher Verbände bezogen 
werden.

Die Deutsche Verlagsanstalt Stuttgart hat das W erk 
des bekannten amerikanischen Historikers Prof. B a r n e s  
„T he  Genesis of the World W ar“ in einer deutschen U eber
setzung herausgebracht. D er Arbeitsausschuß Deutscher V er
bände hat geglaubt, die Bemühungen von Professor Barnes, 
die wirklichen Ursachen des Kriegsausbruchs zu erforschen, 
dadurch unterstützen zu sollen, daß er die Ergebnisse der 
nunm ehr vorliegenden neuesten und auf den gegenwärtigen 
Stand der Kriegsschuldfrageforschung gebrachten Ausgabe 
einer größeren deutschen Oeffentlichkeit zugänglich macht.
Aus diesem Grunde hat er sich nicht nur für das Zu
standekommen einer deutschen Ausgabe eingesetzt, sondern 
eine Anzahl von Exem plaren erworben, die er den mit ihm
zusammenarbeitenden Organisationen und Persönlichkeiten zu ------------ ----  ,
einem erm äßig ten  Preise von M. 8.—- abgibt, j während das der Kammer ein gesehen wer en.

Sec-

legitimierte Vertreter eingetragener Firmen, . . - r mit tags 
der Zeit von 8—1 Uhr vormittags und 3—6 -  --»«■
(außer Sonnabend nachmittags) z u  erfahren (o ne 
für die Bonität der einzelnen Firmen).

Budtbesprediungen.
Leipzig und Mitteldeutschland.

der Stadtrat Dr. Lciske eine D enkschrift f  ̂ Schrift,
verordn et e zu Leipzig soeben herausgege  en> bringen
die nicht eine Lösung der mitteldeutschen jyjjttel-
kann, viemehr nur einen Beitrag zu dem \ c n \  , , ,„mmer zu 
deutschland-Problem liefern soll. Die I lan  . jn einer 
Leipzig steht der Arbeit nahe, hat sie d o c i  dahin
Vollversammlung von Ende 1927 eine En s jtu.ngStech-v-oiiversammiung von jmiuc x^ «  ,rprwaltungstecn-
gefaßt, daß die w irtschaftspolitische ' und ve ‘ ^  An_
nische Gestaltung Mitteldeutschlands nich ^  w erden
forderungen der neuzeitlichen Wirtschaft ge ' nn j er Ge-
vermag. Die K am m er hat es daher begiu  ’ . , ^  V e r h ä l t -
danke einer den natürlichen und \v.irtsV c ^ a n d s  wieder
missen angemessenen Neugestaltung Mitte c . e r k l ä r t ,  zu'
aufgenommen wird und sich semerzci ,i;pse Frage zu
sammen mit dem Rat der Stadt ^e ipz1» um fangre iche
bearbeiten. Die interessante Denkschritt, in f dem Büro
Material verarbeitet ist, kann von I n t e r e s s e
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« B E « r a n — mmmmmmmnn n i — -[Bnim— u m Hl■Mimillllll II..............  
Bei der Reichsnachrichtenstelle für Außenhandel in 

Stettin, Börse II, sind u. a. die nachfolgend aufgeführten 
amtlichen Nachrichten eingegangen. Diese können von inter
essierten Firmen in der Geschäftsstelle der Reichsnachrichten
stelle eingesehen oder gegen Erstattung der Unkosten ab 
schriftlich bezogen werden.
I t a  1 i e n : D er natürliche Gerbstoff Sumach (Sommacooj.
B u 1 g a r i e n :  Die öffentlichen Lieferungen.
C h i n a :  Anbau und Ausfuhr von Gespinstfasern 1927/1928. 
R u m ä n i e n :  Angebliches Bohnenausfuhrverbot. 
A r g e n t i n i e n :  Staatsmonopol zur Ausbeutung des Pe

troleums.
Adressenmaterial. Der Reichsnachrichtenstelle liegen fol- 

gende Anschriften vor: Deutsche Firmen im Staate Bahia 
einschl. der Firmen mit teilweise deutscher Beteiligung. — 
Steinmetzfirmen, Marmorwarenhersteller Händlerfirmen für 
Buch- und Steindruck-Materialien und -Maschinen sowie Obst- 
exporteurc in Ocsterreich. — Vertreter für Holzbearbeitungs
maschinen sowie Anschriften von Gruben und Hütten in 
Polen. — Deutsche Firmen für K am m garnspinnerei-Erzeug
nisse im Irak.

Verzeichnis der landwirtschaftlichen Genossenschaften 
in Oesterreich. Das umfangreiche Verzeichnis der landwirt
schaftlichen Genossenschaften Oesterreichs befindet sich in 
einer übersichtlichen und zweckmäßigen Gliederung im 
,,Jahr-- und Adreßbuch der Land- und Forstw irtschaft“ . 
Das Buch kann von dem Verlag M. Dukes Nachfl., Max 
Augenfeld & Emmerich Lessner A.-G., Wien I, Wollzeile 16, 
zum Preise von S. 25.— bezogen werden. Es wird be
merkt, daß im November die Ausgabe für das Jah r  1929 
. ês »Jahr- und Adreßbuchs der Land- und Forstw irtschaft“ 
im gleichen Verlage erscheinen wird. Dabei wird auch das 
Verzeichnis der landwirtschaftlichen Genossenschaften, den 
^zw ischen  eingetretenen Veränderungen entsprechend, eine 
erhebliche Erweiterung erfahren.

Chinesische Wechsel-Ordnung. Der Reichsnachrichten 
stelle ging eine Uebersetzung der seit 1925 im Entwurf vor
hegenden chinesischen W echselordnung zu, die Interessenten 
yon der Reichsnachrichtenstelle beziehen können. Nach den 
vorliegenden Nachrichten ist anzunehmen, daß irgendwelche 
Schritte zur Einführung der vorliegenden oder anderer 
^echselrechtlicher Bestimmungen in China bisher nirgends 
unternommen worden sind.

Japanisches Kampferöl und die Kampfer verarbeitenden
Industrien in Japan. Hierüber liegt der Reichsnachrichten
stelle eine Arbeit vor, die Interessenten von der Stelle er
halten können.

Eigentumsvorbehalt an gelieferten Maschinen in Palä-
nna. H ierüber ist auf Veranlassung des Deutschen General

konsulats in Palästina ein Gutachten angefertigt worden, das
- nteressenten von der Stelle zugestellt werden kann.

... Geschäftsanknüpfung deutscher Firmen mit Nieder- 
3ndisch-Indien. Die zahlreich in Niederländisch-Indien ein- 

6eilenden Handelsanfragen deutscher Firmen, die Geschäfts
erbindungen suchen, beschränken sich in der Hauptsache 

auf a, l^ emeine Angaben über die abzusetzenden W aren und 
de Uebersendung von Katalogen und Preislisten. Die

, ^ .^s.chen Auslandsvertretungen sind bemüht, diese Angaben 
beglichst weitgehend für die alle 2 Wochen von ihnen 
^ rausgegebenen Berichte zu verwerten, die einem größeren 
I^ie1Sa V° n *nteressenten in Niederländisch-Indien zugehen. 
länY k^üpfung von Geschäftsverbindungen seitens nieder- 
Fir lsc^~indischer Firmen mit den anfragenden deutschen 
dieme.n erfolgt darauf unmittelbar oder auf dem W ege über 
H üri-V Auslands ver tret ungern Hierbei werden oft
dürci ra,£cn notwendig, durch die oft Verzögerungen von 
verrt !S( bnittlich 2 Monaten entstehen. Diese können dadurch 
Anfr Cn w erden, daß die deutschen Interessenten bei ihren 
die an ^ as deu tsche  Generalkonsulat sich auch über
Vertr f  ungsbedingungen und die äußersten Rabattsätze für 
gabeiCtCr ' n N*ederländisch-Indien auslassen. Derartige An
den • Wefden auf Wunsch nur mit einem kurzen Hinweis in 
wähiuUr ^ cröffentlichung bestimmten Wochenberichten er- 
P irrne w erden und nur zur Auskunftserteilung an solche 
be2iJiin t^ enen’ die sich für die Aufnahme von Geschäfts,- 
empfohU, ^ n  mit den Anfragern interessieren. Es wird 
fahren ’ *n vorkommenden Fällen wie angegeben zu ver-

Türkischer kaufmännischer Almanach. Ueber die von 
der Firma Soudi & Cie., Stambul, Grand Rue Babi-Ali, 
beabsichtigte H erausgabe eines Almanachs von W eltfabriken 
und Handelsanstalten liegt der Reichsnachrichtenstelle eine 
Mitteilung vor, die Interessenten auf der Stelle erfahren 
können.

Der türkische Außenhandel im Jahre 1926. Die auf
dem türkischen Außenhandel des Jahres 1926 bezüglichen 
Gewichtsziffern sind kürzlich zu einem Teil veröffentlicht 
worden. Nähere Auskunft hierüber gibt die Reichsnach
richtenstelle.

Werbearbeit in Spanien. Aus Anlaß des Umstandes, 
daß die deutschen Konsulate in Spanien täglich von zahl
reichen. Firmen und Industrieverbänden ein sehr um fang
reiches Drucksachenmaterial für W erbezwecke erhalten, mit 
dem oft wenig anzufangen ist, ist eine Nachprüfung dieser 
Angelegenheit vorgenommen worden, die ergeben hat, daß 
die wirtschaftliche W erbearbeit deutscher Firmen sich dein 
besonderen Verhältnissen des Landes noch besser anpassen, 
muß. Da in den spanischen Wirtschaftskreisen die deutsche 
Sprache nur in wenigen Fällen verstanden wird, haben 
Drucksachen in  deutscher Sprache nur einen sehr relativen 
Wert. Es wäre daher  vor allem erforderlich, daß die an dem 
Handel mit Spanien beteiligten deutschen Ausfuhrkreise ihr 
W erbematerial in einem guten Spanisch abfaßten. Ferner 
ist es sehr erwünscht, daß in dem Propagandamaterial mehr, 
als es im allgemeinen bisher geschehen ist, die Qualität der 
deutschen W aren gewürdigt und hervorgehoben wird. 
Massenartikel, w erden  im Schutze der hohen spanischen 
Zölle schon vielfach von der spanischen Industrie zu an
nehmbaren Preisen hergestellt, und der deutsche W ettbewerb 
in solchen Artikeln mit dritten Ländern ist auch in Spanien 
dadurch besonders erschwert, daß die deutschen Firmen 
meistens nicht so günstige Zahlungsbedingungen einräumen 
können wie die Lieferanten anderer Länder.

Anbau von Baumwolle in Südserbian. Hierüber liegt 
der Reichsnachrichtcnstelle eine vertrauliche Aufzeichnung 
vor, die Interessenten leihweise von der Stelle beziehen 
können.

Peru. ,Die im Einvernehmen mit der peruanischen Ge- 
sandschaft in Berlin herausgegebene Zeitschrift „ P e r u “ , 
Zeitschrift zur Förderung der deutsch-peruanischen W irt
schaftsbeziehungen, hat kürzlich eine Ausgabe veröffentlicht, 
die speziell für die sächsische Industrie herausgegeben ist. 
Interessenten können das Heft auf dem Büro der Nachrich
tenstelle einsehen.

