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Geschäftsstellen in Pom m ern:
f t t t l f f t t t t ,  ^Secnftr. 7 ♦ i. pom., Sange
©trafee 50 ♦ (P^rf.), ftarlftrafje 27
3fet?d$tt CKügen), 23af)n!)offtrafee 9lr. 52
$ ttfe l if t ,  ß̂oftftrafje 144 ♦ Öange
©trafce 68 ♦ i. pom., SBallftroB? 2

^rauenftr. 9 ♦ <$o(lttOtt> »• Pom., 
SBollroeberftrafje 7 * Sange
(Strafe 15 ♦ Sergftr. 1 ♦ &OHfet?d*
$aifer})lo£ 6 ♦ i. pottt., £inbenburgftt. 57
ttemiciiin, ̂ reuBUrf)e©tr. 2 • gfrlifc, »auftr.7 
#O l$ itt ,  ®1 unnenflr. 17 ♦ (pottl.), '-Banner
©trafje 50 ♦ ftÜdettfcPftlbg, Sange ©trafee 32

$o!$iner ©trafjp 9ßr. 22 «
i.pom., ^oljmarfiftr. 3 ♦

©iefjereiftr. 23, 93reite ©tr. 58 unt> Suifenftr. 19 
G tO ft), SKittelftr. 5 ♦ 6>feftlftlttb , Apollo- 
nienmarft 7 ♦ <$t#ittCtmt$tbe, ^ärbrrftrafee 5 

tU o lö a f f ,  2öilt)elmftra^e 4.

SINGER NÄHMASCHINEN
AKTIENGESELLSCHAFT
S I N G E R  L Ä D E N  Ü B E R A L L
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! f t e f f a u r a n f  p u f K m a n n  |
| :Kojjmarftffra&e 14/15 / $ernfpred)er 30657 j

in- u. Bierrestaurants.

f t ü t f f o r f t y  S B d n j f u k t t

Vorzügliche Küche und Keller 
Delikatessen der Saison

Große und kleine Gedecke

^ m fe rO S tflje ftn s Q e n fn ta f

<£j ^ ü cfte  ^

e t>on £)orfmun&er Union, Nürnberger l 
j <3ied?en, 25of)rifd) C3pe§iat uni) pitener Hrquett § 
l 28eine erffer Raufer §
\ £ e i ff u n q ä f ä ff i 3 ff e 25 e ft e U t u d) e \
Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmi.......... .

3 u r  #ü< fe ♦ 3 H o fife flro ^ c  J? r .  1 4
gernfpreefjer 26311

pitfner Ur^uelt *  * (3pesia(*3fu$fd?attf
îttogeffen 12-3 tf̂ r, K W . 1,60 unt 2,25 

Sf&enfccffcn 2,25 uni) na# äarte

3Jlitfog{ige&ecf 
/ #  1&\ 3 m . 1.75,2.25/ 3.251 r~D \

i K b l l N E R /  3f6en&gc6ecf
seit m it jp J 2.25 uttö 3.25

Öiefeö ift frei un& foffet 12,— JRB.
Oefoitom: 3of>n ‘JHetjer , f Stettin, ©time 6dfjatt3e — 3!elepf)on 31128. — 2 Minuten eom <33aOn9

©cif 1676. ßrfffloffiflW 2Beim uni> 33ier(̂ a(mit b c ft e r Ä ü d) c bet foltben <Preiien.
©wt gepft. Söetne ttiti» ®icrc. ‘Befteä ein&eimifdj. it. #rembetipuEliflim’ __

NORD -OSTSEE
SCHIFFAHRT- und TRANSPORT - GESELLSCHAFT  

MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG

STETTIN, KÖNIGSTOR 6
FERNSPRECHER 28696 s: TEL.-ADR. s „NORDOSTSEE

BEFRACHTUNG, SPEDITION UND KLARIERUNG
ÜBERNAHME SÄMTL. SEE- UND BINNENTRANSPORTE

Stettiner
Dampfer-Compagnie

Aktiengesellschaft 

6 eg r. 1856 Stettin Gegr. 1856

Das Arbeitsam* Stettin!
verm ittelt r

tüchtige Arbeitskräfte aller Berufe =
unparteiisch und kostenlos :

Anruf: Sammelnummer 256 61 [
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tJist-Scheye
Breite Straße 6 Herrenhüte

Ruf 26020 Elegante Mützen
Beste deutsche Fabrikate :: :: Erste Weltmarken
Aufbesserungen, Modernisierungen an Herrenhüten 
============ erstklassig, schnell, preiswert. = = = = =

Regelm. Verbindungen zwischen Stettin und
Leningrad w öchentlich

jeden Freitag  von S tettin  
jeden Sonnabend von Leningrad

Reval w öchentlich
jeden F reitag  von S tettin  

jeden F reitag  von Reval

S t o c k h o l m  v i e r z e h n t ä g i g
jeden 15. und 30. von S tettin  

jeden 8. und 23. von Stockholm

D a n z i g —M emel v i e r z e h n t ä g i g

K önigsberg z e h n t ä g i g  

London vierzehntägig  

R otterdam  —N orrk öp in g- S t o c k h o l m

R o t t e r d a m  -  F innland v i e r z e h n t ä g i g

S t e t t i n - L e v a n t e  c a .  v i e r z e h n t a g » g ....
,,,,.......m»; 11 .........

D rahtanschrift: D am pferco
__ Fernsprecher
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P r a t t f i s d i e  W e t t i n a c h f s - G e s t a t t e

Herren-Artittel
Herren-Oberhemden,Popeline, m o 

derne Streifen, b este  Ver- 
a r b e i t u n g ..................11,50 l l l 9i 5

Herren-Oberhemden, w eiß  m it eleg. 
Pique-E insätz.,  tadel.S itz , A  
gute Rumpfstoffe . . 13,50 l U ^ U

Herren - Umlege - Kragen, prim a  
Macco, 4-facli, m oderne A  
F o r m e n ...................... 1,10

Herren-Krawatten, m oderne k le ine  
D essins , gute Q ualitäten 0

5,90 4,75 J , I 5
Herren - Kragenschoner, n eu este  

D essins , nur s c h w e r e  und 0  
dich te  W are . . 6,75 4,50 Zßf 1 5

Herren-Hosenträger, stark. Gummi 
m it  den besten  Leder- od. ~  
Gum m istripp. 4,50 3,50

Damensfrttmpfe
Unsere Spezialmarke „Nau-Ros“

aus k ü n stlich er  E d e lw a sch se id e ,  
4 - f a c h e  Fußverstärkung «  
Garantie f. gr. Haltbarkeit  

Unsere Spezialmarke „Crystaline“ 
aus B em b erg-W asch se id e , 4-fache  
Fußverstärkung, A llein- 0  
verkauf für Stettin . . .

Unsere Spezialmarke „Enner“ aus  
feinst. B em berg-W aschseide , G old
stem pel, u n erre ich t  in der «  A A  
F ein h e it  d. M aschenbildg. J , ” l l  

Unsere Spezialmarke „Perle“ aus  
b ester  B em b erg-W asch se id e  m it  
Schutzre ihen  und eng- -
l i sc h e r  S o h l e ............................................  4 , 5 t l

Unsere Spezialmarke „Winter
märchen“ aus fe inster  W o lle  m it  
K unstse ide u .F lor, A lle in- -
verkauf für Stettin  . . . 5 , U l i

TriKofagen
Damen-Hemdhosen, fein gew irkt,  

w eiß  und farbig, W in d el-  A
form ...............................  0,95

Damen-Hemden, w eiß  und farbig, 
fein gew irkt, nur so l id e  A
Q u a l i t ä t ............................0,85 U » i 5

Damen-Hemdhosen m it m od ern en  
Bandachseln , nur b este  ^ 
A usstattung . . . .  2,25

Reinwollene Damen-Hemden
w eiß , aus feiner Zephir- .  « «
w o l l e ............................ 4.50 4 ,^ 5

Reinwollene Damen - Hemdhosen
aus b ester  Z ep h irw o lle ,  „  
oh ne S eiten n äh te  . . . I , 5 \ J

Reinw. Damen-Hemdhosen, extra  
prim a Qual., fein gew irkt,  
vom  Guten das B este  10,50 D y l S

I t a u m a n n  H c s e n h a u m
Stettin, ‘Breite Straße 19/21.

i.

r d e l t w e r k e
l i b e n w a k l e

WALTER SCHELL STETTIN
KLEINE D O M STRASSE NR.22 
FERN SPRECH ER  NR. 30848



i 
iiim

iiii
iiiM

iiii
Mi

Mi
iiM

Mi
iM

iiii
iiii

iiim
iim

im
iiiM

im
mi

O S T  S E E - H A N D E L  Nummer 23

eine große A usw ahl in Gesdienkartikeln,Luxus^ 

und Gebrauchswaren finden Sie bei der Firma

Paul Schlegel
Stettin, Luisenstr. 9 • F e r n r u f 30606

Das schönste

W eihnach t sgeschenk
in

Porzellan
Kristall

Steingut
Glas

NÄHMASCHINEN - UND FAHSmADER-FABRIK

jiö E w m
J T E T T IN  -  GRÜNHOF

Qlhticnhapitalien 10 000 000 ffiJC 
Urfprung 1857 /  70jäf)rtge trabitionclle (Erfahrungen.

Grundkapital, S ich er h e its fo n d s  u nd  offene R eserven:

40 Millionen Reichsmark
IWHWWmiMUWinnii BIM 11III m mTITTf  ——

P räm ien e in n ah m e 1927: 24 M i l l io n e n  RM. 
G esam tbestand  E nde 1927 m eh r  als» 307 M i l l io n e n  RM. 

V ers ich eru n gssu m m e

Sie sparen  Z e it ,  G e ld ,  U m s tä n d e ,  w e n n  Sie Ih ie  
V ersicherungen  vere in igen  bei den

GERMANIA-GESELLSCHAFTEN STETTIN
ztl.