Ausführungsbestimmungen zur Abänderung des litaui
schen Wareneinfuhrzolltarifs. Von der Industrie- und H a n 
delskammer zu Memel wurde ein Stück des Amtsblatts des 
Memelgebiets vom 2. Oktober 1928 mit dem Abdruck der 
Uebersetzung der Ausführungsbestimmungen über die Aus
stellung von U rsprungsurkunden überreicht, die bei Sen
dungen nach Litauen und dem Memelgebiet seit dem 1. O k
tober für eine Reihe von W aren erforderlich sind, die in 
derselben Ausgabe des Amtsblatts an anderer Stelle ange
geben sind. Bei dieser Gelegenheit wird darauf aufmerksam 
gemacht, daß die litauische Zollverwaltung eine g a n z  
g e n a u e  Ausstellung der Ursprungszeugnisse verlangt. Es 
sind im Laufe der letzten Wochen vielfach unangenehm e 
Schwierigkeiten entstanden wegen ungenauer Angaben der 
Brutto- und Nettogewichte. Auch müssen die in § 5 der B e
stimmungen verlangten Angaben vollständig sein, es muß 
also auch der W a r e n w e r t  angegeben werden. U rsprungs
bescheinigungen auf Fakturen oder anderen W ertpapieren 
dürfen nur- durch litauische Konsulate bezw. die litauische 
Gesandtschaft in Berlin erteilt werden. Die litauische Zoll
behörde verlangt, daß die Ursprungszeugnisse der ausländi^ 
sehen H andelskam m ern und der Zollämter als besondere 
selbständige Urkunden erteilt werden. Nähere Auskunft über 
den Inhalt der Bestimmungen erteilt auf Wunsch die N ach
richtenstelle.

Ferner wurden von der Industrie- und H andelskam m er 
zu Memel Exem plare  eines Merkblattes „Neue Bestimmun
gen über den W arenversand nach dem M emelgebiet“ über
sandt, das von dem Verein der Detaillisten e. V. in Memel 
herausgegeben ist. Interessenten können das M erkblatt von 
der Nachrichtenstelle erhalten.
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‘Frachtenmarkt.
Stettiner Seefrachtenmarkt. S t e t t i n ,  11. November. 

Im Gegensatz zu der entsprechenden Berichtsperiode des 
Vorjahres hat der Frachtenm arkt in letzter Zeit fast durch
weg wesentlich angezogen. Von Lulea nach Stettin wird 
augenblicklich eine Rate von Kr. 4.50 bis 4.60, nach Ant
werpen ebenfalls bis Kr. 4.60 fio bezahlt. Man hofft, noch 
bis ca. zum 20. November unbehindert von Eisschwierig
keiten abladem zu können. Von Oxelösund wird gegenwärtig 
eine Rate von Kr. 3.90 bezahlt; weitere Dampfer nach 
Stettin werden in nächster Zeit zu Raten von Kr. 3.75 bis 
Kr. 3.90 abgefertigt werden. Von Narvik ist mit einer Rate 
von Kr. 3.75 bis Kr. 4.— zu rechnen.

Die Fahrt nach dem Mittelmeer hat sich, namentlich 
durch die Nachfrage nach ausgedehntem Schiffsraum für 
Getreideladungen, in letzter Zeit für die Reedereien recht 
günstig gestaltet. Für Ladungen nach dem östlichen Mittel
meer, also insbesondere nach südfranzösischen und italieni
schen Häfen, werden Raten von 12/— bis 13/— erreicht, 
während man für Getreideverschiffungen von. H am burg und 
Stettin nach dem östlichen Mittelmeer Frachtraten bis zu 
15/— erzielen konnte. Rückkehrend ist für Erzladungen 
von Bona, Melilla usw. eine Fracht von 6/6 erhältlich. 
Auch die Kohlenraten von der Tyne haben angezogen, es 
ist eine Rate von 5/9, für kleinere Dam pfer sogar von 6/ 
zu nennen.

Auch die Holzfrachten sind infolge des bald zu er
wartenden Schlusses der Schiffahrt, namentlich von nord
finnischen Häfen, fest. Nach Wismar, Lübeck usw. ist eine 
Rate von RM. 4 7 — bis RM. 48.— per Standard zu nennen.

W eniger fest sind die Ladungen von Südschwedein 
(Helsingborg) nach Danzig, man kann hier für Mineralien 
(Abbrände, Briketts usw.) mit einer Rate von Kr. 2.50 
rechnen.

Im übrigen sind noch folgende Frachten zu nennen:
Stettin—Birkenhead 1000 tons Weizen 14/— 15/— ; S te t t i n -  
Barry Dock ca. 1000 tons Schwergetreide 13/— ; Stettin—
London option E.C.U.K. 6/700 tons Weizen 9 /— per - ton; 
Stettin—London option E.C.U.K. 4/500 tons Weizen 10/6 
11/— ; Stettin—Oslo 600 tons Schwergetreide Kr. 8.— 9.— ; 
Stettin—Bordeaux 1225 tons Weizen 13/6 14/— ; S te t t in -  
Abo 500 tons Zucker 8/6; Stettin—Helsingfors 500 tons' 
Zucker 8/6 9/— ; Stettin—Kotka 500 tons Zucker 8/6 9/— ; 
Pomm ernhafen—Abo Wiborg ränge option Reval 7/800 tons 
Schwergetreide 8/6; Stralsund—Wismar ränge London 4/500 
tons H afer 11/--; Stralsund—London River 650 tons Weizen 
8/6 9/—, 300 tons H afer 10/6; Stolpmünde—Nykoeping und 
Norrköping 500 tons Roggen Kr. 9.— 10.— ; Stolpmünde— 
E.C.C.P. 4/500 Faden Props 35/— 36/— per Faden; S te t t in -  
Kopenhagen 200 tons ungebr. Gasreinigungsmasse Kr. 51/2
per ton; Stettin—Kopenhagen 200 tons ungebr. Gasreini
gungsmasse Kr. 51/2 per ton; Stettin—Gefle 320/340 tons 
Chamotte Kr. 81/2'9.— per ton frei eingestaut; 125/150 tons 
H afer Kr. 13.— 14.— ; Stettin—Karlstad 2/300 tons Na
triumsulfat Kr. 8.—■ 81/9 per ton; Stettin—Königsberg 280/300 
tons Cementkalk RM. 7 — per ton; Ueckerm ünde—Lübeck
200/250 rm  Kiefernnutzrollen 2,20 m lang RM. 3.— per 
cbm; Stralsund—Itzehoe 120/150 tons Zucker RM. 6. 
per ton.

Nadurtdüen des Verbandes des Sielliner Einzelhandels e. V. SfefliR.
Dritter verkaufsfreier Sonntag vor Weihnachten? Der

Verband des Stettiner Einzelhandels hat unter dem 18. O k
tober d. J. den Polizeipräsidenten um die Genehmigung 
eines dritten verkaufsfreien Sonntages vor Weihnachten e r
sucht. W ir rechnen mit einer Entscheidung unseres An
trages in den folgenden Tagen. Der Antrag lautet:

„Die Freigabe der verkaufsfreien Sonntage hat im 
Stadtbezirk Stettin bisher eine Regelung erfahren, die w eder 
den Einzelhandel befriedigte, noch auch die notwendige 
Rücksicht auf die Verbraucher unseres Erachterts erkennen 
ließ. In Stettin wurden in den letzten Jahren  im ganzen nur
2 Sonntage und zwar vor Weihnachten als verkaufsfreie g e 
nehmigt. Diese Regelung ist für den Stettiner Einzelhandel 
um so belastender geworden, als den Bedürfnissen der Pro
vinzstädte mit anschließender ländlicher Bevölkerung grö
ßeres Entgegenkom m en als bisher durch die Polizeiverwal
tungen gezeigt wurde. Dadurch ist für den Stettiner Einzel
handel ein ungleicher Zustand gegenüber dem Einzelhandel 
der Provinzplätze eingetreten.

D er letzte Sonntag vor dem Weihnachtsfeste fällt in 
diesem Jahre  auf den . 23. Dezember, liegt also unmittelbar 
vor dem Heiligen Abend. Die Beibehaltung des_ bisherigen 
Zustandes würde für den Einzelhandel des Stadtbezirks 
Stettin unter diesen Umständen eine besondere Benachteili
gung gegenüber der Provinz bedeuten. Die Bevölkerung der 
Provinz ist gewohnt, gerade zur Weihnachtszeit ihre E in
käufe auch in Stettin zu decken; sie würde sich schwer 
entschließen, am  Tage vor dem Heiligen Abend nach Stettin 
zu fahren, da sie unmittelbar vor dem F.est mit anderen 
Vorbereitungen für das Fest beschäftigt ist. Auch die Stet
tiner Bevölkerung selbst wird Einkäufe in größerem  Umfange 
am Tage vor dem Heiligen Abend nicht mehr machen, ins
besondere werden größere Stücke so spät nicht mehr ge 
kauft werden. Da also der letzte Sonntag infolge seiner 
Lage geschäftlich sehr ungünstig beeinflußt werden dürfte, 
bleibt die Stettiner Geschäftswelt zur Hauptsache auf einen, 
den vorletzten Sonntag, angewiesen. Dieser Zustand ent
spricht auch keineswegs den Bedürfnissen der Y erbraucher, 
deren verstärktem Kaufverlangen vor Weihnachten genügend 
Rechnung getragen werden muß.

W ir beantragen daher, der H err  Polizeipräsident möge 
einen dritten Sonntag vor dem Weihnachtsfest als verkaufs
frei genehmigen.

Da nach dem Erlaß  des H errn  Ministers für Handel 
und Gewerbe vom 14. Juli 1928 die Industrie- und H a n 

delskammern zu hören sind, bitten wir, ein Gutachten der 
hiesigen Industrie- und Handelskam m er einzuholen. Da 
unser Antrag, wie wir annehmen, in einer mündlichen Aus
sprache erörtert werden wird, stellen wir ergebenst anheim, 
zu dieser auch die Vorsitzenden der E i n z e l  handdsfacn-  
kommissionen der Industrie- und Handelskammer, w e l c h e  
die Kam m er jedenfalls gern namhaft machen wird, hinzu
zuziehen.“

Fortfall des Gehaltsanspruches eines Angestellten bel 
mehrfacher Erkrankung. Das Landesarbeitsgericht Berlin na 
in einem Urteil vom 20. Januar 1928 eine für die gesam 
Geschäftswelt wichtige Entscheidung gefällt:

Kehrt ein Angestellter nach mehr als s e c h s w ö c h i g e r  

•Krankheit, während der das Gehalt fortgezahlt wurde, wieCJer 
ins Geschäft zurück und erkrankt er kurze Zeit spa 
wiederum, so braucht der Arbeitgeber ihm nicht aufs nc 
sechs W ochen Gehalt (während der Krankheit) zu za »
sofern es sich bei der zweiten E rkrankung  lediglich -t 
eine Fortsetzung der ersten handelt, d. h .  die K ra n ' 
durch eine vorübergehende Besserung unterbrochen w ^
Art und Charakter der Krankheit sowie die Dauer dcr ‘ 
zwischenliegenden Zeit sind die entscheidenden r a 
ob das Gehalt sechs Wochen hindurch noch einmal g c'-‘ 
werden muß oder nicht.

veit
Unlautere Geschäfte im Teppichhandel. In letzte’ ^  

werden wieder in außerordentlichem M aße repp ic  e,
besondere echte Teppiche von ortsfremden Hausierer. 
W anderlägern angeboten. Wie uns mitgeteilt wir , ^ qY, 
einzelne Teppiche von Stettiner Privatleuten erworDen ^  
den. Eine nachträgliche Prüfung durch Sachverstan i.->
ergeben, daß die gekaufte W are außerordentlic te — 
zahlt war, beispielsweise ist für einen Feppich 
gezahlt worden, während ein Stück gleicher ^ k f i rm e 11 
noch besserer Qualität von Stettiner EinzeJhan. c jr^ll 
mit noch nicht M. 650.— angeboten wird. 1C:’rrenlde,n
gibt uns Veranlassung, erneut vor einem Kaut bei p̂ -unCle‘, 
Händlern zü warnen. Die meiste Gewähr hat er p er 
wenn er bei den ortsangesessenen Einzelhändlern ^a p rauen- 
Verband des Stettiner Einzelhandels e. V., Börse, _ -^geiO- 
Straße 30, ist bereit, den Kunden, die von au 
Händlern kaufen wollen oder sich nach vollen zu
für übervorteilt halten, Sachverständige zur r o
benennen.
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Die Sietliner Handelsvertreter in landwirisdiaiilidien Sämereien (Klee- und Grassaalen).
Von H a n s  H o c h h e i m .

Es dürfte allgemein bekannt sein, daß Stettin schon 
von altersher einer der Hauptplätze im deutschen Samen
handel ist und außer einem großen Im- und Exportgeschäft 
in Klee- und Grassaaten etc. auch ein recht bedeutendes 
Inlandsgeschäft tätigt. Obgleich während des W eltkrieges 
auch in der Saatenbranche die Geschäftsverbindungen mit 
dem Auslande unterbunden waren, ist es dank der aus
gezeichneten Beziehungen, welche die Stettiner Handels
vertreter zu den großen  ausländischen Häusern der Saaten
branche seit Jahrzehntön gepflogen haben, gelungen, un
serem Platz wieder die Geltung zu verschaffen, die er im 
Samenhandel vor dem großen Kriege hatte. Der hiesige 
Samenhandel genießt durch die Zuverlässigkeit seiner Lie
ferungen, durch seine enge Zusammenarbeit mit den Ver
suchsstationen und sein Eingehen auf die Wünsche der
Landwirtschaft das größte Vertrauen und die einzelnen 
Saatengroßhändler haben Jahresum sätze von mehreren Mil
lionen Reichsmark aufzuweisen.

D er Handelsvertreterstand hat gerade in diesem schwie
rigen Geschäftszweig eine besonders wichtige Funktion zu 
erfüllen und ist daher auch in  Stettin gut organisiert. Ueber 
die Wichtigkeit des Handelsvertreters im Klee- und Gras- 
saatengroßhandel lesen wir beispielsweise in einem Aufsatz 
von Heinz Rudolph, Breslau, der in der Zeitschrift für
Handelswissenschaft und Handelspraxis 1928 Heft 10 ab 
gedruckt ist unter dem Titel: „D er Klee- und G rassaaten
großhandel in Deutschland unter besonderer Berücksichti
gung des Im ports“ wie folgt:

Bei der zerstreuten Lage der Produktionsgebiete ist es 
dem einzelnen Saatenhändler unmöglich, die Marktlage von 
sich aus zu übersehen; er kann nicht selbst mit allen 
I'irmen in Verbindung treten. Hier tritt als Vertrauenspersoon 
der Handelsvertreter auf: Die Firmen gehen an den ver
schiedenen Plätzen mit Handelsvertretern feste Vertrags
verhältnisse ein, auf Grund deren sie dort nur durch die 
Handelsvertreter Geschäfte tätigen dürfen. Falls direkte Ge
schäfte trotzdem ohne den Handelsvertreter abgeschlossen

werden, so erhält dieser auch dafür seine Provision. Der 
Vertreter gibt auf Grund seiner Informationen Berichte her
aus und orientiert seine auswärtigen Saatenhäuser über die 
Marktlage an seinem Platz und an den Plätzen, die er ver
tritt. D er Abschluß de;r Geschäfte wird mit den Handels-, 
Vertretern zumeist als Kauf nach Probe getätigt. Die P ro
vision wird dadurch wieder eingeholt, daß  der Handelsyer-, 
treter aus der Fülle der Angebote das günstigste für seine 
Kunden, deren besondere Wünsche er durch längere Ge
schäftsverbindung kennt, heraussucht. Die täglichen Berichte 
gibt der Handelsvertreter den Proprefirmen am  Platze auf 
der Börse oder in den Geschäftsräumen.

Die Großhandelsagenturen Stettins, welche hauptsäch
lich in Klee- und Grassaaten etc. arbeiten, sind folgende 
Firmen:

Gustav Friedebergs Wwe., Stettin, Mittwochstr. 18/20.
Der Inhaber dieser Firma, welche bereits im Jahre  

1869 gegründet wurde, ist seit dem 1. Oktober 1919 H e rr  
Hans Hoch heim, Stettin, der die Branche aus seiner frü
heren “Tätigkeit her genau kennt und zu dem deutschen 
Saatengroßhandel sehr gute persönliche Beziehungen unter
hält. E r  übernahm seine jetzige Firma gleich nach Auf
hebung der durch den W eltkrieg hervorgerufenen Zw angs
bewirtschaftung des deutschen Saatenhandels, in deren Ber
liner Monopolstelle er als Organisator und Sachverständiger 
tätig war. Die Firma Gustav Friedebergs Wwe. hat in den 
letzten Jahren  einen großen Aufschwung genommen und 
steht besonders mit den skandinavischen Ländern, den R and
staaten, Polen, Tschecho-Slovakei und Ungarn in sehr reger 
Geschäftsbeziehung, vertritt aber auch außerdem  große 
Firmen Englands, Frankreichs, Italiens etc. Außer der Klee
saatabteilung unterhält die Firma eine solche für Getreide
export sowie Import von Oelsaaten und Futtermitteln. Auch 
eine General-Agentur des „Nordstern-Versicherungs-Konzerns“ 
ist der 1 irma angegliedert. Telegram m adresse Agentur 
Stettin. Fernsprecher Nr. 37 228/29.

Der Sieifiner Handelsvertreter im Warenhandei.
Der Verein Stettiner Handelsvertreter hat die Mitglieder, 

Welche W arenvertretungen aller Art haben, zu einer Gruppe 
zusammengeschlossen. Hierzu gehören: Lebens- und G e
nußmittel, Süßwaren, Drogen, Papier, Eisenwaren, M a
schinen, Verpackungsmittel, techn. Artikel etc. Infolge des 
für Deutschland ungünstigen Ausganges des Krieges sind 
dem Stettiner Handel große Absatzgebiete verloren g e 
gangen. Dies macht sich bei jedem Vertreter stark be
merkbar. W ährend in der ersten Zeit nach dem Kriege 
großer Bedarf nach allen W aren war, so ist dieser je tzt 
Sehr eingeschränkt, da infolge der Inflation viel Kapital 
yerloren ist und durch den großen Steuerdruck ferner viel 
Kapital aus den Geschäften gezogen wird.

Artikel, welche früher in großen Posten bezogen w ur
den, werden heute nur in geringen Mengen gekauft. Als 
Ausgleich kann vielleicht dafür angesehen werden, daß von 
^nzelnen W aren — wie Kaffee — bessere Qualitäten ge
kauft werden. D er Grund hierfür liegt wohl darin, daß 
, °r Verbraucher von der besseren Qualität weniger ver
raucht, als von der geringeren. Dem einzelnen Vertreter 

gehen dadurch Provisionseinnahmen verloren, und es g e 
i g e n  ihm oft nicht m ehr die Vertretungen, welche ihn vor 

ern Kriege gut ernährten.
G e w ü r z e .  Stettin hatte ein gutes Hinterland für 

ewürze und daher vor dem Kriege hierin einen großen

Umsatz. W ährend des Krieges wurden dieselben — so weit 
es ging — durch die nordischen Länder und Holland ein
geführt. Immerhin war dies nur ein Bruchteil. Die Gesetz
gebung mußte — durch den langen Krieg dazu gezwungen — 
die Verarbeitung des Fleisches zu W urst stark einschränken 
resp. z. T. verbieten, so daß die Nachfrage nach Gewürzen 
von selbst nachließ. Nach der Inflation und 'nach  Auf
hebung der Gesetze hat der Konsum an Gewürzen wieder 
zugenommen. Die H auptgew ürze sind Pfeffer und Piment 
für Deutschland, und zwar kommt hauptsächlich „weißer 
Muntoh in Frage, der zwar im Preise weit höher als 
schwarzer Pfeffer liegt, dafür aber an Gewürzkraft dem 
anderen bedeutend überlegen ist.

Die Gewürze gehören zu den Artikeln, die der Kon
junktur stark unterworfen sind, und die Preise für fast alle 
Sorten steigen und fallen in kurzen Zeiträumen sehr häufig.

T e i g  w a r e n  sind für Stettin ein guter Artikel. Dies 
war besonders im letzten Jah re  der Fall, als die Kartoffel
ernte so gering ausfiel. Der Absatz ist recht lebhaft, jedoch 
fehlen für die billigeren Schnittnudeln auch die uns ab g e 
nommenen Absatzgebiete, wie Posen, W estpreußen. — Es 
werden auch hier vielfach bessere Qualitäten (wie E ier
körbchen, -schleifchen, -seemuscheln, -pilze, Maccaroni etc.) 
bezogen. Oscar Eggeling.

#
arrac und Rum, ihre Gewinnung und Herhunffsgebieie.

Allgemein weiß man, daß Wein aus W,eintraube|n, 
ler aus Gerste und Hopfen, Zwetschgenwasser aus Zwetsch- 

jp*, Kirschwasser aus Kirschen erzeugt werden, aber über 
Ie Grundstoffe von Rum und Arrac herrscht im allge- 

v einen noch ziemliche Unklarheit, vor allem über die Ge- 
'nnung. Beide Produkte sind Erzeugnisse der Tropen, die 
rch Brennen, d. h. durch Destillierung aus alkoholisch 

t^&orenen Flüssigkeiten gewonnen, als Branntwein aufzu- 
j^sen sind. Bei beiden Produkten spielt die Zuckerrohr- 

elasse eine bedeutende Rolle. Wie bekannt, ist die H aupt- 
Winnung des Rum die westindische Inselwelt, hauptsäch

lich Jamaica. Nach der Gewinnung der Zuckerrohrmelasse 
scheidet man durch Abtropfen oder Zentrifugen den Zucker 
aus, während der Reststoff zur Herstellung des Rums ver
wandt wird. Dieser so erhaltenen Rummaische setzt man 
noch etwas Schlempe, die als Rückstand in den Destillations
gefäßen verblieben ist, zu und überläßt dann die Mischung 
der Gärung, die in 5 bis 12, bei E xportrum  in 15 bis 21 
Tagen beendet ist. Dieses Destillierprodukt, der Rüm, ist 
farblos, zur Erzielung der gewünschten Färbung lagert das 
Destillat genau wie beim Kognak in Eichenfässern; je 
dunkler solch ein Fabrikat ist, desto länger hat die Lage
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rung gedauert, und durch die langjährige Lagerung wird die 
Feinheit; des Rums ständig gesteigert. Um eine recht dunkle 
Färbung zu erzielen, setzt man oft Zuckercoeleur oder 
Karamel zu. Auf den Markt gelangt der Rum besonders in 
Jamaica und D em ahara in großen Eichenfässern, die ca. 
15 Gallonen und mehr enthalten. Die jährlich erzeugte 
Menge wird auf ca. 60 000 Liter geschätzt.