D iese  sch ließen  ab 
L e b e n s -V e r s ic h e r u n g e n  m it ärztlicher und oh ne är  
U ntersuchung, Invalid itäts-,  A ussteuer-, I^einren 
und A lters-R enten-V ersicherungen . — E inze l-U n  
und K ollektiv-U nfall- ,  leb en s län g lich e  P assag ier-L j! \  ,Radio-HaftpflichtV ersicherungen . — H aftp flich t  # — -- *
V ersicherungen . — A u to - ,  A u t o - E i n h e i t s - \ ei- _r _
ru n g en .  — L u f t f a h r z e u g - V e rs ic h e ru n g e n .  p r ’
E in b r u c h  - D ie b s ta h l  - V e r s ic h e ru n g e n .  — ”  l i n e n -
l e i t u n g s s c h ä d e n - V e rs ic h e ru n g e n  — R ü r o m a s  
V ersicherungen . — T r a n s p o r t - V e r s i c h e r u n g

Art. — R eisegepäck-V ersicherungen . XaXzX6
A u s k u n f t  e r t e i l e n  d i e  G e n e r a l d i r e k t i o n  S t e t t i n ,  P a r a d e p  

u n d  s ä m t l i c h e  V e r t r e t e r .



f t a t t & e l
Wirtschaftszeilung für die Gstseeländer, das Stettiner Wirtschaftsgebiet 

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

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

H erausgeber D r. H. S c h r ä d e r ,  S ynd ikus d e r  In d u s tr ie -  u n d  H an d e lsk am m er zu S te ttin
H a u p tsch rif tle ite r  u n d  v e ra n tw o rtlic h  lü r  d ie  B erich te  ü b e r  das A u slan d  W . v. B u l m e r i n c q ,  v e ran tw o rtlich  fü r  d ie  B e rich te  ü b e r  d is  Tnlanr f

Dr. E. S c h o e n e ,  d en  A nzeigenteil H. J a e g e r ,  alle  in  S te ttin .
----------------------------------------------  B ezugspreis v ie rte ljäh rlich  2,50, A usland 3,— B eiclism ark. — A nzeigenpre is  lt. T arif. _______ -_____ ________________
V erlag : B a ltisch er V erlag G. m. b. H., S te ttin . D ruck : F isc h e r  & S chm id t, S te ttin . S ch riftle itu n g  u n d  In se ra te n -A n n ah m e : S te ttin  B örse E in e a n e  
S chuhstraße , F e rn sp re c h e r S am m el-N r .15341. Die Z e itsch rift e rsc h e in t am  1. u n d  15. jed en  M onats. Z ah lungen  au f das P o stsch eck k o n to  des R alticehon

V erlages G. m. b  H., S te ttin  Nr. 10464. B a n k v e rb in d u n g : W m . S chlu tow , S te ttin .
G eschäftsstelle  in  Ife ls in g fo rs : A kadem iska  B okhandeln , A lexandersgatan  7. K onto in  H e ls ing to rs: K ansallis Osake P an k k i, A lex an d ersg a tan  40/42.

nr.23 S t e t t i n ,  1 .  ( D e z e m b e r  ~ § 9 2 8  S .  ß a h r g .

^ 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 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 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 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 l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l | j | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | , l l l , l l l , l „ „ I H I I l £

Der Einzelhandel begrüßt es, daß sich der ,, Ostsee-Handel' als amtliches Organ der Industrie* und  Handels= 
kann ne r zu Stettin in seinen Aufsätzen auch der Interessen des Einzelhandels annimmt. In Stettin, das durch 
seinen Halen besonders charakterisiert ist> und in dem daher die Belange des Seeverkehrs, aber auch die der 
Industrie besonders im Vordergrund des öffentlichen Interesses stehen, vermisst der Einzelhandel oft eine 
genügende Berücksichtigung seiner Existenz und seiner Wünsche. Umso erfreulicher ist es/ wenn das amtliche 
Handelskammerorgan sich in der nachfolgenden Ausgabe derjenigen Fragen annimmt, die für den Einzelhändler 
von besonderer Bedeutung sind. Hierzu gehören in erster Linie die Fragen des unlauteren Wettbewerbs-f da 
die Kenntnis dieser schwierigen Reditsmaterie untei Kaufleuten oft gering ist, und  da a u f einer soliden 
Grundlage beruhende Wettbewerbsmethoden nicPit nur im Interesse des Einzelhandels selbst, sondern audi 
in dem der Verbraucher liegen. Der pommersche J^inzelhandel fiat sidi immer bemüht, seiner wichtigen 
Aufgabe als letjter .Verteiler aller Verbrauchsgüter gerecht zu werden. Es wird sich d ie s e r  Aufgabe auch für

das bevorstehende Weihnachtsfest bewußt bleiben.

AR TUR PERL ■
Vorsitzender des Bezirksvereins Pommern des Reichsbundes des Textileinzelhandels e. V.

Al l ianz  und Stuttgarter  Verein
* Versicherungs-Aktien-Gesellschaft

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

B a y er isch e  V ers ic h e ru n g sb a n k  
Aktiengesellschaft, M ünchen  ::
B a d isch e  P ferde  versieh .-A nsta lt 
A kt.-G esellschaft K arlsruhe  i. B.

G lobus V ersich e ru n g s  • A k tien 
g ese llsch a ft in H am b u rg  ::

H e r m e s  K red itversichergs .-B ank  
A k tien -G ese llscha tt in  B erlin  ::
K raft Vers.-A.-G. des A u to m o b il
c lu b s von D eu tsch lan d  in  B erlin

U n io n  A llgem . D eu tsch e  H agel- 
V ersicli.-G esellschaft in  W e im a r

Allianz und Stuttgarter
Lebensversichei ungsbank  A ktiengese llschaft

Gesamtversicherungssumme über 1800000000 RM.
V e r s i c h e r u n g s z w e i g e :

SoKCr ~  T r a n s p o r t  — H aftp fl ich t  — U nfall  — E in h r u c h d t e b s t a h l  — Berai  
K n a d e n  — V a lo r e n  — S c h m u c k s a c h e n  in  P r iv a t b e s i t z  — R e i s e g e p ä c k  — J 
• 'a s k o )  — L e b e n  — A u s s t e u e r  — I n v a l id i tä t  — R e n t e n  — P e n s i o n  — S p a r -

U nfa ll  — E in b r u c h d ie b s t a h l  — B e r a u b u n g  — M a s c h in e n b r u c h  — G las  — W a s s e r l e i t u n g s .  
«„ — _ » , k _  A u fr u i , r  _  K r e d it  — K aut o n  — A u to  (U n fa l l ,  H aftp f l ich t

S p a r -  u n d  S t e r b e k a s s e  — H a g e l  — P f e r d e  u n d  V ie h  — R e g e n

I
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g e h e n  w i r  u n s e r e n  W e g
Durch eigene Fabriken und Fabrik&tions - Betriebe'•
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D A S  F U H R  E N  D E  K A U F H A U S
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Der Begriff des „Ausverkaufes“.
Von Dr. K m I I ,  Stettin.

Aus dem Gesetz über den unlauteren W ettbe
werb kann man zwei besonders wichtige Gedanken
komplexe herausschälen; dies sind einmal die §§ 3 
und 4 des Gesetzes, welche den Grundsatz der W ah r
heit in der Reklame, die Eigenschaft der W ahrhaf
tigkeit von dem Mitbewerber fordern, und ferner die 
§§ 7 bis 10, welche das Ausverkaufswesen regeln.

Die §§ 3 und 4 sind Bestimmungen materiellen 
Inhalts. Angaben über geschäftliche Verhältnisse z. 
B. über die Beschaffenheit oder den Preis einer 
Ware sollen richtig und wahr sein, d. h. sie sollen 
mit den Tatsachen übereinstimmen. Es ist inter
essant, festzustellen, daß sowohl die wirtschaftlich 
Beteiligten als auch teilweise die Rechtsprechung 
diesen im Gesetz aufgestellten Grundsatz nicht mehr 
in seiner vom Gesetzgeber gewollten Klarheit und 
Schärfe bestehen lassen wollen, sondern daß man 
die Begriffe „unrichtige“ und „unwahre“ Angaben 
—- das Gesetz drückt sich negativ aus — vielleicht 
mit Rücksicht auf die bestehenden wirtschaftlichen 
Nöte schon mit dem Maßstabe größter Weitherzig
keit mißt. Dies trifft z. B. bei Qualitätsbezeichnun
gen zu. Ich erinnere an die in der Schuhwirtschaft 
bestehenden verschiedenen Auffassungen über die 
Bezeichnung „Kamelhaarschuhe“ . Die strenge Auf
fassung (wie sie z. B. von der Zentrale zur Be
kämpfung unlauteren Wettbewerbs vertreten wird) 
versteht unter Kamelhaarschuhen Schuhe aus reinem 
Kamelhaar, andere fordern je nach ihrer Einstellung 
nur eine Mischung von Kamelhaar und Wolle, von 
Wolle und Baumwolle usw. Ein anderes Beispiel 
aus der Textilbranche: der bekannte Prozeß um den 
Ausdruck Bemberg-„Seide“ behandelt die Frage, 
°b die L irma Bemberg ihre Fabrikate mit Bemberg- 
»Seide“ bezeichnen darf, obwohl diese aus Kunst
seide hergestellt sind. Das Kammergericht hat zu
gunsten Bembergs entschieden. Die Spitzenvertre
tungen des Textilhandels wehren sich gegen dieses 
Urteil. Das angerufene Reichsgericht wird endgültig 
entscheiden.

W ährend die richtige Beobachung der §§ 3 
und 4 weniger eine Frage der Gesetzeskenntnis oder 
eines besonderen juristischen Könnens, als vielmehr 
eine solche persönlicher und geschäftlicher Ge
wissenhaftigkeit ist, sind die Ausverkaufsbestim- 

ungen sehr schwierig, vielleicht deswegen, weil 
_*e ormale Dinge behandeln. Welches ist d6r Kern- 
/v'i1?.!' dieser Bestimmungen? die Frage, wann die 
Ai un<r 1̂ unS eines Sonderangebotes oder die eines 
ai,nVCr vorliegt, wo die Sonderveranstaltung

hört und der Ausverkauf beginnt.
ij, i IJcr Begriff des Ausverkaufes ist heute nicht 
mur^ ne^  er entstand, als die Ausverkaufsbestim-
1 i r f ( Ĉm ver^Jn̂ erten Wettbewerbsgesetz vom 
ü r J v ’ r  , esetz wurden (sie fehlten noch in dem 
rip-pn Un^ }en 9 esetz vom 1. 7. 1896). Die schwie- 
brarL+WlrtS^ehaftlichen Verhältnisse nach dem Kriege 
lichp veue fo rm e n  im Wettbewerbe. Das täg-
b e s o n d ^  ^ r 6 i Gesclläft reichte nicht mehr aus — 
d a u e r n d  m n Großimtemehmungen um die 
s u c h t /  s êi>renden Unkosten zu bewältigen. Man 
des GP Uw  • aUch W° hl Formen zur Belebung! 
gerad C,. tes in der „Sonderveranstaltung“ . Wenn

e die großen Unternehmen im Einzelhandel,

Warenhäuser und große Spezialgeschäfte, diese 
Reklameform wählten, so besonders deshalb, weil 
sie ein Ausdruck höchster Reklameentfaltung und 
daher eine Kapitalfrage ist. Im Gegensatz zu den 
gewöhnlichen Angeboten, auch wenn in ihnen auf 
eine besondere Billigkeit hingewiesen wird, ist die 
Sonderveranstaltung schon eine geschäftliche M a ß 
nahme, die sich aus dem täglichen regulären Ver
kauf heraushebt, die einen besonderen Rahmen e r 
hält, welcher durch den Ausdruck erhöhten Ver
kaufswillens und durch die entsprechende Reklame
äußerung geschaffen wird. Auf diese Aeußerung der 
Reklame, d. h. auf die Form, in der eine Veran
staltung der Oeffentlichkeit bekannt gegeben wird, 
kommt es an; hier liegen die — sehr flüssigen — 
Grenzen zwischen Sonderveranstaltung und Aus
verkauf. Die Schwierigkeit der Materie und die aus 
ihr zu erklärende Verschiedenheit der Auffassungen 
haben zu Schwierigkeiten geführt, welche sich b e 
reits zu vielen Prozessen verdichtet haben. Die bis
herige Rechtsprechung hat die Rechtslage gerade 
nicht vereinfacht, weil auch die Gerichte die ver
schiedensten Auffassungen bekundeten, und weil 
(leider) auch die Llrteile des Reichsgerichts nicht 
einheitlich sind.

Eine vollendete Definition des Begriffes „Son
derveranstaltung“ ist bisher nicht gegeben. Jeden
falls eine solche nicht, welche die Merkmale der 
Sonderveranstaltung zweifelsfrei von denen des Aus
verkaufs scheidet. An dieser Schwierigkeit sind 
bisher alle Anregungen, die Sonderveranstaltung g e 
setzgeberisch zu behandeln, insbesondere sie zahlen
mäßig einzuschränken, gescheitert.

Das Gesetz selbst hat das Wort „Ausverkauf“ 
nicht begrifflich festgelegt. Nach einem Urteil des 
Reichsgerichtes vom 17. 10. 1911 besteht das kenn
zeichnende Merkmal eines Ausverkaufes darin, „daß 
der Verkauf und die damit verbundene Räumung 
beschleunigt sein sollen und hierdurch aus dem 
Rahmen eines laufenden Geschäftsganges heraus- 
treten. Nach den Erfahrungen des geschäftlichen 
Lebens kann dies nur durch eine über das gewöhn
liche Maß hinausgehende Anlockung Kauflustiger 
geschehen, und das gelingt wiederum nur durch 
Inaussichtstellung von besonderen sei es auch nur 
angeblichen oder vermeintlichen Kaufvorteilen.“ 
Diese Definition ist zu allgemein, als daß man an 
ihr in concreto immer zu einer klaren Feststellungi 
käme. Die Absicht eines beschleunigten Verkaufs 
und einer damit verbundenen Räumung ist auch 
mehr oder weniger bei jeder Sonderveranstaltung 
gegeben. Der Ausverkauf enthält zwei wesentliche 
Begriffsmerkmale:
1. d i e  V e r ä u ß e r u n g  v o r h a n d e n e r  V o r 

r ä t e ,
2# d e n  Z w e c k  d e r  „ R ä u m u n g “ .

Ein Ausverkauf ist immer nur dann vorhanden, 
wenn ein bestimmter festumgrenzter Warenbestand 
zum Verkauf gestellt wird. Die Ausverkaufsankündi
gung muß also immer auf einen bestimmten W aren 
bestand Bezug nehmen. Wenn ein Geschäftsbetrieb 
beendigt wird, wird meist der gesamte vorhandene 
Bestand angeboten werden (Totalausverkauf) bei 
Aufgabe einer einzelnen Warengattung der W aren 
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vorrat dieser Gattung (Teilausverkauf), außerdem 
kann irgend ein bestimmter Warenvorrat aus dem 
vorhandenen Bestände, z. B. 1000 Paar Schuhe 
zwecks Räumung zum Verkauf gestellt werden 
(Teilausverkauf). Ein Sonderangebot liegt nur vor, 
wenn auf den günstigen Einkauf einzelner fort
laufend geführter Waren hingewiesen wird, z. B. 
„ich gewähre im Monat Januar auf Schirme 10o/o 
Rabatt .“

Das zweite Begriffsmerkmal des Ausverkaufs 
ist die „Räum ung“ . Sie ist ein beschleunigter A b 
satz, der aus dem Rahmen des laufenden Geschäfts
betriebes herausfällt. Der Zweck der Räumung wird 
daraus geschlossen werden können, daß ganz be
sondere Kaufvorteile (die sich für den Käufer als 
vorhanden oder auch als nichtvorhanden erweisen 
können), z. B. hinsichtlich des Preises in Aussicht 
gestellt werden. Ob für diese Räumung ein b e 
stimmter Zeitabschnitt genannt wird, _ ist unwe
sentlich. M. E. spricht gerade der Hinweis auf einen 
bestimmten Zeitabschnitt, also die zeitliche Be
schränkung einer Veranstaltung z. B. auf 5 Tage 
nicht für das Vorliegen eines Ausverkaufes, da nur 
in der Ankündigung einer zeitlich unbegrenzten Ver
anstaltung eie Absicht einer möglichst vollständigen 
Räumung zum Ausdruck kommen kann, OLG. 
Köln vom 10. 11. 1927.

Die beiden oben geschilderten Begriffsmerk
male müssen Zusammenkommen, damit eine Veran
staltung den Charakter des Ausverkaufs erhält. Das 
Angebot von 1000 Paar Schuhen stellt lediglich ein 
Sonderangebot dar. Sobald aber in einem solchen 
Angebot auch auf die besondere Billigkeit z. B. 
„stark herabgesetzte Preise“ oder „weit unter dem 
Einkaufspreis „hingewiesen wird, handelt es sich 
um einen Ausverkauf.

Es ist belanglos, ob der Ankündigende den 
Ausdruck „Ausverkauf“ oder das Wort „Räum ung“ 
benützt. Anders OLG. Dresden vom 21 .3. 28, 
welches das Wort „Ausverkauf“ verlangt, sicher ein 
Fehlurteil. (Das Gesetz selbst unterscheidet zwischen 
Ankündigungen, in denen das Wort „Ausverkauf“ 
enthalten ist und solchen, in denen es fehlt. Dement
sprechend ist zu unterscheiden zwischen den 
„reinen“ Ausverkäufen des § 7 und den „ausver- 
kaufsähnlichen Veranstaltungen“ des § 9. Diese 
Unterscheidung ist aber praktisch und rechtlich un 
wesentlich, da beide dieselben Merkmale, nämlich 
die des Ausverkaufs haben und daher auch gleich 
behandelt werden.) Der Geschäftsmann wendet bei 
einer Beanstandung seiner Ankündigung oft ein, er 
habe gar nicht die Absicht gehabt, auszuverkaufen 
oder zu räumen. Ob ein Ausverkauf wirklich beab 
sichtigt ist oder auch stattgefunden hat, ist für die 
Frage unwesentlich, ob die Ankündigung als Aus
verkaufsanzeige zu gelten hat. Die Auffassung des 
Publikums ist lediglich maßgebend und zwar d a r 
über, ob ein bestimmter Warenvorrat geräumt 
werden soll. Vermitteln Schlagworte, vielleicht 
durch besonderen Druck hervortretend, den E in
druck einer Ausverkaufsanzeige, so können a b 
schwächende Worte im Texte den Charakter einer 
Ausverkaufsankündigung nicht mehr ändern.

Zweifelhaft ist die Frage, ob die Angabe des 
Grundes einer Veranstaltung z. B. „wegen U m 
zuges“ oder „wegen U m baus“ diese schon zu einem 
Ausverkauf stempelt. Die Zentrale zur Bekämpfung

unlauteren Wettbewerbs scheint diese 1 rage aus
schließlich zu bejahen. M. E. ist es Tatfrage; es 
wird im einzelnen Falle zu prüfen sein, ob die An
kündigung auch sonst die Merkmale eines Ausver
kaufs enthält. Ein erschwerendes Moment wird die 
Angabe des Grundes meist sein, da sie eine gewisse 
Räumungsabsicht erkennen läßt. Die Recht
sprechung ist nicht einheitlich. Interessant sind be
sonders zwei Urteile der letzten Zeit. Das Kammer
gericht hält in einem Urteil vom 30. 7. 1928 einen 
Sonderverkauf „wegen Umzuges“ nicht für einen 
Ausverkauf und führt unter anderem aus: „Von 
einem bestimmten Vorräte, dessen einzelne Bestand
teile z. Zt. der Ankündigung feststehen, k ö n n e  bei 
der hier in Frage kommenden Ankündigung eines 
„Sonderverkaufs“ wegen Umzuges keine Rede sein. 
Wäre mit dem Umzuge eine Verkleinerung d e r  Ge
schäftsräume verbunden, so könne allenfalls daran 
gedacht werden, daß die Ankündigung den Ten 
des Lagers betreffe, der in den neuen R ä u m e n  
keinen Platz findet. Der Angeklagte kündige aber 
im Gegenteil an, daß er gezwungen sei, seine Ver
kaufs- und Lagerräume bedeutend zu vergrößern. 
Ein Urteil des Reichsgerichts vom 19. 12. 27 er
klärt „ extra billige Angebote wegen Umbaues“ ful 
eine Ausverkaufsanzeige: „Die Anzeige werde ^vorn 
Publikum) dahin verstanden, daß der Angeklagte 
Waren, die beim Umbau hinderlich waren, be
schleunigt außerhalb des Rahmens des gewöhn 
liehen Geschäftsbetriebes veräußern wolle. AlleI  ̂
dings sei die Meinung vertreten, daß von RaU’ 
mung eines bestimmten Warenvorrats nur g eSPrjJ_ 
chen werden könne, wenn die Waren irgendwie * 
dividualisiert und wenn sie äußerlich von cv,se 
sonstigen Warenbestände ausgeschieden seien. - 
Auslegung sei mit dem Sinne des Gesetzes rnc 
vereinbart. Der Tatbestand des § 9 Abs. 1 sei 
durch erfüllt, daß erkennbar eine Räumung ^  
beim Umbau eine Beengung verursachenden War 
angekündigt war.“

Hier sei — öbwohl nicht unmittelbar 
Thema gehörig — darauf hingewiesen, daß 
Ausverkauf nur dann zulässig ist, wenn ein f 
reichender Grund zum Ausverkauf vorliegt- 
Grund setzt nach dem Reichsgericht „ein EreJ  ̂
voraus, das dem Verkäufer Anlaß bietet, die ^  
mung herbeizuführen, das also den Entschluß 
Ausverkauf in ihm hervorgerufen hat. Der ^  
muß also ausreichende Veranlassung zum * Ll̂ cj“ i 
kauf sein. Mitteilungen wie „wegen Platzmaa» 
„wegen Ueberfüllung der Läger“ sind n i e y - e \ des 
angaben, sondern beziehen sich auf (las 
Ausverkaufs. Hinreichende Gründe sind : Ges ^  
aufgabe, Aufgabe einer Warengattung °  e^ aren- 
Abteilung, Umbau (sofern das vorhandene ^ezW. 
lager die Umbaumöglichkeiten e i n s c T r a n s P 011 
beseitigt), Geschäftsverlegung (wenn der saCht) 
der Waren unverhältnismäßige Kosten ' e
usw.

Beispiele für Ausverkaufsankündigungen -t X .

„Ausverkauf“ , „Ausverkaufspreise“ , billig
kauf“ , „U m  zu räumen“ , „Großer \  e^ * “ rkaUf‘‘, 
übernommener W aren“ , „Massenscnn^ y erkauf 
„Verkauf wegen Aufgabe des Artik Lniit dem -HifJ'
von Restbeständen oder Restposten , , Textil'

besonderer Billigkeit, <r10°0 j enheitskauf 
Sensationspreisen , s

weise 
waren zu
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5000 Mäntel 50 o/0 herabgesetzt“ , „Rest- und Einzel
paare“ mit dem Hinweise auf besondere Billigkeit; 
„Großer Reklameverkauf, früher — — jetzt“ , „Ein 
großer Posten, Serie 1, 2, 3, bis zur Hälfte er
m äßig t“ . Ferner:  „Restbestände aus der Inventur, 
fabelhaft billig“ , „Nach beendetem Inventurausver
kauf haben wir die Rest- und Einzelpaare zusam1- 
mengestellt“ , unzulässig ist der Verkauf zu „Aus- 
verkaufs“ -Preisen vor Beginn des Inventuraus
verkaufs.

Erlaubte Bezeichnungen für Ausnahmeangebote 
(Sonderveranstaltungen): „Ausnahmetage“ , „Billige 
Woche“ , „Einmaliges Angebot“ , „95 Pfg.-Tage“ , 
„Günstige Kaufgelegenheit“ , „Kindertage“ , ,,R e 
klametage“ , „Restetage“ , „Weihnachtsverkauf“ , 
„Weiße Woche“, Verkauf von Resten, wenn er zwei

Tage nach dem Inventurausverkauf und ohne Be
zugnahme auf diesen vorgenommen wird, OLG. 
Hamburg vom 5. 7. 1928. Ein Sonderverkauf in 
Wirtschaftswaren „wieder einmal besonders billig“ , 
wurde während eines Inventurausverkaufs in a n 
deren Waren veranstaltet und ist zulässig, OLG. 
Köln vom 10. 11. 27.