Ist schon der Rum ein entsprechend der Gegend und 
dem Herstellungsverfahren verschiedenes Produkt, so trifft 
dies in noch höherem Maße bei Arrac zu. Seine H er
stellungsländer sind Java, Ceylon und Siam. In den euro
päischen Handel kom m t fast nur der Java-Arrac. Für diesen 
benutzt man ausschließlich die Endmelasse der Zucker
fabrikation als Ausgangsmaterial, die verdünnt durch beson
dere H efearten vergoren und dann destilliert den Arrac her
gibt. Diese Hefesorten werden aus Reisstroh gewonnen.

Das aus Reisstroh gewonnene Material wird als Raggi be
zeichnet. Um den hochwertigen Batavia-Arrac herzustellen, 
wird die gewonnene Hefe in besonderer Weise vorbereitet. 
Zwischen dünne Schichten von abgekühltem gekochtem Reis 
wird das gewonnene Raggipulver eingestreut und nach einigen 
Stunden in einem Behälter mit durchlöchertem Boden zum 
Abfluß von verzuckertem Amylodextrin gebracht. Nach zwei 
Tagen hat die Hefe eine starke Gärung für Zucker erreicht, 
wird dann in einem Faß mit der Melasselösung zusammen
gebracht und ins Freie gestellt. Nach 2 bis 3 T agen ' wird 
die stark gärende Masse in großen Gärfässem einer weiteren 
Gärung von 4 T agen überlassen. Nach Abschöpfung der 
auf der braunen Flüssigkeit schwimmenden Reishülsen und 
Verunreinigungen erfolgt in 10 Liter reihenweis aufgestellten 
irdenen Krügen eine ruhige Nachgärung. Darauf wird die 
Abdestillation vorgenommen. Ernst Breem.

Der Handelsvertreter (Heringsmakler) im Heringsbandel.
Es ist ein g roßer Unterschied zu machen zwischen 

einem Handelsvertreter im Inlande, der eine oder mehrere 
Heringsimportfirmen vertritt oder einem H andelsvertreter 
(Heringsmakler) am Importplatze. Der Handelsvertreter im 
Inlande (Provinz) braucht oder hat auch meistens wenig 
Kenntnisse vom Heringshandel. D er Handelsvertreter (He
ringsmakler) am Im portplatze muß schon mit dem H erings
handel durchaus vertraut sein und durch jahrelange Be
schäftigung resp. Erfahrung in der Lage sein, seinen Kunden 
die Gewähr zu bieten, sachgem äße Einkäufe für dieselben 
zu besorgen. Es ist den Inlandskunden nicht immer mög
lich, von ihrem Platze aus Stettin aufzusuchen (es kommen, 
die Plätze Berlin, Dresden, Breslau, Magdeburg, Halle',

Chemnitz etc. in Frage). Der Käufer muß dann in der 
Lage sein, sich auf seinen Vertreter durchaus zu verlassen- 
Es liegt in der N atur des Heringshandels, beim Kauf auf 
den Preis und die Qualität zu achten und sich durch S a c h 
kenntnis vor Uebervorteilung durch den Verkäufer zu 
schützen. Deshalb sollten Großhandlungen in der P r o v in z  
niemals ohne einen Heringsm akler ihre Einkäufe tätigen- 
Die kleinen Kosten machen sich zehnfach bezahlt.

Ferner ist der H eringsm akler in der Lage, seine Kul*~ 
den für den Handel durchzubilden. Nach Erfahrungen fe .̂ 
den Großhändlern in der Provinz manches Wissenswerte tur 
den Heringshandel. P i e r m a n n  Z e r s  k.

Die Lage des fedmisdien Handelsvertreters.
Wie die ganze Stettiner Industrie und der Stettiner 

Handel infolge der großen Ereignisse der letzten 10 Jah re  
einen sehr schweren Stand hat, so ist ganz besonders die 
Lage der technischen Handelsvertreter im Laufe der letzten 
Jah re  immer schwieriger geworden. S e h r : viel hat dazu bei
getragen die schwache Beschäftigung der  Werften und der 
Zusammenbruch der Vulkan-Werft, ferner die geringeren U m 
sätze der Maschinenindustrie und dabei besonders der infolge 
der Not der Landwirtschaft geschwächten landwirtschaft
lichen Maschinenindustrie. Mehrere Fabriken haben auch ihre 
Einkäufe nach Berlin verlegt, wo sie selbst oder durch 
Verbände oder Konzerne das einkaufen, wras sie früher durch 
Stettiner Händler und Vertreter bezogen haben. Von Bedeu
tung ist auch die sehr stark angewachsene Zahl der Ver
treter durch ehemalige .Offiziere, Marineingenieure und ab
gebaute Beamte und Kaufleute, welche den berufsmäßigen 
kaufmännischen Vertretern Konkurrenz machen. Auch die 
bedeutend verringerte Stettiner Schiffahrt wirkt schädigend 
auf die Vertreter. Große Firmen wenden sich jetzt direkt 
an Stettin und an die Provinz, welche früher hauptsächlich 
ein Arbeitsgebiet der Stettiner Vertreter und H ändler war. 
In allen technischen Artikeln ist gegenüber einem sehr ver
ringerten Bedarf ein riesenhaftes Anwachsen des Angebots 
festzustellen, das naturgem äß zu einem Druck auf die Preise 
und oft zum Schleudern führt. Die Branche der techn.

Oele und Fette hat ganz besonders stark unter dem riesen- 
haften Ueberangebot zu leiden; mehrere bedeutende Groß' 
firmen haben Filialen mit großen Lägern hierher g e l e g t ,  

durch welche kleinen Verbrauchern der direkte Bezug von 
ganz kleinen Quantitäten — z. B. von Autoöl — ermöghc 
wird und von ganz Deutschland und sogar von dem 
land regnet es Offerten von Oelen und Fetten. Der Schrei 
dieses hat allein in diesem Jah r  10 direkte V e r t r e t u n g ^  
angebote von Oelfirmen erhalten. Zu alledem k o m m t  
noch die durch die Geldknappheit hervorgerufene Abneigung 
gegen größere Bezüge, die Abneigung, sich mehr auf Lage 
zu legen, als in allernächster Zeit gebraucht wird. ■ ■

Für die Handelsvertreter aber, welchen der Absa 
ihrer Artikel so erschwert ist, sind auf der a n d e r e n  ->ea 
die Unkosten ganz bedeutend gestiegen. . {

So ist im ganzen das Bild folgendes. Sehr verringer , j 
Bedarf, sehr vermehrtes Angebot, sehr v e r g r ö ß e r t e   ̂
der Vertreter und sehr vermehrte Handelsunkosten  ̂ .
schließlich Steuern. Dadurch ist die Lage der m e i s t e n  
nisclien Vertreter eine sehr traurige und zwar ist e K ^ e 
seit 1918 oder 1923 immer schwieriger geworden. - ' j en 
Betriebsstillegung, jede Verlegung des E i n k a u f s  a n  
Sitz eines Konzerns oder Verbandes bedeutet einen J1 
Schlag, der letzte Schlag war die völlige Auflösung 
Vulcans. H a n s  G r i b e i ,

Die Lage des Tabakhandels und seiner Handelsvertreter.
Wartungen bei weitem nicht erfüllt, trotzdem einige I a e^ b e r 
als Lockmittel spätere Valutierungen bis N o v e m b e r  1 ez iurCh 
mit dann folgenden 3 Monatsaccepten benutzten, v> 
vielfach direkt wieder das alte 6 Monatsziel auftauc '• ung 

Es wäre sehr zu bedauern, wenn diese l^rsC jn- 
nicht schleunigst wieder verschwände, nicht z u l e . z t  jvßr- 
teresse des Spezialhandels, da ohne 1 rage durc i 
längerungen hauptsächlich schwächere E x i s t e n z e n  n  döcb  
Zeitlang länger durchgeschleppt würden, bis schhe i 
der Zusammenbruch erfolgt. , Tahre

Die Lage der Handelsvertreter ist im Lau c c " f ge- 
besonders im Tabakwarerigeschäft immer SC1'NK,11, | Hän^' 
worden, einerseits durch die verringerte K a u t k r a t  t  c ^ o c ,  
lertums, die dadurch naturgem äße V e r k l e i n e r u n g  cle Tabalc- 
dann aber auch durch die übergroße Zunahme ß erufen' 
warenvertreter aus allen möglichen Standen un y eX,
die infolge unserer wirtschaftlichen Nöte eben j 
dienstmöglichkeit ergreifen.

Eine im RDC. versuchte Einigung über Zigarrenpreise 
ist nicht zustande gekommen, da die Preise in runden 
Zahlen 10 Pf., 12 Pf., 15 Pf., 20 Pf. sich im allgemeinen im 
Kleinhandel nicht umgehen lassen und vielfach auf den 
W iderstand bei den Händlern stoßen, wenn ja auch einzelne 
Händler Versuche mit sogenannten ungeraden Zahlen machen 
und gemacht haben, z. B. 16 Pf., 3 zu 50 Pf., 4 zu 
70 Pf. usw.

Um die entstandenen Lohnerhöhungen auszugleichen, 
wird nun seitens de r  Fabriken vielfach versucht, durch 
Fassonverkleinerung, Gewichtsminderung, Vereinfachung der 
Verpackungen die sonst nötigen Preissteigerungen zu ver
meiden, da die Einstandspreise bereits eine Höhe erreicht 
haben; die die Verdienstspanne auf das Schärfste ver
ringert hat.

Das Geschäft in Weihnachtspackungen, das zum Teil 
schon im Juni/Ju li begonnen wurde, hat die gehegten Er-
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Besonders schwierig wird die Lage durch die Konzer
nierungen der Zigarettenfabriken für einen großen Teil der 
Zigarettenvertreter, von denen eine größere Anzahl teils aus
geschaltet wird, teils durch Bezirksaufteilungen in ihrem

Einkommen arg beschränkt wird, so daß deren Existenz
möglichkeit in Frage gestellt wird. Daneben laufen noch 
Versuche von Provisionsminderungen, die zum Teil bereits 
durchgeführt sind.

Von verschiedenen Handelsverfreierflrnten.
Friedr. Bercke,

gegründet 1892, Inhaber H. und W. Reefschläger, betreibt 
seit Jahrzehnten die Vermittelung für den Weingroßhandel 
und unterhält die besten Beziehungen zu den bedeutendsten 
Firmen in Stettin und der Provinz Pommern. Als bedeuten
dere Vertretungen werden genannt die Generalvertretung für 

Georges Geiling & Cie., Sektkellerei, Bacharach a. Rhein. 
Robert Heuser, Weingutsbesitzer und Moselweingroßhand

lung, Traben-Trarbach.
Gebrüder Herz, Weinbau und Weingroßhandel, Bingen 

a. Rhein.
Unter den Firmen, die sich zum Teil auf technischem 

Gebiet betätigen, ist die Firma
Paul Bock, Stettin,

Breußischestraße 7, zu nennen. Dieselbe bearbeitet Vertre
tungen in Walzwerkserzeugnissen und daraus hergestellten 
Fertigfabrikaten sowie in anderen Bedarfsgegenständen für 
die Industrie. Außerdem handelt sie für eigene Rechnung 
Erdöl- und Teerprodukte. Außer Stettin wird auch ein 
großer Teil der Provinz bearbeitet. Langjährige vielseitige 
Beziehungen bestehen sowohl zur Groß- und Kleinindustria, 
wie zu sonstigen Verbrauchern und Behörden.

Ernst Breem.
Die Firma Ernst Breem, Stettin, ist im Jahre  1908 unter 

Breem & Moellendorf gegründet worden. Im Jahre  1926 
trennten sich die Inhaber, und jeder der beiden Inhaber führte 
sein Geschäft unte r  seinem eigenen Namen weiter. H err 
Breem hat sich durch seine fast 40 jährige Reisetätigkeit 
das Vertrauen seiner Kundschaft und der Handelskreise in 
So großem Maße erworben, daß  er in die 1926 neugegründete, 
Industrie- und Handelskam m er Stettin gewählt und von dieser 

Handelsrichter vorgeschlagen und bestätigt wurde. Die 
Vertretung der Firma liegt hauptsächlich in der Wein- und 
Spirituosenbranche. Erste H äu se r  in Rot- und  Weißweinen 
Werden mit gutem Erfolg vertreten, vor allem die Spezialität 
der Firma:

Asbach & Co., Weinbrennerei, Rüdesheim a. Rhein.
H. H. Pott Nachf., Rumimport, Flensburg.

**Uch in der Lebensmittelbrancbe hat sich die Firma Emst, 
^feem eine führende Stelle erworben in den Fabrikaten der 
_lrrnen Oscar Dörffler, Würstchen, Bünde, sowie Seelig 

Hille, Marke Teekanne, Dresden.
Die Firma

Walther A. Dieball,
Rettin, Kohlmarkt 5, handelsgerichtlich eingetragen, betreibt 
J'.’1 ca .8 Jahren  hier in Stettin und Pommern ein Geschäft 

Hotel-, Großküchen- und Konditorei-Einrichtungsgegen-
standen.
w Dem rührigen Inhaber der genannten Firma, H errn  

alther A. Dieball, welcher in der Inflation sein ganzes Ver- 
! ^Ken verloren hatte, ist es gelungen die Vertretungen nam- 
Ü !ter Fabriken, welche solche Einrichtungsgegenstände 

ern> zu bekommen.
Immer ist es das Bestreben des Inhabers der Fa. 

Wd r Dieball, nur solche Vertretungen zu bekommen 
trj , zu übernehmen, durch welche den gastronomischen Be- 
tri L°n G egenstände  geboten werden, die die einzelnen Be- 

e rentabler machen, 
d i T,n ter diesen Vertretungen sind besonders zu nennen: 
^bt k--a ‘ B r o w n  B o v e r i  & C i e ,  A. - G., Mannheim, 

Kältemaschinen.
Hotoi ^ ^ n d e  Gaststätten Stettins und Pommerns, z. B. das 
ha\js reußenhof, Hotel Gust, Weinhaus Ohlen, das Park- 
üH(] j runo Frank, Rest. Puhlmann, Conditorei Refflinghaus 
fniSch " e'c ) andere mehr haben diese, für jeden gastrono-* 

Betrieb vorteilhafte Einrichtung angeschafft.
£erine  en? A usström en giftiger Gase, keine Bedienung, ganz 
Stättef  Betriebskosten machen es den Inhabern dieser Gast- 
^ achtst m^Sbch (besonders durch Ausnutzung des billigen 
’hreri p ? ms), stets frisch gekühlte Speisen und Getränke 

Ei asten zu servieren.
J^af f  ne zweite Vertretung ist die der E x p r e s s o -  
P ngehe C t t l a s c h i n e n - F a b r i k ,  H a m b u r g - A l t o n a .  

JahreUre’. Unberechtigte Vorurteile mußte H err  Dieball vor 
überwinden, um dieser Kaffeemaschine, welche in

vielen Exem plaren bereits im Reich stand, hier in Stettin 
und Pommern Eingang zu verschaffen.

Heute bekommt man in den meisten Kaffeehäusern 
und Konditoreien jede 'Fasse Kaffee, Schokolade, Tee, Grog 
usw. einzeln frisch gebrüht serviert. Annähernd 60 Maschinen 
dürften heute in Stettin und Pommern bereits stehen.

Durch die Vertretung der Fa. H. Melzer, Chemnitz, 
Spezialfabrik für neuzeitliche Garderoben-Anlagen bringt die 
Fa. W alther A. Dieball den Saalbesitzern eine moderne 
Kleiderablage, welche es ermöglicht, auch in kleinen Räumen 
eine g roße  Anzahl von Garderoben unterzubringen.

Die jüngste Vertretung der Fa. W alther A. Dieball ist 
die der G e s c h i r r s p ü l m a s c h i n e  M e i k o  „ S t a n 
d a r d . “ In ca. 20 Sekunden sind ca. 50 Tassen gewaschen, 
gespült und getrocknet. Kaffee- und Fettgeschirr kann durch
einander gewaschen werden.

Auch diese Maschine hat sich schnell Eingang in Stettin 
verschafft.

Das Konzerthaus, die Firma Ii.  Voigt, E ckerberger 
Molkerei, die Conditorei H. Tettenborn haben diese Ma
schine bereits im Betriebe bezw. bestellt.

Es gibt wohl kaum einen Gegenstand, welcher in einem 
gastronomischen Betrieb gebraucht wird, den die Firma 
W alther A. Dieball nicht liefern könnte. — Besonders be 
kannt und eingeführt ist diese Firma auch durch die Liefe
rungen von Hotel-Geschirr aus der bekannten Fabrik Gebr. 
Bauscher, in Weiden.

Die -Einheit“
Vertriebsgesellschaft für Zwirne und Garne aller Art G .m .b. H.,

Stettin
besteht seit 1919.
i Nach dem unglücklichen Friedensschluß haben sich fol
gende bedeutende Firmen:

Gruschwitz Textilwerke A.-G., Ncusalz und Grünberg, 
Gbr. Wolf, Neukirchen/Pleiße,
Hermann Dignowity A.-G., Chemnitz,'
I. G. Laßmann & Söhne G. m. b. H., Hem sdorf, 
Mechanische Bindfaden-Fabrik, Memmingen,
Leberecht Hünlich A.-G., Neusalza-Spremberg, 

zusammengeschlossen, um gemeinsam die deutschen Ab
nehm er mit Garnen, Zwirnen und Bindfäden zu versorgen, 
indem an 19 Hauptplätzen Deutschlands Firmen gegründet 
wurden, die alle den Namen ,,E in  h e i t “ tragen.

Die Stettiner „E inheit“ dehnte sich sehr rasch aus, 
da neben Pommern auch die beiden Mecklenburg für das 
Bearbeitungsfeld reserviert werden konnten, und um den 
Einheits-Gedanken weiter auszuspinnen, gesellten sich bald 
bedeutende Fabriken für Wolle, Strümpfe, Kammgarne, 
Decken, Tricotagen, Frottiertücher usw. hinzu, so daß jetzt 
alle Textilien aus Flachs, Hanf, Wolle, Baumwolle, H alb
wolle vertreten sind.

Die Vertretung und Leitung der „Einheit“ liegt in den 
Händen des Herrn Albert W e b e r  Stettin, Politzer Str. 103. 

Die Firma
Wilhelm Falk

wurde von dem jetzigen Inhaber, H errn  Wilhelm Falk, im 
Jahre 1912 durch Uebernahme der Vertretungen der M ar
garine-Werke J ü r g e n s  & P r i n z e n ,  G.  m.  b. H. ,  G o c h  
( R h l d . ) ,  sowie der W e i n b r e n n e r e i  H.  A.  W i n k e l 
h a u s e n ,  P r e u ß . - S t a r g a r d  gegründet. Später wurden 
Vertretungen prominenter Häuser der Wein- und Spirituosen
branche, sowie die Vertretung der F e i s t - S e k t - K e l ,  - 
l e r  e i  A.  - G . , F r a n k f u r t  a. M ., übernommen. Auf 
Grund der, durch langjährige Reisetätigkeit erworbenen aus
gedehnten Beziehungen zur Kundschaft in Stettin und der 
Provinz und gestützt auf einen gut eingearbeiteten Unterver
treter- und Reisendenstab, hat sich die Firm a Wilhelm Falk 
mit in die Reihe der bekanntesten Handelsvertreter-Firm en 
der Provinz Pommern gestellt.

Roderich Grunow, 
gegründet 1873, unterhält ein Ingenieurbüro und befaßt sich 
mit der  Vertretung industrieller Werke. Die Firma ist seit 
dem 1. Januar 1920 in Händen der heutigen Inhaber M. 
Stork und Dr. Ing. Früh, von denen der Erstere  bis dahin 
schon eine Reihe von Jahren  der Fa. angehörte, der Letztere 
10 Jahre  lang in verschiedenen Abteilungen der Vulkan-
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Werke, Stettin-Bredow tätig war. Beide Inhaber e r 
freuen sich eines guten Rufes und haben auch eine 
gute Anpassungsfähigkeit an die in Stettin und den öst
lichen Gebieten immer schwieriger gewordenen allgemeinen 
Wirtschaftsverhältnisse bewiesen. —

Arthur Herms, Stettin, Gr. Oderstr. 10.
Diese Firma wurde am 1. Juli 1898 durch den jetzigen 

Inhaber, H errn  Arthur Herms, gegründet. Sie konnte also 
in diesem Jahre  ihr 30 jähriges Bestehen feiern. Sie ver
tritt bedeutende Firmen des In- und Auslandes und steht 
mit den hiesigen Im- und Exporthäusern in täglicher engster 
Fühlung. H err  Arthur Herms ist auch durch die Industrie- 
und H andelskam m er beeidigter Sachverständiger für land
wirtschaftliche Sämereien und Schriftführer im \  erein der 
am Samenhandel beteiligten Kaufleute Stettins.

Gerd Kleinau,
jüngeres aufstrebendes Unternehmen, dessen gleichnamiger 
Inhaber es verstanden hat, in wenigen Jahren  seines Be
stehens recht bedeutende Um sätze vor allen Dingen in 
Leinsaat, Hülsenfrüchten und Sämereien zu erzielen.

Hugo .Martens
unterhält beste Beziehungen zum Wein- und Spirituosengroß- 
handei des Bezirks, namentlich für die bekannten Häuser 
als Generalvertreter von:

Burgeff & Co., Sektkellerei, Hochheim a. Main.
Carl Lekisch, G. m. b. H., Mainz.
Gebr. Rosenstiel, G. m. b. H., Neustadt a. Haardt.
Math. Jos. Clüsserath, Trittenheim a. Mosel.

Max Moellendorf & Sohn.
Am 1. Januar 1926 nahm  H err  Max Moellendorf seinen 

ältesten Sohn, der bereits früher einige Jahre  bei ihm alsi 
Reisender unter der Firma Breem & Moellendorf tätig 
war, 'als Teilhaber auf und ließ die Firma unter Moellendorf 
& Sohn handelsgerichtlich eintragen.

Eine Anzahl guter Waren-, Wein- und Sektvertretungen 
wurden von dem Seniorchef aus seiner alten Firma hinüber
genommen, u. a. die Vertretung der Fa. Asbach & Co., 
Weinbrennerei, Riidesheim a. Rhein, für Ostpommern und 
Grenzmark. Einige neu aufgenommene Vertretungen, beson
ders solche der Bommerlunder-Fabrik, sowie der Firma 
Hansen jr. Flensburg (Hansen-Rum) haben dazu beigetragen, 
den Rahm en des Geschäfts wesentlich zu erweitern.