Die Beschäftigung mit diesen Fragen, welche 
manchem reichlich theoretisch, oft sogar gesucht 
erscheinen mögen, ist für den Einzelhändler nicht 
müßig. Dieser ist naturgemäß bestrebt, seinen A n
zeigen möglichste Reklamekraft zu geben. In die
sem Verlangen berührt er dann die Rechtssphären 
der Mitbewerber und macht sich zivil- und straf
rechtlich verantwortlich.

Die wirfsdiafflidie Seife des Zugabesysfems.
Von D ipl.-Volkswirt G e o r g  V o l l  b r e c h t ,  Stettin.

W enn man in de r  L iteratur das Z ugabep rob lem  erörtert 
findet, so handelt es sich im allgem einen um  B etrachtungen, 
die von dem  S tandpunk t der  geltenden  G esetzesbestim m ungen 
ausgehen  und versuchen, den N achw eis  zu führen, un ter 
w elchen U m ständen  die Z u g ab eg ew äh ru n g  als un lau terer  
W ettbew erb  zu gelten  hat. Von d iesem  gleichen G esich ts
punkt pflegen auch alle V orschläge, A nregungen  o d er  A n 
träge auszugehen, die auf eine A bänderung  der  gesetz lichen 
G rundlage gerich te t sind: sie alle haben  in der  Regel den  
u n l a u t e r e m  C h a r a k t e r  de r  Z u g ab eg ew äh ru n g  im 
Auge, durch  den sie überhaup t zum K am pf gegen  das g e 
nannte V erkaufssystem  h erausgefq rder t  w orden  sind.

D em g eg e n ü b er  soll h ier einmal de r  V ersuch  gem acht 
werden, das Z ugabep rob lem  lediglich von seiner w i r t 
s c h a f t l i c h e n  S e i t e  aus zu betrachten , d ie  an  B e 
deutung hin ter de r  m oralisch-strafrechtlichcn ke inesw egs z u 
rückstehen  darf.

Begrifflich sei vorausgeschickt, daß  unter „ Z u g a b e n 
g ew äh ru n g “ jenes V erkaufssystem  verstanden sein soll, bei 
dem zu d e r  eigentlichen W are, die d e r  K äufer  erw irbt, 
diesem eine andere  W are  kostenlos zugegeben  wird, die 
durch ihren hohen E ig en w ert  den Kauf als besonders g ü n 
stig erscheinen läßt. E s  fallen also nicht un te r  den  Begriff 
der Z ugabe  kle ine w ertlose  A ufm erksam keiten  (N otizkalender, 
Luftballons etc.), zum al dann, w enn sie durch  deutlich s ich t
baren F irm enaufd ruck  ihre B estim m ung als Reklam em ittel 
deutlich erkennen  lassen.

W enn  man nun den  V e r k a u f  u n t e r  G e w ä h  - 
r u n g  e i n e r  Z u g a b e  lediglich als w irtschaftlichen V o r 
gang betrach te t,  so muß m an  zunächst drei unm itte lbar  
beteiligte Parte ien  unterscheiden , die jeweils eine besondere  
^ inste llung  zu dem  Z ugabep rob lem  haben  w erden : den
-ugabenem pfänger,  den  Z u g ab e n g ew äh re r  und den  Z u g a b e n 

hersteller.
Die S te llungnahm e des le tz tgenannten , de r  Z u g a b e n -  

l r | d u s t r i e ,  ist hierbei von vornherein  ganz  eindeutig 
gegeben: W enn es in d e r  T a t  Industrien  gibt, die sich a u s 
schließlich oder vorw iegend mit der  H ers te llung  von solchen 

r tikeln beschäftigen, d ie  ausschließlich o d e r  vorw iegend 
u ^ u g a b e z w e c k e n  V erw endung  finden, so müssen diese 

k^ turgem äß auf das schärfste  gegen  alle B estrebungen  an- 
^■npfen , die gegen  das V erkaufssystem , bei dem  Z ugaben  

den K äufer  g ew äh r t  w erden , gerich te t  sind. D a rü b e r  
d ^ us müssen diese Industrien  sogar  no tw end igerw e ise  sich 
g , Ur Einsetzen, d aß  ein V erkauf un te r  H ingabe  von Zu- 
U h°n n ' c^ t nur w eiterh in  erlaubt ist, sondern  auch  in 

e ung bleibt und möglichst w eite r  au sg eb au t wird.
Scj . S te llungnahm e des Z u g a b e n e m p f ä n g e r s  
pr. eint gleichfalls zunächst eindeutig  g eg eb en  zu sein. Bei 
sicl')nUlVer B etrach tung  m uß der E m p fä n g e r  einer Z ugabe  
e;n t Sa£ en, d aß  er du rch  die H in n ah m e dieses G eschenkes 
Geh]1 ^ lrtschaftlichen Vorteil erfährt, d a  er für das gleiche 

die gleiche W are  b ekom m t und  „noch  e tw as d a z u “ .
ihrer *pGSu • K alkulation hält jedoch einer näheren  P rüfung  
lichk igkeit nicht stand. E s  bes teh t zunächst die Mög-
uncj Clt’ sie rein  äußerl ich  genom m en  nicht stimmt,
^ ich f2" ^  einfTlal insofern, als der  Z u g ab en em p fän g e r  viel- 

doch nicht das gleiche Geld für die W are  bezahlt,

als die W are  ohne  die Z ugabe  bei dem  g le ichen  K aufm ann 
sonst gekoste t  hat oder bei einem anderen  norm alerw eise  
kostet, sondern  einen höheren  Preis dafü r  entrichten  muß. 
H ie rü b er  kann  allerdings ein K unde, de r  die g leiche W are
rege lm äß ig  zu kaufen  pflegt, o d e r  doch schon oft gekauft
hat, n u r  schw er ge täusch t w erden . D och besteh t auch  für 
diesen K äufer noch die zweite M öglichkeit einer T äuschung  
darin, daß  er für den gezah lten  Preis nicht die gleiche W are  
bekom m t, die er früher ohne  die Z ugabe  zu kaufen  gew ohn t 
w ar, sondern  d aß  diese W are  qualitativ der  f rüheren  W are  
gegen ü b e r  m inderw ertig  ist. E in  Urteil h ie rüber dü rfte  im m er
hin für den  K äufer schon erheblich  schw erer  sein.

W eiterh in  kann  sich de r  K äufer über die w ir ts c h a f t
lichen Vorteile der  Z ugabe  insoweit täuschen, als er dem  
Z ugabeartike l selbst einen zu hohen W ert beimißt, d. h., 
es kann sein, daß  d e r  Z ugabeartike l nicht den W ert hat, 
den de r  K äufer du rch  Kauf g e rad e  bei d iesem  V erkäufer  
in seinen Besitz zu b ringen  bestreb t ist, und  zw ar kan n
dies zunächst in m aterie ller  W'eise der  Fall sein. D er
Z ugabeartike l pflegt ja  in de r  R egel nicht g e rad e  von 
de r  besten  Q ualität zu sein. Sodann  sei ab e r  für solche, die 
psychologischer B etrach tung  einigen W ert beim essen, h in 
zugefügt, daß  d e r  K äufer sich auch  in ideeller H insicht über 
den W ert des Z ugabeartike ls  zu täuschen  verm ag ; denn  
w enn auch d ie  F reu d e  an de r  E n tg eg en n ah m e  eines G e 
schenkes ' zunächst g ro ß  sein m ag, so k an n  dies dadurch  
au fgew ogen  w erden , daß  bei d em  darau ffo lgenden  G ebrauch  
de r  Sache das  b loße  Bew ußtsein , d aß  es sich um  eine g e 
schenkte  Sache, um  eine „ Z u g a b e “ handelt,  soo s ta rk  auf 
den Besitzer w irkt, daß  tatsächlich de r  Z ugabeartike l seinen 
W ert völlig verliert. Dies tritt natürlich  besonders  bei 
solchen W aren  ein, d ie  de r  Besitzer dann  bei seinen N a c h 
barn gleichfalls entdeckt, so daß  er annehm en  m uß, daß  
auch  jeder  D ritte  ohne w eiteres die H e rk u n f t  dieses G e 
brauchsgegenstandes  aus dem  G eschäft des Z ugabengew äh- 
rers  kennen  kann. Auch hierin liegt die G efahr, d aß  sifch 
ein F eh le r  in der  K alkula tion  des Z u g ab en em p fän g e rs  
späterh in  herausstellt.

E ndlich  a b e r  b ietet sich eine le tzte und w ichtigste  
M öglichkeit darin, daß  zw ar einerseits die U eb erzeu g u n g  
des Käufers, einen w irtschaftlichen Vorteil du rch  die Z u 
gabe  zu em pfangen, richtig  ist, daß  jedoch  d e r  K äu fe r  
du rch  das S treben , sich in  den  Besitz d e r  Z u g a b e  zu 
versetzen, überhaup t erst zu dem  K auf der  eigentlichen 
W are  veran laß t w ird, so d aß  er eine A usgabe  tätigt, die 
er un ter gew öhnlichen  U m ständen  w ahrscheinlich  verm ieden  
hätte. H ie rdu rch  kann  unter U m ständen  der  E ta t  an  der  
falschen Stelle belastet w erden , so d aß  de r  K äufer  in dem  
Glauben, einen w irtschaftlichen Vorteil zu erringen, sich 
selbst einen w irtschaftlichen Schaden  zufügt. D iese G efah r 
vers tä rk t sich noch dadurch , daß  das  System  d e r  Z u g a b e 
g ew äh ru n g  häufig  zu einem sogenannten  G utscheinsystem  
ausgebau t w ird, w o nicht schon de r  'einzelne K auf den  
K äufer  in den  Besitz d e r  Z ugabe  versetzt, sondern  ers t 
eine R eihe verschiedener K äufe derse lben  A rt den ers treb ten  
Besitz d e r  Z ugabe  herbeiführt.  J e  g rö ß e r  na türl ich  das  
G esam tob jek t ist, des to  g rö ß e r  stellt sich auch  d e r  dem  
K äufer  in W irk lichkeit verb le ibende Schade dar.
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Aus dem  G esag ten  geh t hervor, daß  die S t e l l u n g 
n a h m e  d e s  Z u g a b e n e m p f ä n g e r s ,  so eindeutig sie 
auch  bei erster B etrach tung  eine B efürw ortung  des Z u g a b e 
systems verlangen  m üßte, doch bei r ich tiger  w ir tschaft
licher U eberlegung  in der  g roßen  M ehrzahl de r  Fälle  viel
m ehr zu einer A b l e h n u n g  d e s  Z u g a b e s y s t e m s  
kom m en  muß.