Die Firma Günther Molzahn 
wurde im Jah re  1920 gegründet und befaßt sich nur mit 
Spezialvertretungen der Tabakindustrie. Als H auptvertretung 
gilt die Tabakfabrik  August Reiners & Co., Bremen, deren 
Fabrikate sich nicht nur in dem der Firma Günther Molzahin 
übergebenen Bezirk, sondern auch in ganz Deutschland 
äußerster Beliebtheit erfreuen. I m 'J a h r e  1927 wurde von 
dieser Firma die Fabrikation der A. van H erw aarden-T abake 
auf genommen; diese Fabrikate  sind echt holländische und 
als qualitativ hochwertig anzusehen.

Durch die nach einem besonderen Patentschutzverfahren 
im Jah re  1928 hergestellten „M azeppa“ -Tabake hat die 
Firma August Reiners & Co. einem Bedürfnis derjenigen 
Raucher entsprochen, die ganz besonders leicht zu rauchen 
wünschen. Durch die Bearbeitung des „M azeppa“ nach 
einem gesetzlich geschützten Elektrowellen-\ erfahren w e r
den dem T abak alle unangenehmen Bestandteile entzogen.

D er Bezirk der Firma Günther Molzahn für die Firma 
August Reiners & Co. umfaßt ganz Pommern, Teile von 
Mecklenburg, Brandenburg und der Grenzmark.

Als besondere Spezialität vertritt die Firma Günther 
Molzahn noch die Wills Company, London, deren Fabrikate 
aus zolltechnischen Gründen in H am burg  fabriziert werden-; 
die sich ebenfalls einer großen Beliebtheit erfreuen.

Karl Oehlert.
Am 1. April 1921 übertrug die Firma Deinhard & Co., 

Sektkellerei, Coblenz, ihre Vertretung für Pomm ern mit 
dem Sitz in Stettin H errn  Karl Oehlert welcher schon früher 
deren Interessen in der Provinz Brandenburg wrahrgenommen

hatte. Im Laufe der Jahre  übernahm H err Oehlert noch 
die Vertretungen folgender weltbekannter Firmen:

Jas. Ilcnnessy & Co., Cognac.
Reidemeister & Ulrichs, Bremen.
Francesco Cinzano & Cia., Torino.
Schmoll &- Boerner, Traben a. Mosel, 

und andere mehr.
Durch die Leistungsfähigkeit dieser bekannten Häuser ist 
die Firma in der Lage, allen Anforderungen gerecht zu 

werden. P. Puchstein,
gegründet 1. April 1884, unterhält seit fast 45 Jahren  beste 
Beziehungen zum Wein- und Spirituosengroßhandel in Stettin, 
den Provinzen Pommern und Grenzmark. Besonderer Wert 
wird darauf gelegt, den direkten Einkauf aus deutschen und 
ausländischen Produktionsländem zu vermitteln. In weiten 
Kreisen ist diese Firma bekannt durch die Generelvertre- 
tungen der

Sektkellerei Matheus Müller, Eltville a. Rhein.
Cognac J. & F. Martell sowie Benedictine Dom Original. 
Georg Schmitt’sches Weingut und Weingroßhandlung, 

Nierstein.
Oscar Haussmann, WTeingutsbesitzer und Moselweingroß- 

handlung, Traben.
Sachs & Beeg:

Leopold Sachs, der ein Saaten- und G etreide-A genturge
schäft im Jahre  1877 in Stettin gründete, und F ranz Bee&’ 
welcher njw:h neunjähriger Tätigkeit in ersten Saaten^Groß- 
handlungen des In- und Auslandes sich 1897 unter der Firma 
Q. F. Beeg in Stettin etablierte, assoziierten sich im Jahrö
1905. . . ,

Die Firma arbeitete von jeher hauptsächlich in lana 
wirtschaftlichen Sämereien und widmet sich nach dem Kriege 
ausschließlich diesem Geschäftszweige, d. h . der G e s c h ä t t s -  
vermittelung zwischen den von ihr — zum großen 1 eil s c l?-_ 
seit mehreren Jahrzehnten — vertretenen in- und a u s l ä n  1 
sehen H äusern  und dem Stettiner Saaten-Großhandel.

Alleiniger Inhaber der Firma ist seit 1919 Franz Beefe> 
Prokurist: W. Schröder.

Ernst Senger, n
gegründet im Jahre  1899, unterhält allererste Beziehung 
zu den leistungsfähigsten Pläusem des In- und Auslan e 
Besonders bekannt ist die Firma als Generalvertreter von: 

Söhnlein Rheingold A.-G., Sektkellerei, Schierstem,
Rheingau. , n

Badische Obst- und Weinbrennereien A.-G., Achern, Bau 
H erber Sohn, Rheinweine, Winkel, Rheingau.
J. Calvet & Cie., Bordeaux und Beaune.

Moderne Verpackungsmittel. - n
Wenn man früher W aren zum Verkauf auslegte, ^

waren sie entweder verpackt, d. h. vermummt, un ĝ e
mußte raten, was sich hinter den Hüllen verbarg, oi e ^ 
w aren nicht verpackt und dadurch dem Staub un 
Fliegen preisgegeben daS

Heute schützt sie eine glasklare, bruchfeste Hauy 
Cellophan, das nicht nur die W are vor allen scha aUCh
äußeren Einflüssen schützt, sondern sie gleichzeitig ‘ ^ 
vorteilhaft zur Schau stellt, weil sie restlos in diese 
gienischen Hülle gesehen werden kann. . zu

Man braucht nicht gerade Psychologe zu sein>, p ji-  
wissen, daß der Blick des Käufers sich zuerst a u t , farben- 
ziehende und Glänzende richtet, zumal wenn es noc , ^ten» 
freudig aufgemacht ist. Auch kann jeder selbst eo ^  
daß  ein Unbefangener, wenn er die Wahl zwischen un
verpackten und einer in Cellophan gehüllten W are  jet’ztere
bedingt aus einem instinktiven Gefühl heraus t1 ^  es
wählen wird. Jeder Kaufmann weiß das, und so ' das
denn, daß in den Auslagen die Cellophan-I acku g
Feld behaupten. . . r;;hrungeI1’

Cellophan ist in farblosen und farbigen us ggutelm 
auch bedruckt in Form  von Bogen, Einschlagen, g im
Schachteln, Spitztüten, Bechern, Hülsen usw.
Handel.

€lektrcm ctcren
Installationsmaterialien, Glühlampe
erhalten Sie preiswert, gut und schnell ^

Bergmann Elektricitäts-Werke A-jggi
Ing.- und Verkaufsbüro: Stettin , O b erw iek  4 — h e rn s p re c h e i  1 • —
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Die Rangieranlage im Reiherwerderhafen zu Stettin,
mit welcher die Eisenbahnwaggons auf dem ausgedehnten 
Anschlußgleise der Hafenbetriebsgesellschaft fortbewegt 
werden, ist eine Anlage mit endlosem Seil und w urde von 
der Firma Gustav Knackstedt, Komm.-Ges., Maschinen
fabrik und Eisengießerei, Cottbus, geliefert. Dies im Jahre  
1887 gegründete Unternehmein befaßt sich seiit vielen Jahren  
mit dem Bau von Rangieranlagen mit endlosem Seil und auch 
solchen mit Rangierwinde. Die Anlagen mit endlosem Seil 
sind geeignet für Anschlußgleise mit größerer Ausdehnung, 
wobei gleichzeitig an mehreren Stellen rangiert werden muß. 
Diese Anlagen werden von obiger Firma mit einem D.R.P., 
dem sogenannten Zweigeschwindigkeitsschalter, ausgestattet, 
welcher bezweckt, daß das Seil langsam läuft, solange keine 
Waggons angehängt sind, jedoch beim Anhängen der 
Waggons selbsttätig die schnellere Rangiergeschwindigkeit 
einschaltet. Es ist dadurch einem alten Uebel: dem zu 
schnellen Verschleiß der Antriebs- und Streckenausrüstungs
teile u n d  des Seiles abgeholfen worden und eir^e sehr lange 
Lebensdauer der Anlagen gewährleistet. Die Anlage im 
Reiherwerderhafen ist wohl eine der stärksten, welche in 
Deutschland laufen und kommt den an sie gestellten, teil
weise recht großen Anforderungen, spielend nach, muß diese 
Anlage doch bei Eintreffen von Erzladungen T ag  und 
Nacht in Betrieb sein. D er Betrieb gestaltet sich insofern

sehr billig, als zur Bedienung des Antriebes kein Manns 
notwendig ist. Wenn der Bedienungsmann den E lek tro 
motor und damit den Antrieb bezw. die Anlage eingeschaltet 
hat, kann er diese sich selbst überlassen und kan!n auf der 
Strecke beim Rangieren helfen. Bei der kürzlich stattge
fundenen Erweiterung der Anlage, welche ebenfalls von der 
Firma Knackstedt ausgeführt wurde, wurden zur Erhöhung 
der Leistungsfähigkeit Kugellager eingebaut. E ine kleinere 
gleichartige Anlage wurde von vorgenannter Firma vor 
einigen Wochen bei der Verladestelle Stettin der Deutsch- 
Amerikanischen Petroleum-Gesellschaft in Betrieb gesetzt. 
Einen ganz besonderen Erfolg aber konnte die Firma Knack
stedt, Cottbus, kürzlich buchen durch die Erteilung des 
Auftrages auf fünf große Anlagen für den neuen Hafen 
Weichselmünde in Danzig. Dieser Auftrag wurde ihr über
tragen auf Grund der günstigen Ergebnisse der Besichtigung 
der Reiherwerderhafen-Anlage. — Die Rangierwinden sind 
geeignet für Anschlußgleise von kurzer Ausdehnung mit 
kleinerer W aggonzahl. Auch hier hat eine fast dreißigjährige 
Erfahrung ein Rangiermittel auf den Markt gebracht, wel
ches sich ganz den Wünschen und Bedürfnissen der Praxis 
angepaßt hat und bei verhältnismäßig billigem Anschaffungs
preis das früher beim Verschieben der W aggons benutzte 
teure Menschen- und Pferdematerial ersetzt.