W enn  w ir nun dazu  übergehen , die S te llungnahm e des 
Z u g a b e n  g e w ä h r e n d e n  K a u f m a n n s  zu b e t ra c h 
ten, so m üssen w ir  uns zunächst d a rü b er  k la r  sein, daß  die 
H ingabe  von Z ugaben  eine W e t t b e w e r b s m a ß n a h m e  
ist; die A nkündigung, daß  beim  K auf gew isser  W aren  eine 
Z ugabe  gew äh r t  w erde, soll den  Z w eck  haben, K äufer zum 
Kauf der  betre ffenden  W are  zu veranlassen. Sofern  dieser 
Zw eck erreicht wird, bedeu te t dies n a tu rg em äß  einen E rfo lg , 
w obei es reine Ka,lkulationsfrage ist, ob das au fgew ende te  
Mittel sich als ren tabel erweist. D as E igentüm liche an de r  
Z u g ab e n g ew äh ru n g  lieg t jedoch g e rad e  in der  A nw endung 
eines unverhältn ism äß ig  teuren M ittels; denn de r  Z ugabe- 
artikeji w ird  in de r  R egel im V erhältnis zu de r  W are  selbst 
bezw. zu dem  V erdienst, den die W are  einbringt, einen 
enorm  hohen E ig en w ert  haben. N icht der  einzelne Fall 
kan n  d ah e r  d ie  R en tab ilitä t des Mittels erweisen, sondern  
eine g ro ß e  P e ih e  von Fällen, die sich -über eine längere ' 
Zeitspanne erstrecken. E s  muß sogar stets dam it gerechnet 
w erden , daß  die W erbek ra f t  der  Z u g ab eg ew äh ru n g  die A n 
w endung  dieses V erfahrens  selbst überdaue rt :  D er  K aufm ann 
erw arte t ,  daß  die vo rübergehend  gew ährte  B egünstigung  
den K unden  für län g ere  Zeit o d e r  d auernd  an sein G eschäft 
fesseln w ird . Ob diese Spekula tion  auf die D an k b ark e i t  des 
K unden  bezw. auf seine H offnung  auf W iederho lung  der  
V ergünstigung  berech tig t ist, kann  als sehe zweifelhaft e r 
scheinen, besonders  w enn  m an bedenkt, daß  de r  K äufer aus 
den oben genann ten  G ründen seinerseits bei r ichtiger U e b e r 
legung  zu einer A blehnung des Z ugabew esens  k o m m en  muß.

Die G efahr eines V ersagens des angew endeten  Mittels 
w ird  ab e r  erst dann  k la r  hervortre ten , w enn man nicht nu r  
von dem  einzelnen Betrieb ausgeht, sondern  das G esam tbild  
im  A uge ha t:  Auf d e r  einen Seite die als bes tehend  h inzu 
nehm ende  K aufk raft  des Publikum s, auf de r  ändern  die 
Sum m e d e r  „ w e t tb ew erb en d en “ E inzelhändler. W ettbew erb  
bedeu te t ja nichts w eiter, als das S treben , von d e r  v o rhan 
denen  K aufkraft ein möglichst g roßes  Stück an sich zu 
reißen. Nicht eine N euschaffung  von K aufk raft  kom m t also 
in F rage ,  sondern  lediglich  eine V erschiebung de r  v o rh an 
denen  K aufkraft.  E s  m uß d aher  jedes Plus, das eine W e t t 
bew erbsm aßnahm e dem  einen H än d le r  ' einträgt, irgendw o 
anders  als Minus w iedererscheinen . Dies an sich gesunde  
Verhältnis führt zu em pfindlichen S tö rungen  des  W ir t 
schaftslebens überall da, w o es allzu scharfe  F o rm en  a n 
nim m t. M an denke  n u r  an  die M odeschw ankungen , bei 
Plenen das zugkräft ige  W erbem itte l „N eue  M o d e“ stets eine 
V ernich tung von W erten  im  G efolge ha t: D ie materiell sich 
gle ichble ibenden B estände an  n unm ehr „u n m o d ern en “ W aren  
m üssen  zu S ch leuderpre isen  ab g ese tz t  w erden . So v e r 
ke tten  sich U eberverd ienst und Verlust auch  in de r  Z u g a b e n 
frage  auf das engste : D ie  B elebung  des G eschäfts durch  
die w irkungsvo lle  V erkaufsm ethode  der  Z u g ab en g ew äh ru n g  
führt irgendw o zu einer E insch ränkung  des K onsum s'’ d e r 
selben Käufer. Dies kann  n u n  zunächst den V erkäufe r  
selbst treffen, w enn  de r  K unde die ihm  günstig  erscheinende 
G elegenheit benutzt, um  sich über seinen B edarf  hinaus e in 
zudecken. E r  w ird  dann  en tsprechend  lange  mit d em  a b e r 
m aligen Kauf w arten  müssen. D er  K onsum belebung  folgt 
dann  eine A bsatzstockung. E in  V orteil ist nicht erzielt, 
vielleicht sogar ein N achteil insofern, als d e r  V erkäufer  sich 
selbst anstelle eines g le ichm äßigen  G eschäftsganges  eine 
K on junk tu rschw ankung  im Kleinen geschaffen  hat.

D e r  zw eite häufigste  Fall ist dann  der, d aß  das Minus 
nicht für den  V erkäufer  selbst, sondern  für seine B ran ch e n 
genossen  füh lbar  w ird : D as w irksam e W ettbew erbsm itte l
verleite t auch solche Käufer, in dem  Z ugaben  g ew äh ren d en  
Betriebe zu kaufen, die sonst bei anderen  F irm en  derse lben  
Branche ihren B edarf  e ingedeck t hätten. E s  ist s e lb s tv e r
ständlich, d a ß  „die K o n k u rre n z “ zur A bw ehr ü bergehen  
w ird  und g le iche oder ähnliche M aßnahm en  ergreifen  m uß, 
um diesem  Schachzug  des G egners  zu begegnen. Bei den 
hohen K osten ,die das Z u gabeverfah ren  verursacht, w erden  
die A b w eh rm aß n ah m en  im m erhin  auch en tsprechend  teuer 
sein m üssen, sei es nun, daß  sie gleichfalls in einem U e b e r 
g an g  zum Z ugabesys tem  bestehen, o der  d a ß  sie lediglich 
in einer H erab se tzu n g  des Preises, d. h. einer V err ingerung  
de r  V erd iens tspanne  zum A usdruck kom m en. Sobald  aber  
de r  V orsp rung  des E inzelnen  von den anderen  w ieder  e in 

geholt ist, haben  w ir einen Zustand  vor uns, der  sich von 
dem  früheren  nur dadurch  unterscheidet,  d aß  die G en era l
unkosten der  betreffenden  Branche erheblich gestiegen  sind. 
H ierzu  kom m t dann der rückw ärtige  D ruck  auf G ro ß 
handel bezw. Industrie , da  natürlich die M ehrbelastung  a b 
gew älz t w erden  soll. Gelingt dies nicht nach  rückw ärts , 
so w ird  bald die ortsansässige  B ranche einträchtig  zu einer 
P re iserhöhung  übergehen  und dem  K äufer  w ieder ab- 
nehm en, w as ihm  vorher geschenkt w orden  war, w enn nicht 
eine V erschlechterung d e r  Qualität de r  angebo tenen  W are 
schließlich das E ndergebn is  der  ganzen A ktion bildet.

E ine  w eitere  Reihe von Fällen  erg ib t sich von se lbs t :  
Die A ufw endungen  des K äufers können auch  an anderen 
Stellen w ieder  e ingespart w erden , so daß  der  Ausfall andere 
Branchen trifft, oder durch  überflüssige A usgaben d ie  K ap i
talbildung geh indert wird. U eberall jedenfalls bew irk t das 
Z ugabew esen  S törung und V erteuerung  und läß t einen E r 
folg sowohl fü r  den  E m p fä n g e r  der  Z ugabe  als auch für 
den Z ugaben  g ew ährenden  K aufm ann  höchst zw eifelhaft e r 
scheinen.

Lediglich der  H ers te ller  des Z ugabenartikels  kann  also 
mit gu tem  Gewissen dieses V erkaufssystem  b e f ü r w o r t e n .  
D och kann  sein G utachten von dem  vorurteilslosen B eob
ach ter  nicht akzep tie rt  w erden . D enn w enn eine Industrie  
F abrika te  herstellt, f ü r  die ein ta tsächlicher Bedarf in dei 
V olksw irtschaft vorhanden  ist, so w erden  ihre P r o d u k t e  
sich auch im E inzelhandel verkaufen  lassen, so d a ß  sie 
durch  den W egfall der  M öglichkeit einer A bgabe als Z u 
gabe  vielleicht vorübergehende , durch die U m stellung b e 
d ingte S törungen, keinesfalls aber  d auernden  Schaden zu 
b e f ü r c h t e n  h a t .  Die N otw end igkeit  einer A u f r e c h t e r h a l t u n g  
des Z ugabesystem s im In teresse  d ieser Industr ien  kann d a 
her  nicht anerkann t w erden .

H ande lt  es sich d agegen  um F abrika te ,  die ausschlielj" 
lieh als Z ugaben  V erw endung  finden können, d. h. also, 
die sich nu r als G eschenke in den K onsum  bringen  lassen,
s o  d a r f  m a n  w o h l  a n n e h m e n ,  d a ß  ein v o l k s w i r t s c h a f t l i c h e s
Bedürfnis für die H ers te llung  dieser W aren  nich t vorlieg > 
oder  auch, daß  die Q ualität d ieser W aren  eine so g e r i n g e  is > 
d aß  n iem and  sie käuflich e rw erben  w ürde, sondern  daß  
K onsum ent sie nu r  allenfalls hinnimmt, w e n n  sie ihm g c 
schenkt w erden . Auf jeden  Fall können die H e rs te l le r  von 
W aren  der  le tz tgenann ten  Art n ich t  m it B e re c h t ig u n g  eU1rt , 
Schutz ihrer In teressen  verlangen, da vom v o l k s w i r t s c n a ,  
liehen S tandpunk t aus die N otw end igkeit  eines solchen ' e 
ne in t  w erd en  muß. E s  m uß sogar g erade  vom S tan d p u n  
der  deutschen  V olksw irtschaft aus, deren  notw endige & 
Stellung auf Q ualitä tserzeugnisse  im m er w ieder h ervor» 
hoben wird, auf das Schärfste  bekäm pft werden, 
G ebrauchsgegenstände  geschenkw eise  in s c h l e c h t e r  Qû  
tät un ter das Pub likum  gelangen , so daß  diejenigen ^ ? uf 
kanten, die d ieselben P ro d u k te  in gu te r  Qualität zum \  CIj>' on - 
stellen, geschäd ig t w erden  und dadurch  auch in ^i r e r r v e r- 
ku rrenzfäh igke it  am  A uslandsm ark t eine  S c h w ä c h u n g  
le iden müssen.