Grünzweig & Harfntann G.m.b.H., Korkstein u. Isoliermiitel-FabriH, Ludwigshaien a.RM.
Die Firma, welche in diesem Jahre  auf ein fünfzig

jähriges Bestehen zurückblicken kann, ist die Erfinderin des 
Korksteins, eines Materials, welches in den letzten J ah r
zehnten als W ärme- und Kälteschutzmittel für Kühlrälume, 
Kälteanlagen jeder Art, Dachisolierungen, alle Zwecke des 
Hochbaues und dergleichen immer mehr Verwendung ge
funden hat. Die Firma Grünzweig & H artm ann G. m. b. H., 
die größte Spezialfabrik dieser Art auf dem Kontinent, hat 
ihre Erzeugnisse durch gewissenhafte Aviswahl der Rohstoffe 
und fortschreitende Verbesserung der Fabrikationsmethoden 
Jeweils den Ansprüchen, welche seitens der Technik an 
ntoderne Isoliermaterialien gestellt werden, anpassen können. 
^  ganz hervorragendem Maße ist dies durch die Einführung 
des Expandierprozesses gelungen. Die Firma, welche die 
alleinige Inhaberin dieser Patente ist, verarbeitet in ihren 
sämtlichen Korkerzeugnissen keinen Rohkork, sondern nur 
yeredelten Kork, der unter dem Namen E x p a n s i t  D.R.P. 
lri Fachkreisen und weit darüber hinaus bekannt ist. 
y . . W ährend Expansitkorksteinplatten und -schalen in erster 
Linie sowohl als Kälteschutz bei Kühlräumen, -Apparaten 
Und -Rohrleitungen als auch als Wärmeschutz im Hochbau 
nd zur Isolierung von Fernheizwerken und dergleichen 

?^sgedehnte Verwendung finden, wird zur Isolierung von 
VM?.chdruckdampfleitungen, Dampfkesseln und -Apparaten als 

arrneschutz ein hochporös gebranntes Kieselgur-Material

hergestellt, das sich unter dem  Namen D i a t o m i t  D.R.P. 
im Handel befindet. Ebenso betreibt die Firma die H er
stellung von Kieselgurwärmeschutzmassen für alle Zwecke 
des praktischen Bedarfes.

Die Firma Grünzweig & H artm ann G. m. b. H. unter
hält im Reich zehn Filialen, uncl im Ausland und Uebers'ee. 
viele Vertretungen, die nicht nur den Verkauf der Erzeugnis s|e 
betreiben, sondern auch fix und fertige Ausführungen und 
M ontagen aller vorkommenden Isolierungsarbeiten überneh
men. So w urde vor zwei Jahren  durch die Berliner Filiale 
im Treigelände des Stettiner Hafens die Isolierung der neu
erbauten Butterkühlräume und Luftkühler mit Expansitkork- 
stein ausgeführt. H ier galt es, die für Einlagerung von Butter 
bestimmten Kellerräume mit einem geeigneten Kälteschutz 
auszurüsten, so daß die verlangten Kältetemperaturen von 
-f- 2° C bis —|— 4° C möglichst konstant gehalten w erden  
können und andererseits die Verluste der künstlich erzeugten 
Kältemengen auf ein Minimum herabgedrückt werden.

Von anderen besonders bemerkenswerten Neuanlagen 
des letzten Jahres seien genannt die Groß-Kühlhäuser Baer 
& Mathew, Ham burg, Kühltransit A.-G., Berlin-Osthafen, 
Heringskühlhaus der Stadt H am burg, und viele Schlacht
höfe; von Fernheizwerken Berlin-Charlottenburg, Berlin- 
Steglitz, I< orst, Leipzig, Ham burg, Breslau u. a. Hs.

Der Siemens-Konzern.
L>ie Hafenanlagen Stettins weisen eines der größten Ge- 

j)dlu e auf, die Deutschland auf dem Gebiete des Eisenbeton- 
s n ^ v  überhaupt besitzt. Es ist dies der gewaltige Hafen- 
ein t61" Freibezirk, der mit seinen sechs Geschossen 
q  f..Lagerfläche von insgesamt 50 000 qm umschließt. Dieses 
ü b r ' ' ^ as m *an£ *s,:, Keller 50 m und in den 
in 1̂ ’€n Geschossen 40 m Breite hat, wurde von der S i e - 
j j  s ~ B a u u n  i o  n als Generaluntemehmer für die Stettiner 
eri< ^n^ erne’nschaft erbaut. Der Name Siemens-Bauunion läßt 
FTmCnnCn’ diese Firma in enger Beziehung zu einem
biet^rne -n stebt> das sich .auf anderen technischen Ge- 
KTa,^n bereits Weltruf erworben hat. W er kennt nicht den 
Offj.C>n W e r n e r  S i e m e n s ,  der als junger Artillerie- 
l i n e r ^ r r lm J a^ re 1847 *n bescheidenen Räumen eines Ber- 
e rö f fn /mter^auses e n̂e W erkstatt für Telegraphenapparate
eiIle et<r u.nd bereits ein J ah r  später einen Staatsauftrag auf 
fürt ° 'lständige Telegraphenlinie von Berlin nach Frank-
Hehrn* erhielt. Trotz zunehmender Größe des Unter-
blerncCI1S ânc* W erner Siemens Zeit, wissenschaftlichen Pro- 
^edeut n,ach zugehen, und es gelang ihm, eine der praktisch 
^ynan°n Erfindungen zu machen, die Erfindung der
in S ^ asuchine- einer Maschine, (lie mechanische Energie
1866, h rif Ĉ e umsetzt. Das Erfindungsjahr dieser Maschine, 
über'hj eutet den Beginn unserer heutigen Elektrotechnik 
S f  dXPL.?879. wurde auf der Berliner Gewerbe-Ausstel- 
Seführ t G erste elektrische Bahn von Siemens & H alske vor- 

und der Name Siemens bedeutete bald sin die

Grenzen Deutschlands überschreitendes Elektrizitäts-Unterneh
men, das sämtliche Zweige der Elektrotechnik umfaßte, 
das gesamte Fernmeldewesen und das gesamte Gebiet der 
elektrischen Licht- und Kraftanlagen. Vor 25 Jahren, 1903, 
wurde das Fernmeldewesen und das Gebiet der Elektrochemie 
vom übrigen getrennt und unter dem Namen S i e m e n s  & 
H a 1 s ke  A.- G. weitergeführt, während das S ta rkstrom 
geschäft unter Einbeziehung der Nürnberger Firma S c h u k -  
k e r t  & C o .  zu den heutigen S i e m e n s - S c ' h u c k e r t -  
w e r k e n  A.- G. erweitert wurde. Die S i e m e n s - B a u 
u n i o n  ist erstanden aus den Arbeitsbeziehungen zum Hoch- 
und Tiefbauwesen, die-sich beim . Bau von Untergrundbaiinen 
und Kraftanlagen mit diesem Zweige des Ingenieurwesens 
ergeben haben.

D er gesamte Siemens-Konzern beschäftigt heute über 
110 000 Arbeiter und Angestellte, teils in einem gewaltigen, 
einen Stadtteil Groß-Berlins bildenden W erke in Berlin-Sie- 
mensstadt, teils in Nürnberg, wo die Anlagen der früheren 
Schuckertgesellschaft zu einer umfangreichen Betriebsstätte 
erweitert wurden. Dazu kom m en das W erk Mühlheim a. 
Ruhr, wo Dampfturbinen gebaut werden, und zahlreiche 
Nebenbetriebe, die hauptsächlich als Zulieferanten für. die 
eigentlichen H auptw erke  arbeiten. Es gibt kein Gebiet der 
heutigen Elektrotechnik, auf dem nicht S i e m e n s  & 
H a l s k e  oder S i e m e n s - S c  h u c k e r t  mit an erster 
Stelle im deutschen Wirtschaftsleben stehen.
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Alfred Below
Generalvertreter cler W einbrennerei 
D ujardin & Co., U erd ingen/R hein  

S ek tk e llere i Schultz G rünlack, R üdesheim /R hein

Tel. 33533 ' Barnimstr. 62

Friedr. Bercke
Inhaber: II. & W. Reefschläger 

Tel. 21953 Kaiser-Wilhelm-Str. 66

Max Böhmer
Generalvertreter der Sektkellerei 

H enkell & Co., B ieb rich -W iesb ad en

Tel. 26147 Bismarckstr. 16

Ernst Breem
Vertreter für 

A sbach & Co., R üdesheim /R hein

Tel. 28868 Arndtstr. 35

Otto Brinkmann
Wein, Spirituosen, Liköre

Karkutschstr. 1

j

Wilhelm Falk
Generalvertreter der 

H. A. W in k elh au sen -W erk e A.-G.

Tel. 34811 Linsingenstr. 61

Kurt Lotsch
Generalvertreter der Grande D estillene  

E. C u sen ier fils a in e  & Co., N euenburg/B a. 
D oorn k aat A.-G., N orden, Kornbrennerei

Tel. 26385 Beringerstr. 7

Hugo Martens
Generalvertreter der Sektkellerei 
Burgeff & Co., H ochheim /M ain

Tel. 37700 Ilohenzollernstr. 57

Moellendorf & Sohn

Tel. 28871 Afndtstr. 35

Karl Oehlert

Tel. 33954 Barnim str. 66

_____------------------ -—----- --------------- —---1-------------------------------  1 1

P, Puchstein

Tel. 20822 Schillerstr. 1

Emil Rau
Generalvertreter der Firma 

W ilhelm  K rüger, Im porthaus für Rum und A rrak ,
Stettin

Tel. 31836 Barnimstr. 56

August Seeliger
Generalvertreter und Fabriklager der Firma 
H. U n d erb erg-A lb rech t „S em p er Idem “ 

R heinberg/N iederrhein
Tel. 24765 Preußische Straße 20

Ernst Senger

Tel. 23225 ^ K a r k id sc ^
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Franz Sonnenberg
Generalvertreter der W einbrennereien  

Jacob  Jacobi A.-G., Stuttgart

Tel. 30561 Saunierstr. 13

Wilhelm Wenserski
Generalvertreter der Firmen 

H artw ig K antorow icz A.-G., B erlin  
De D anske Spritfabrikker.'A alborg-K openhagen-

B erlin
Tel. 34992 Ivurfürstenstr. 10

& a t t i > e ( t o e r < r e f e r  d e r  3 K a r g < ir tn e * :8 r a tt ( fy e
atyfyafeeHfdj geordnet.

Walter Burgmann
Generalvertreter der Margarinefabrik 

van R ossum  & Co., m. b. H., A ltona

Tel. 24266 Friedr.-Ivarl-Str. 15

Wilhelm Falk
Vertreter der

Jü rgen s & P rin zen -W erk e G. m . b. H., Goch Rhld.

1 el. 34811 Linsingenstr. 61

N. Goldstrom
Generalvertreter der Rheinisch. Margarine-Gesellschaft 

Cron & Scheffel G. m . b. H., C leve

Tel. 31486 Elisabethstr. 17

Otto Himmler
Vertretung und Niederlage der Margarine-Werke 

Fritz H om ann A.-G., D issen  T. W.