So bleibt also als E rgebn is  übrig, daß  die Gewa 
von Z u g ab en  eine W ettb ew erb sm aß n ah m e ist, die 
volkswirtschaftlich als auch privatwirtschaftlich  als s.. 
und gefährlich  gelten  muß. P=ens

Die w irtschaftliche B etrach tung  des Z u g a l""o f i in g  
fü h r t  d a h e r  ebenso zu einer A blehnung und  B ek^ r n o r a -
dieses V erkaufssystem s wie die von de r  s tra frech tl ic  1  ̂ w -r t . 
l ischen  Seite  a u s g e h e n d e  U eberlegung , jedoch  muß c IC 
schaf t l iche  E rkenn tn is  d a rü b e r  h in a u sg e h e n d  toi |^ jaUter 
das Z ugebew esen  nicht nur da, w o es sich als Q\)cn
n a c h w e is e n  läß t,  sondern  übera l l  da, wo es in a e j ten
aufgezeig ten  Sinne als u n w i r t s c h a f t l i c h  zu
hat, verbo ten  wird. . . n  in

In dem  Bestreben, dieses Ziel zu e r r e i c h e n ,  a
den  le tz ten  J a h re n  auch alle W i r t s c h a f t s k r e i s e  mgCj1joSsen
m ehr sich de r  B ekäm pfung  des Z u g a b e sy s te m s  ange ^ ^  g s 
und sind hierbei soweit gegangen , ein ganz a 11 g  e  ^ e .
V e r b o t  des Z ugabeverkaufssys tem s zu ford^rm v o r j j e g t .
reits in F o rm  von G ese tzesan trägen  dem  Reichs aj, ^

H ie r  m uß nun a llerdings die rein wirtsch en 'und  das
trach tung  doch eine gew isse Skepsis  w alten la Verbot
B edenken  erheben, ob denn ein solches a ^ £ emCan0-e führten 
nun das R ichtige treffen kan n ; denn die oben ^  ^ oCh zu- 
schädlichen A usw irkungen  des Z u g a b e s y s t e m s  a | j en ver* 
nächst n u r  virtuell mit der  G ew ährung  von o£ s}e
knü p f t .  E s  kann  ke inesw egs b e h a u p t e t  w er e , jan tfen 
faktisch in jedem  einzelnen Falle  zur A u s w ir ' o ^ g - l ic h -  
m üßten . D e r  W irtschaf te r  m uß  dah er  nach ei w jrtsChafts ' 
keit suchen, dieses W ettbew erbssys tem  in seine
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schädlichen F orm en  zu verhindern, im übrigen ab e r  seine 
Vv irksam keit möglichst aucli weiterhin dem  einzelnen W ir t
schaftei zu erhalten. E ine  gesetzliche F orm ulierung  jedoch, 
die nu r  die schädliche Seite des Z ugabesystem s zu erfassen  
vermöchte, ohne gleichzeitig die nützlichen Fo lgen  und W ir 
kungen  mit zu verhindern, dürfte  k au m  zu finden sein.

Zunächst scheitert dies an  de r  Möglichkeit einer b e 
grifflichen A bgrenzung  der unwirtschaftlichen Z u g a b e g e w ä h 
rung  gegen ü b e r  den w irtschaftlich unbedenklichen und z u 
lässigen F orm en des Z ugabew esens. E s  besteht in der  
L iteratur a llgem eine U ebereinstim m ung dahin, daß  gegen  
die G ew ährung  kleinerer, verhältn ism äßig  w ertloser  R e 
k lam ezugaben  (N otizkalender, Luftballons etc.), die durch  
einen deutlichen F irm enaufdruck  als R eklam em itte l auch 
äußerlich  schon gekennzeichnet sind, nicht nu r nichts e in 
zuw enden  ist, sondern  daß  von einer w irtschaftlichen S c h ä 
d igung  durch eine solche M aßnahm e g a r  nicht die R ede 
sein kann. W ir ha tten  d ah e r  oben  diese D inge gleichfalls, 
aus der  B etrach tung  ausgeschlossen. W ie sollen jedoch 
diese sog. R ek lam em itte l g eg en ü b e r  den eigentlichen Z u 
gaben  genau  abgeg renz t w erden?  D as M erkm al de r  G er in g 
w ertigkeit kann  le tz ten  E n d es  doch  keine  s trenge  S che i
dung  erm öglichen; denn w enn angesehene  Firm en, die über 
einen g rö ß e ren  R eklam efonds verfügen, anstelle d e r  „ g e 
r ingw ertigen“ Reklam em itte l elegante G elegenheitsgeschenke 
verteilen, so k an n  man im  Zweifel sein, ob die H o c h w e r t ig 
keit des G eschenkes Anlaß gibt, das Vorliegen eines Z u 
gabefalles im  Sinne des bekäm pften  System s anzunehm en. 
E benso  kann  die b loße Tatsache, d a ß  d e r  Firmemaufdruck 
sich auf dem  G egenstand  befindet, nicht zu einer b eg r if f 
lichen I re n n u n g  führen. D er  F irm enaufd ruck  läß t zw ar e r 
kennen, daß  die Absicht des Schenkenden  dahin  geht, dein' 
E m p fänger  durch den G ebrauch  de r  Sache zum T rä g e r  einer 
gew issen R ek lam e für die betre ffende  F irm a zu machen. 
Doch schließt das n icht aus, ■ d a ß  daneben  Absicht und 
W irkung des „ec h ten “ Z ugabesys tem s vorliegen: einen w irk 
lichen o d e r  scheinbaren  Gewinn des K äufers  als K u n d en 
w erbem itte l zu benutzen. U nd dam it hat auch diese M a ß 
nahm e die oben g eäu ß e r ten  B edenken  gegen  sich.

W enn so schon bei geschenkw eise  h ingegebenen  w ir t 
schaftlichen G ütern  die A bgrenzung  des nach w ir tsch a f t
lichen G esich tspunkten  Zulässigen g egenüber  dem  U n z u 
lässigen für äußers t  schw ierig gehalten  w erden  muß, '"so 
n ff t dies um so m ehr zu bei den sog.* Leistungszugaben, die 

na tu rgem äß  un te r  dasselbe  gesetzliche V erbo t fallen m üßten , 
l i ie rb e i  tritt an  Stelle des zugegebenen  w irtschaftlichen Gutes 
eine wirtschaftliche Leistung, wie z. B. kosten loses R a 
sieren im Fris iersalon  eines W arenhauses, kosten lose  Rund- 
jluge über de r  G roßstad t etc. E s  ist sehr fraglich, w o  hier- 

ei die^ G renze des Zulässigen bezw. W irtschaftlichen von 
« n  U nzulässigen  bezw. U nw irtschaftlichen liegen w ürde, 
»ährend das Zurollen  der gekauften  W are , also auch  eine 

Wirtschaftliche Leistung, w ohl in de r  Regel als allgemein 
blich keine  B edenken  verursachen  wird, kann  es schon 

j ^ g h e h  erscheinen, ob m an die Gestellung einer kosten losen  
ah rge legenheit  von den  k le ineren O rtschaften  de r  U m 

gebung zu einem W arenhaus  in ^ le r  Provinzstad t nicht 
_c !on als unzulässige Z ugabe  im  Sinne eines zu erlassenden  
-ugabeverbo ts  anzusehsn  hätte.

Sr'ffl ^ i f ZU kom m t noch  jene w eitere  F rage , inw ieweit be- 
ö. 1 lieh die Z ugabe  in ihrer w irtschaftsschädlichen, unzu- 
SeiSl^ Cn ^ orm  m *t e iner öffentlichen A nkündigung  verknüpft 
w . \  muß- E s unterlieg t wohl ke inem  Zweifel, d aß  die 
^  K SaniLeit der  Z u g a b e g ew äh ru n g  durch  eine öffentliche 
ein U[ r lgung  g an.z enorm  ges te igert  wird, und daß  d ah e r  
verk° t^ c l̂er H inw eis  in der  Regel mit d em  Z ugabesys tem  
l i c h e ^ r  ZU SC*n l1^ eg t ' Ob jedoch die w irtschaftsschäd- 
A nk;11 . °^gen d e r  Z u g ab e g ew äh ru n g  nicht auch ohne  diese 
nicht*0 1®Vn ’̂ e in treten  können, bezw. ob eine A nkündigung  
gew äha 1 ĉ u rc^ e *n b loßes B ekann tw erden  der  Zugabe- 
mUß‘ 1iU? ?  ^ es betre ffenden  K aufm anns ersetz t w erden  kann, 
eine , V mgestellt R e ib e n ;  jedenfalls b ie tet sich auch hier

cnw ierigkeit de r  begrifflichen A bgrenzung.
gew iese0 k SC-* nocb a u  ̂ jene v ie lbesprochene F ra g e  hin- 
*st> Wenn °  • 6 ^ ug a b eg ew äh ru n g  nur dann zu verurteilen
Ziehen j/* f*6 m e inem  festen  Z u sam m enhang  zum tatsäch- 
^ er alsn"11* C V om  strafrechtlichen G esich tspunkt aus,
Spruch !-miine r  nu r eine U n lau terke it bezw. einen W id e r - 
mag, m u ß t r  Anküncligung  und E rfü llung  zu treffen ver- 
ganz all er P ° . ese. F ra g e  be jah t w erden. D ah er  w u rd e  auch 
Einkaufsh0?1?11/ B indung de r  Z ugabe  an eine bestim m te
,^s unlain 1C ‘ k e^m E inkau f  im W erte  von 5,— R M .“ ) 
‘ierung ciorr an gesehen , weil h ieraus k la r  die E inkalku- 

^ u g a b e  in den  Preis hervorg ing  und d aher

die Bezeichnung „ Z u g a b e “ eine T äuschung  darstellte . W ir t 
schaftlich gesehen, liegen die D inge jedoch ganz anders. 
Z w ar fällt auch von den  wirtschaftlichen B edenken  ein 
Teil fort, w enn  die Z ugabe  unabhäng ig  vom Kauf, vielleicht 
sogar an den  den  Laden verlassenden N ich tkäufer  verschenkt 
wird, und zw ar eben  jener Teil, der  d e r  U ebervorte i lung  
entspricht, näm lich die B efürchtung des w irtschaftlichen 
Schadens auf Seiten des Käufers. Die übrigen B efürchtungen 
liegen jedoch auch  hier in g le icher W eise vor, und  es f rag t 
sich daher  w iederum , wie es m öglich  sein wird, das zw eife l
los Schädliche von dem  U nschädlichen und N ützlichen  zu 
trennen.

Die B ean tw ortung  der  F rage , ob für o d e r  w ider ein 
Verbot, scheint d aher  verfrüht, da  vorläufig eine ausre ichende 
K lärung  noch  nicht erreicht w orden  ist. E s  soll d a h e r  hier 
bei einer G egenübers te llung  der  w ichtigsten  B edenken  bleiben, 
ohne daß  w ir schon je tzt eine endgü ltige  S te l lungnahm e 
versuchen wollen-

M an kann  jedoch  die B ehand lung  dieser F ra g e  nicht 
verlassen, ohne  einen ganz besonders  w ichtigen G esich ts 
punkt zum m indesten  e rw ähn t zu haben, und zw ar die T a t 
sache, daß  jedes genere lle  Z ugabeverbo t einen ganz s t a r 
k e n  E i n g r i f f  i n  d a s  S y s t e m  d e r  f r e i e n  W  i r  t - 
s c h a f t  darstellen  muß. W enn m an d em g eg en ü b e r  bedenkt,  
daß  andere  R e k lam em aß n ah m e n  und  an d ere  S o n d e rv e ra n 
staltungen nicht annähernd  so scharfen einschränkenden  B e 
stim m ungen unterliegen, wie die hier gefo rderten , und daß  
b isher auch  keine B es trebungen  laut g ew orden  sind, a l lg e 
meine schai fe E insch ränkungen  der  W ettb ew erb sm aß n ah m en  
herbeizuführen, so scheint es fraglich, ob die Schäd igungen  
des Z ugabesystem s in der  l a t  so viel s tä rk e r  sein sollen, 
als die m ancher anderen  W ettbew erbsm aßnahm e , g eg en  die 
sich d e r  K am pf vorläufig  noch nicht gerich te t  hat. Man 
m uß hierbei auch  bedenken , d aß  das Ueberhand:nehme(n 
der A nw endung  des Z ugabesystem s im gegenw ärt igen  A u g en 
blick seinen ganz  besonderen  Grund darin  findet, d aß  eine 
außerorden tlich  s tarke  V erschärfung  der  W ettbew erbsverhä l-t  
msse den  einzelnen G ew erbe tre ibenden  im m er m ehr und 
le ichter dazu bringt, den  W ettb ew erb sk am p f  mit u n g ew ö h n 
lichen und ungew issen, ja sogar  un te r  U m ständen  mit u n 
wirtschaftlichen Mitteln zu füh ren ; insbesondere  gehen  g e 
rade  solche G ew erbetre ibende , deren  Existenz  bei einem 
F o r td au ern  des scharfen W ettbew erbskam pfes  doch sehr in 
F rag e  gestellt zu sein scheint, g e rn  zu außergew öhn lichen  
M aßnahm en  als dern ier  refuge über, ohne dabei sich im 
einzelnen über die Fo lgen  des an g ew an d ten  Mittels noch die 
erforderliche K larheit zu verschaffen. Es scheint d aher  auch 
von diesem G esich tspunkt aus fraglich, ob  in d e r  T a t  mit 
einem allgem einen  Z ugabeverbo t viel gew onnen  sein wird, 
da  ja die y e rsc h ä r fu n g  de r  W ettbew erbsverhä ltn isse  doch 
nur einen krisenhaften  Zustand  darstellt,  dessen E ntw ick lung  
w iederum  zu einer günstigeren  K on junk tu r  führen  wird. E s  
kann  nicht abgesehen  w erden , ob hierm it nicht ganz  von 
delbst ein A bflauen der  T endenz  zu r A nw endung  so a u ß e r 
gew öhnlicher M aß n ah m en  einsetzen wird. Im m erhin  scheint 
dies doch wohl wahrscheinlich.

So m uß sich die w irtschaftliche Kritik  des Z u g a b e 
problem s zw ar einerseits auf den S tandpunk t stellen, daß  
diese W ettbew erbsm aßnahm e, die alle K reise  de r  W irtschaft 
zu heftigem  K am pfe h e rausgefo rde r t  hat, in der T a t  s c h ä d 
lich und gefährlich  im w irtschaftlichen Sinne w erd en  kann. 
J edoch  muß g erade  die w irtschaftliche B e trach tung  auch  
davor w arnen, gesetz liche M aßnahm en  zu treffen, d ie  nu r  
vo rübergehende  krisenhafte  E rscheinungen  in genere lle r  Wreise 
zu regeln  bestreb t sind, Erscheinungen , die un te r  no rm alen  
K onjunkturverhä ltn issen  ke inesw egs eine de ra r t ige  S ch äd i
gung  für die W irtschaft bedeu ten  w ürden, daß  eine M a ß 
nahm e von so du rchg re ifender  Art erforderlich  w’äre. F e rn e r  
m uß die w irtschaftliche K ritik  davor w arnen, einseitig nur 
eine vielleicht besonders  ins A uge springende  Schäd igung  
durch  gesetzliches V erbo t ausm erzen  zu wollen, w äh ren d  
E rsa tz m aß n ah m en  in g ro ß e r  Zahl den G ew erbe tre ibenden  
zur V erfügung stehen, gegen  die  dann w ahrschein lich  ein 
g le icher K am pf mit dem  Ziel eines g le ichen gesetz lichen  
V erbots  einsetzen w ürde. So m üß te  zw angsläufig  die ganze  
A ktion nach und nach  zu einer im m er w eite ren  E in sc h rä n 
kung  des freien W ettbew erbs  führen, und es scheint fraglich, 
ob  nicht da  doch d e r  geg eb en e  Zustand  vorzuziehen wäre! 
Auch dieser H inw eis soll jedoch  n u r  dazu  dienen, d as  Bild 
zu vervollständigen, ohne daß  dam it g e sag t  sein soll, d a ß  
bei A bw ägung  des F ü r  und W ider d e r  A usschlag  ’ nach  
Seiten des laissez faire fallen müsse.
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Aus dem  allen geh t hervor, daß  jedenfalls  in der  
Oeffentlichkeit nicht genug  auf die G efahren  und die S ch ä 
digungen  hingewiesen w erden  kann, die mit dem  Z u g a b e 
system  verbunden sind. Vielleicht w ird  schon eine geeignete

Beeinflussung der  öffentlichen M einung dazu  f ü h r e n , , die 
A nw endung  solcher bedenklichen  und eben nur aus der  
K risenhaftigkeit der  gegenw ärtigen  W irtschafts lage h e rv o r
gegangenen  M aßnahm en  zum Abflauen zu bringen.

Deutlicheres Abflauen des Konjuiürturfempos.
Unelastische Wirtschaft Aktivität in der Elektro-, Kali-, Auto- und Zellstoffindustrie 

am internationalen Kapitalmarkt.
Von Dr. E . R  i e g  e r.

Undurchsichtige Lage

Die s ta rke  V erzögerung, die der  K onjunk tu rabs tieg  durch 
die außero rden tliche  W iders tandsk ra f t  d e r  W irtschaft und 
durch  die infolge de r  le tztm onatlichen  Lohn- und  P re is 
s te igerungen  künstlich erhöhte K aufk raf t  e rfah ren  hat, darf 
nicht d a rüber  h inw egtäuschen, daß  der  K on junk tu rrückgang  
dennoch fortschreitet, und  daß  die S p a n n u n g s e r 
s c h e i n u n g e n  in de r  W irtschaft, w enn man von der  b e 
g innenden  G elderle ich terung absieht, an Intensität nichts e in 
g eb ü ß t haben. Zweifellos handelt es sich bei dem  K o n 
junkturfall auch um  ein m ehr  o d e r  m inder deutliches N a c h 
lassen des K on junk tu rtem pos  als R eak tion  auf den  v o ran - 
g egangenen  forzierten  Auftrieb. A ber daneben  bes tehen  doch 
eine Anzahl hem m ender  M omente, die das erfolgre iche W ir t 
schaften  s ta rk  erschw eren, und  die den  Z eitpunkt eines neuen  
Aufstiegs de r  K on junk tu r  doch w eiter hinausrücken, als m an 
noch kürzlich  anzunehm en  geneig t war. N ach  einer Zeit 
günstigen  B eschäft igungsgrades  und hohen Zinsniveaus 
gleitet je tzt die deutsche W irtschaft in eine Periode  e n tg e 
gengese tz te r  K onstalla tion hinein, die einerseits du rch  ein 
im m er s tä rkeres  A nw achsen  de r  A rbeitslosigkeit, andererseits  
du rch  einen A bbau  de r  hohen  Zinssätze des offenen M arktes  
und allm ähliche A nnäherung  an das Niveau in den b e 
deu tendsten  in ternationalen  F inanzzen tren  gekennzeichnet w e r 
den  wird.

F ü r  die gegenw ärtige  w irtschaftspolitische und a rb e i ts 
politische Situation, die bei s inkender K on junk tu r  durch  hohe 
Preise, gestiegene L ebensha ltungskosten  und schem atische 
H erau fse tzung  der  Löhne oh n e  Rücksicht auf die L age  des 
be tre ffenden  G eschäftszw eiges charak teris ie r t  wird, ist mit 
R ech t das Sch lagw ort von de r  u n e l a s t i s c h e n  W i r t 
s c h a f t  g ep rä g t  w orden . Infolge de r  W irtschaftspolitik  des 
le tz ten  Jah re s  sind die S e lbstkostenkonten  de r  M ehrzahl der  
deu tschen  U n te rn eh m u n g en  so s ta rk  und  unelastisch g e 
w orden, daß  ein N achlassen  de r  Preise, das sonst d en  U eber- 
g an g  zu einer neuen K o n junk tu rae ra  bildete, heu te  k au m  m ehr 
m öglich erscheint. D eshalb  k o m m t auch de r  K lärung  der 
sozialpolitischen Verhältnisse, die z. Zt. im rheinischen I n 
dustr iegeb ie t anges treb t  wird, eine so em inente  B edeu tung  
zu. Ist doch auf die D au e r  ein so unelastischer Z ustand  
d e r  S elbstkostenb ildung  für die W irtschaft insbesondere  für 
die mit den  ausländischen  K onkurrenzindustr ien  täglich in 
B erührung  kom m en d en  Industr ien  u n trag b a r  und  m üß te  mit 
neuen  V erlusten  des soeben  für die deu tsche W irtschaft e r 
rungenen  T erra ins  erkauft w erden . D er  K am pf um  die A uf
rech te rha ltung  des deu tschen  Preisniveaus und  um  die K o n 
so lid ierung der  lohn- und sozialpolitischen V erhältn isse  ist 
deshalb  von so w eit träg en d er  B edeutung, weil die b e v o r 
s tehenden R e p a r a t i o n s v e r h a n d l u n g e n  mit A us
sicht auf E rfo lg  nu r  auf d e r  G rundlage  s tabiler  und  g le ich 
b le ibender V erhältn isse geführt  w erden  können. D enn  
stabile V erhältn isse sind die erste V orausse tzung  für die E r 
füllung derjen igen  V erpflichtungen, die zur H e rab m in d eru n g  
de r  je tzigen  Leis tungen  von uns anzubieten  und zu ü b e r 
n ehm en  sind.

B esonders bem erkensw ert  ist trotz o d e r  vielleicht g e rad e  
w egen  de r  nach lassenden  K on junk tu r  die i n d u s  t r i e  - 
w i r t s c h a f t l i c h e  u n d  f i n a n z p o l i t i s c h e  A k t i v i 
t ä t ,  die bei einigen g ro ß en  Indus tr ieg ruppen  in de r  le tzten  
Zeit zu beobach ten  ist. D ie mit K ap ita le rhöhungen  v e rb u n 
denen  E lek tro -T ran sak t io n en  (Ges. für elektr. U n te rn eh m u n 
gen  — E lek tr .  Licht und  K raft — E lek tr .  L ieferungen — 
Rheinisch-westfälische E lek tro w erk e)  beleuchten  im m er w ie 
d e r  sch lagartig  die außero rden tlichen  E n tw ick lungsm ög lich 
keiten, die sich den w eltbekann ten  F irm en  de r  E lek tro techn ik  
und den  K onzernen  der  E lek tr iz itä tsverso rgung  bieten. Mit 
dem  Bau der  O s t k r a f t w e r k  A . - G . , die von d e r  ö f fen t
lichen H a n d  und dem  K onzern  Gesfiirel-Schlesisch E lek tr .  
und  Gas A.-G. ung efäh r  zu gle ichen Teilen  geg rü n d e t w o r 
den  ist, soll im F rü h ja h r  1929 im  Coseler S tad tgeb ie t an  der 
O der  begonnen  w erden . Angesichts des dauernd  im Steigen 
begriffenen  S trom bedarfs  in O berschlesien  ist zunächst ein

Ausbau mit zwei T u rbo -A ggrega ten  von je 40 000 KW . also 
zusam m en 80 000 K W . geplant. N eue P ro jek te  scheinen 
auch  beim  S iem ens-K onzern in de r  Schw ebe zu sein wie 
z. B. de r  Bau eines g ro ß en  K raftw erkes  in W estdeutschland , 
zu dessen D urch füh rung  es zu einer g rößeren  K ap ita l tran s
aktion un te r  Beteiligung des Auslandes kom m en  dürfte.