Tel. 21565 Greifenstr. 1

Wilhelm Jepsen
Generalvertreter der Margarine-Werke 

K rog & E w ers, G. m. b. H., A ltona-O ttensen

I el. 36329 Frauenstr. 1

Emil Morgenroth
Schmalz-Großhandlung 

Generalvertreter der 
B ergisch-M ärkischen  M argarine-W erke  

F. A. Issersted t A.-G., E lberfeld
Tel. 26860/61 Augustaplatz 1

Walter Rentrop
Generalvertreter der 

Van den B ergh ’s M argarine-G esellschaft m . b. H.
C leve

Tel. 22323 Alte Falkenwalder Straße 4

Alfred Sieber
Generalvertreter der Palminwerke 

H. Schlinck & Cie. A.-G., H am burg

Tel. 20812 Friedr.-Karl-Str. 31

Paul Zimmermann
Telegramm-Adresse: Pezet — Gegründet 1878 

ieneralvertreter der D elm en h o rster  M argarine- 
,, W erke m. b. H., D elm en h orst
Großhandel und Import säm tlicher Kolonialwaren 

Tel. 37438/39 Kaffee-Groß-Rösterei p ladrinstr 21

*
Erich Zaeske

Generalvertreter der Margarine-Werke 
W ahnschaffe, M üller & Ko., G. m . b. H., C leve

Tel. 30502 Reifschlägerstr. 14
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Gustav Brüggemann
Großhandelsvertretungen der Kolonialwarenbranche 
Spezialität: Braunschweig. Gemüse-u. Fruchtkonserven

der Firma
B usch B a rn ew itz  & Co., W olfenbüttel (B raunschw g.)
Tel. 26932 Kaiser-Wilhelm-Str. 39

David Söhne A,-G., Halle a. S.
Mignon Kakao, Mignon Pralinen, Mignon Schokoladen

Vertreter:
G eorg S ch w arze, Stettin

•

Hans Devantier
‘ / ' ' 1  ̂

Import-Vertretungen

Tel. 23317/8 Arndtstr. 13

Oscar Eggeling & Co.
Inh. Oscar Eggeling 

Warenvertretungen für den Lebensmittel-Großhandel

Tel. 26155 Kaiser-W ilhelm-Str. 42, III

Eduard Kempe
Inliaher: Friedrich Kempe 

gegründet am 1. Januar 1876 
Handelsvertretungen und Versicherungen

Tel. 26090 Telegr.-Adr.: Kempus

Oskar Gilde
Heringsmakler und Agent

' )
Tel. 21677 Bollwerk 1

H. König, Brandenburg (Havel)
Waffeln, Honigkuchen 

Vertreter: G eorg S ch w a rze , Stettin

KUKI G.m.b.H.
Pfefferminztabletten-Fabrik B arm en -R it te rsh au sen  

V ertreter: G eorg S ch w arze , Stettin.

Richard Lange
Vertretungen für den Lebensmittel-Großhandel 

erster Inlands- und Auslands-Firmen

•Tel. 21222 Friedrich-Karl-Str. 24a 
Telegram m anschrift: Langericli

Fritz Lorenz
Import-Vertreter 

Tel. 30020/1 Augustastr. 4 ^

Richard Pielcke
Bezirksvertreter für 

C ellophan, das glasklare Verpackungsmittel 
N atur-Schw äm m e, C ham oisleder  

für Handel und Industrie 
Tel. 21202 Kronprinzenstr. 13

Robert Pyritz
Vertreter der B rem er  B olan d m ü h le A. G., B rem en

Tel. 24814/5 K a ise r -W ilh e lm -S tr ^ ^

Willy Rink
Vertreter der K ortm an n sch en  W urstfabrik , Stettin  
G ustav B ark ow , B erlin , Gänsebrüste, Gänseschmalz 
G ebr. L auersdorf, N eutreppin , Oderbrucher Gänse

Tel. 34673 Gustav-Adolf-Str. 5

Hermann Zersk
Heringsmakler . Aff>ntlieh 

Großhandelsvertreter für gesalzene Heringe, Makler 
angestelltcr, beeidigter Sachverständiger u n(jels- 
für Heringe und Sardellen d e r  Industrie u

kammer zu Stettin p „m zer str . 22
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Radefeldt & Treufeld
Inhaber: Hermann Treufeld 

Vertreter für
T ex tilw erk e  N iem öller  & A bel, A.-G., G ütersloh
Baum wollweberei und Arbeiter- und Berufskleider

fabrik, Eigene Ausrüstung,

Spezialität: Windjacken, Patent Rauherei

M A R K E

Seit H H 1809 

„ D R E I H A “

H einrich H abig A.-G.
Ilerdecke, Ruhr

Blaudruckfabrik, Kattundruckerei 
„D reih a“ Indanthrenfarbene K unstdrucke

Tel. 26143

Curt Hohenstein
Vertreter der 

D resd n er W irk- und W ollw aren fabrik  
D resd en  N 6, W indm ühlenstr. 3 

M arke W o llw irk er
A. H erzog, C hem nitz, W iesen str . 3

Damenstrümpfe in Flor u. Seide, Fantasie Ilerrensocken

N orddeutsche B ettfedernfabrik  S. N eum ann  
Frankfurt/O der.

Tel. 20355 Elisabetlistr. 7

Roderich Grunow
Inh.: M. Stork & Dr. Ing. Früh 

gegründet 1873 
Vertretung industrieller Werke — Ingenieurbüro

«
'")■ ' f ; v ■ .. ,

Günther Molzahn
R auchtabake, Zigaretten, Zigarren, K autabak

G e n e r a l v e r t r e t e r  d e r  T a b a k f a b r i k  A u g u s t  R e i n e r s  &  C o .,  B r e m e n
V e r tre te r  d e r  W ill’s Z ig a re tte n , L o n d o n  u n d  H am b u rg  

V e r tre te r  d e r  H av an a= Im p o rteu re  

R e in e r  s S p e z ia l i tä te n : N ied e rlän d isch e  K o s t N r. 4 u n d  M a z e p p a

T e le p h o n  31757 u n d  37758 G ro ß e  O d e rs tra ß e  3 - 4
# --- ----

Eduard Pape
Generalvertreter der 

Kautabaklfabrik von F isch er  & H erw ig, 
H annover-M ünden

_ __  • Friedr.-Karl-Str. 23

„Einheit“
V ertr ieb sg ese llsch a ft für Z w irne und G arne 

a ller  Art, G. m. b. H.

Tel. 26729 Politzer Straße 103

Wilhelm Bäudler
Handelsvertreter

Tel. 20917
Augustastr. 5

Paul Bock
Schmieröle, Motoren-Betriebsstoffe, Petroleum, 

Teerprodukte
W alzwerkerzeugnisse: Eisenbleche, W ellblechbauten, 

Eisenfässer, Eisenmöbel und Regale
Tel. 26638 Preußische Str. 7
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Gustav Friedebergs Ww,
Inh. H ans H o ch h e im

Klee, G rassaaten , G etreide, F u tte rm it te l ,  O e lsaa ten ,
Ilü lsenfriich te

Tel. 37228/29 T eleg r.-A dr.: A gentur

Arthur Herms
Im - und E xport ,  Agent fü r  Säm ereien , Getreide, 

O elsaa ten , I lü lsen fri ich te  u n d  F u t te rm it te l  
V ere id ig te r  S ach v e rs tän d ig e r  für S äm ere ien

Tel. 30897 u n d  31305 Telegr.: llerm iU

Gerd Kleinau
v e rm it te l t

O elsaaten , K leesaaten, I lü lsen friich te ,  G etreide 

Tel. 29295 T e leg ram m e: K leinau

' *

Sachs & Beeg
L eopold  Sachs, gegr. 1877 — C. F. Beeg, gegr. 189? 

Tel.-Adr.: „Sachsio“

Tel. 20729 u. 20730 K aiser-W ilhe lm -S tr . 43

£ol«H  & S ic J l
Stettin

Fernspr. 34605 und 34606 
Telegramme: Lofsiedel

e r
, Swinemünde

2QC Fernsprecher Nr. 2034 
Telegram m e: Lofsiedel

Schiffsmakler — Bunkerkohlen

Agentur überseeischer Dampferlinien und der 

Egon-Linie Slettin-Siidschweden.

Greifenhagen bei Stettin
liefert in sauberster Ausführung

Stabfußboden
in Eiche und Buche

Modernste Maschinen N euzeitliche Trockenanlage

Adresse für Bahnsendungen: G r e i f e n h a g e n -Hafenbahn,
Anschlußgleis Parkettfabrik 

E i g e n e r  H a f e n  a n  d e r  O d e r

Bergmann-Elektrizitäts-Werke A. G., Ingenieur' und Verkaufsbttro, Stettin
D er in seiner gewaltigen Länge jedem Besucher des 

Stettiner Freihafens sofort auffallende, neu erbaute Hafen- 
speicher, Schuppen VII, kommt nunm ehr in die Endphase 
seiner Errichtung. Gewaltig thronen über dem Ganzen die
3 fahrbaren Brückenkrane auf dem Dach, während an der 
Wasserseite 8 große Portalkrane den Umschlag besorgen 
sollen. Selbstverständlich ist bei einer derartigen Anlage, 
in der die modernsten Errungenschaften der deutschen Tech
nik Berücksichtigung gefunden haben, das Nervensystem 
in Gestalt von Verteilung und Zubringung der benötigten 
elektrischen Energie  von ausschlaggebender Bedeutung. Den 
Bergmann-Elektrizitäts-W erken A.-G., Berlin, die seit ca. 
20 Jahren  in Stettin ein Ingenieur-und Verkaufsbüro mit 
umfangreichem Lager der einschlägigen Materialien unter
halten, ist der  Auftrag zur Elektrisierung des genannten 
großen Speichers übertragen worden. Die Stettiner Hafen-; 
betriebsgesellschaft, die alle maschinentechnischen Projekte 
des Neubaues bearbeitet hat, hat sich auch in diesem Falle 
entschlossen, das beste Verlegungsmaterial, das erst vor 
ganz kurzer Zeit auf den M arkt gekom m en ist, zu ver
wenden. M aßgebend waren die verschiedensten Bean
spruchungsmöglichkeiten in Bezug auf chemische Einwir
kung von außen, wie sie ein manigfaltiger Hafengüterum,^ 
schlag im m er mit sich bringt. Zur Verlegung gelangt die 
Bergmann-Feuchtraumleitung. Sie ist von der V D E -P rüf
stelle normalisiert und trägt die Bezeichnung N B E U , d. h. 
„Normale Blei-Eisenbandarmierte Leitung“ . Der Aufbau ent-

Def
pricht dem normalen eisenbandarmierten B l e i k a  • s o r gt 

nahtlos gezogene Bleimantel von a u s r e i c h e n d e r  ^-g^iertc11 
für absoluten Säureschutz der darin l i e g e n d e n  f  n jsc h e 
Kupferleitung. U m  dem System die nötige spiralig
Festigkeit zu verleihen, ist ein doppelter E is e n rn an j sQj a t ions
darüber gewickelt, dazwischen liegen g l e i c h f a l l s  n u r

massen.* Die stark asphaltierte Juteumhüllung ^ j^ s a r n .  ajs 
ein Schutz des Spiralmantels, sondern w i r k t  g  Die
erste Instanz genügend wasser- und säuresc -tung ent'
A b zw eigpu nkte  sind dem Sinn der F e u c h t r a u m  e i ^  ß e g e n  

sprechend durchkonstruiert: die blanken  ̂ j urch Stop
in Isolierpreßdosen; die Einführungen sind t  ̂ ^ us-
buchsen absolut luftdicht gesichert. Durch ^ nn£ arnpenträger 
führung können die Dosen gleichzeitig als ß‘cieUchtungs' 
fungieren, so daß  selbst beim Anschluß der ejtern v?r~
körper jegliches Freiliegen von s t r o m f ü h r e n d e n  . r  \Vrejs  ̂
mieden wird. Das Schaltmaterial ist ü} , a n mit

EinDas Herz des ganzen ^ P e*c^ e r iejj.hl 
bcnaltaniage einer mittleren Kleinstadt  ̂ C j e r
anschauliches Bild über den riesigen Lrn nötig
ergibt die Tatsache, daß  ca. 25 000 ni ^ elJJjn? raUchssteHe^ 
um die elektrische Energie den jeweiligem cr jje Leituflg® 
zuzuführen. Wird in Betracht g e z o g e n ,  <-a * ^  g e| e^
2 bis 4 Adern führen, so ergibt sich hin nahezu ein 
die erstaunliche Länge von ca. 60 000 m, was
L u ft l in ie  S t e t t i n —Angermünde e n t s p r ä c h e .