In d e r  K ali-Industrie  ist die R ationalis ierung und  K o n 
zentrierung der  B urbach-G um pel-G ruppe  zu einem neuen 
K ali-K onzern  im W erden , de r  allein m ehr als ein Sechstel 
de r  deutschen  K aliproduktionen  auf sich vereinigen dürfte. 
Auch die zwischen den  m aßg eb en d en  Persönlichkeiten  der  
g ro ß en  K alikonzerne gepflogenen  V orverhandlungen über ein 
e i n h e i t l i c h e s  V o r g e h e n  a u f  k a l i c h e m i s c h e m  
G e b i e t  deu ten  auf neue T ransak tionen . — In de r  Automobil- 
Industrie  bere ite t sich eine N euorien tie rung  verschiedener 
g ro ß e r  G esellschaften vor, w orauf die In teressennahm e der 
italienischen F ia tw e rke  an N .S.U ., d ie  von de r  Daimler- 
Benz A.-G. geführten  V erhandlungen  u. a. P läne schließen 
lassen. — Die von d e r  Zellstoffabrik  W aldhof beschlossene 
E rr ich tung  einer Zells toffabrik  in Finnland mit englischer 
Beteiligung verfolgt den  Zw eck, sich die günstigen  A rbeits
g rund lagen  in den nord ischen  Ländern  hinsichtlich d e r  Löhne 
und des R ohm ateria ls  für den  in ternationalen W ettbew erb  
zu sichern. D ie von de r  Fe ldm ühle  A.-G. b e a b s ic h t ig te  
A ngliederung einer S trohsto ffabrik  ist geeignet, dem  porn- 
m erschen W irtschaftsgebie t g ro ß e  Vorteile zu bringen  wie 
die A bsorb ierung des jährlichen U eberschusses an  G e tre id e 
stroh  u. ä.

D ie L age  auf dem  internationalen K a p i t a l m a r k t  
bleibt w eiter unübersichtlich. D ie  E n tw ick lung  des a m e r i 
kan ischen  Geld- u n d . K apita lm ark tes ,  an  dem  ein A n s t e i g e n  
der  K reditinflation zu b em erk en  ist, s teht nach  wie vor im 
M itte lpunkt des In teresses. In A nbetrach t dessen, daß  zum 
Jah re sen d e  ein s tarkes E inschrum pfen  des für K r e d i t z w e c k e  

verfügbaren  Kapitals e rw arte t  wird, k an n  die L age de r  New- 
Y orker Börse nu r  mit e iner gew issen  Besorgnis  b e t r a c h t e t  
w erden , da bei einem T cndenzum schw ung  A u s s t r a h l u n g e n  
auf E u ro p a  nicht zu verm eiden  sein w erden. Im  a l l g e m e i n e n  
rechnet m an in A m erika  mit dem  A nhalten  der  h o h e n  
G eldsätze und de r  A nspannung  der  K reditlage , so daß 
E u ro p a  in seiner K ap ita lverso rgung  noch längere  Zeit au 
sich selbst angew iesen  sein dürfte. D ie E rsch w eru n g  der 
deutschen  K apita laufnahm e in A m erika  d rück t sich a u ß e r  IW 
einer V erteue rung  der  B ed ingungen in einer s tä rkeren  D °  
sierung sowie darin  aus, daß  de r  Kreis der  A n l e i h e n e h m e  
noch enger gezogen  w orden  ist.

T ro tzd em  die durch  den  Eisen-K onflik t im  ̂ w e s td eu t  
sehen Industr iegeb ie t hervorgeru fenen  S .iilegungen im Ganze 
lokalisiert geb lieben  sind, haben  sich doch ungünstige 
W irkungen auf die V erbrauchsgüterindustrien , s p e z i e l l  a 
die Textilindustrie , nicht verm eiden  lassen. Im 
schlesischen S te inkohlenrevier erreichte  die A usfuhr im , 
tober mit über 203 000 to eine bisher auch  nicht a n n ä h e r  
erreichte  H öhe. R und 90% der Ausfuhr entfielen allem a ^ 
die Tschechoslow akei. Als vorbere itenden  Schritt für ^  
Bau einer fab r ikm äß igen  Z inkgew innungsan lage  nach c ^  
E lek tro ly tve rfah ren  ha t die B e r g w e r k s g e s e l l s c h a f t  . ^

Giesches E rb e n  in Oldau eine V ersuchsanlage in !>e 
genom m en.

Die E rle ich te rung  de r  h e i m i s c h e n  G e l d  m a r
k t  'e  u  u c  i -  ... -  ^ cr

l ä g e  g eg en ü b e r  den  V orm onaten  zeigte  sich darin, da n 
Satz für bankg ie r ie r te  W arenw echse l für erste Ban ' J  
wesentlich un te r  dem  D iskontsatz  de r  R e i c h s b a n k  
T en d en z  zur E n tsp a n n u n g  p räg te  sich auch in den er i c aUSj 
ge r inge ren  W echse le inre ichungen b e i  d e r  R e i c h s b a n  

w obei auch  die Lieferzeiten eine V erkü rzung  e r â ^ - .„ -en d e  
Die mit dem  E rw e rb  russischen Goldes z u s a m m e n  w i o  ^  
neue V erg rö ß e ru n g  des G oldbestandes  der  ^-eic 1  i,n0 ten 

Millionen Rm . hat die D eckung  der  ü an  
und R en tenbanksche ine  durch  Gold und D evisen au 
anw achsen  lassen.

bald 2 600
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Wttnsdie und Forderungen 
der pom m ersdien Ziegel- und Harfsieinfndusfrle.

Von Dr. H a n s  S c h r ä d e r ,  Stettin.
Die G esam tlage der  deutschen  W irtschaft ist verw orren  

und schw er zu deuten. O ffenbar befindet sie sich in einem 
Stadium  kritischen U eberganges  und es ist" unmöglich, die 
kom plizierten  Verhältnisse auf einen N enner zu bringen. In 
ausländischen Zeitungen liest m an von den  S taunen e r 
regenden  Leistungen der  deutschen  W irtschaft, von einer mit 
bew undernsw ürd igem  E rfo lg  du rchgeführten  Rationalisierung 
de r  Betriebe, von B ehauptungen, daß  D eutschlands W ir t
schaft fast w ieder  wie vor dem  K riege an der  Spitze der  
W elt marschiert. D iese A eußerungen  sind schmeichelhaft. 
M an e rkennt jedoch die Absicht, unsere  Leistungsfähigkeit 
zur E rfü llung  der  D aw eslas ten  vorzutäuschen, in W irk lich 
keit können die zweifellos erreichten  E rfo lge  über den E rns t  
der  L age  k au m  hinw egtäuschen. D ie  deutsche H a n d e ls 
bilanz ist mit 4 .Milliarden passiv und schließlich sollen 
doch alle die enorm en, der  deutschen  W irtschaft au fgepack ten  
Lajen, daru n te r  allein jährlich 2i/2 M illiarden D aw eslasten , 
aus A usfuhrüberschüssen  bezahlt w erden. D iese D aw eslas t 
mit 21/2 M illiarden R eichsm ark  überste ig t mit l l/ 2 Milliarden 
den Aktiv-Saldo de r  am erikanischen  Zahlungsbilanz und ist 
nu r unwesentlich kleiner, als der  Aktiv-Saldo de r  e n g 
lischen Zahlungsbilanz. E rs t  d ieser V ergleich zeigt, wie 
u n trag b a r  diese g igantische Last ist, zeigt mit aller D e u t 
lichkeit, daß  d e r  fo rtgese tz te  K apita len tzug  in solcher H öhe 
eine leer  geblutete , kap ita la rm e W irtschaft ganz zum E r
liegen bringen  muß, um  so mehr, als sich d ie  meisten; 
g roßen  H ande lss taa ten  d e r  E rde ,  obw ohl H ande lsver träge  
geschlossen sind, durch  innere V erw a ltungsm aßnahm en  mit 
M auern  um geben  und de r  deutschen E in fuhr die g röß ten  
Schw ierigkeiten  machen. Die deutsche W irtschaft hat w ä h 
rend  der  K riegs- und N achkriegsze it  ihre Betriebe nicht
auf de r  H öhe  de r  Zeit zu erhalten vermocht. Sie b e 
durfte  und bedarf  zur D urchführung  des mit d em  S ch la g 
w ort „R ationalis ie rung“ bezeichneten P rozesses  Kapital und 
dieses K apital w ird  ihr in F o rm  von A uslandsanleihe z u 
geführt. Gleichzeitig hat die deutsche W irtschaft jedoch 
in den le tz ten  4 J a h re n  fast 5 M illiarden R epara tionsle is tungen  
ausgeführt.  D am it ist, wie Louis H ag en  auf dem  B ank iertag  
in Köln festgestellt hat, die völkerrechtliche R ep a ra tio n s 
schuld in eine privatrechtliche Schuld de r  deutschen  p r o 
duzierenden W irtschaft um gew andelt.  E s  ist zu ergänzen, 
daß  die E infuhrüberschüsse  der  deutschen  H andelsb ilanz
vielfach nicht bezahlt, sondern  auf Anleihe genom m en  w u r 
den, daß  die E infuhrüberschüsse  also nicht in F o rm  von
Kapital den B etrieben zu Rationalis ierungszw ecken zugeführt 
'vorden  sind, sondern  daß  sie verzehrt w orden  sind.

Zu diesen äußeren  Lasten tre ten  geradezu  u n g eh eu re  
Lasten d e r  inneren W irtschaft hinzu. D ie jährlichen A us
gaben für soziale F ü rso rg e  be tragen  rund  das D oppelte  der 
daw es las t ,  näm lich 5 Milliarden M ark  jährlich gegen ü b e r
1)3 M illiarden vor dem  K riege und sie w erd en  nicht geringer, 
sie sollen w eite r  steigen. W ir hören von einer H erau fse tzu n g  
der V ers icherungsgrenze  in der  A ngestelltenversicherung, von 
Weiterem Ausbau des A rbeitsschutzes im A rbeitsschutzges  ,tz, 
von Beseitigung a l tb ew äh r te r  E inrich tungen  und E rse tzu n g  
derselben durch  neue  zentrale, von den G ew erkschaften  
kontrollierte Institutionen, wir hören von einer V erwaltungs- 
reform, die die R ationalis ierung der  W irtschaft ergänzen  so'l 
Und wissen, d aß  bisher nu r  3 bayerische Ministerien v e r 
schwunden und in eins zusam m engefaß t w orden  sind. Man 
pachte, du rch  diese V erw a ltungsre fo rm  w ürden  E rsparn isse  
eintreten, le ider scheinen diese H offnungen  w iederum  zu 
triigen, denn  m an träg t sich mit de r  E in füh rung  neuer, von 
uer W irtschaft au fzubringender S teuern , m an denk t an eine 

.erm ögenszuw achssteuer, heute  4 Jah re ,  nachdem  man durch 
e,ne Inflation die Kapitalien und E rsparn isse  der  ind iv idu
a len  W irtschaftsbetriebe und der  Bevölkerung beseitig t hat. 
"*an w ünscht die S teuerlast um  300—400 Millionen jährlich 
pU steigern, obgle ich  die gesam te  öffentliche Last von 
. 2̂ Milliarden 1913 auf 22 M illiarden 1927 angew achsen  

Seit J a h re n  k äm p ft  die deutsche W irtschaft um  
^rm inderung der  ihr in u n tragba rem  U eb erm aß e  auf- 

L e g t e n  öffentlichen Lasten, alle ih re  A nstrengungen  sind 
j lsher vergeblich gew esen . D ie H ausha lte  von Reich, Län- 
a^rn K om m unen schwellen in im m er s tä rk e rem  M aße
k • Titel, die vor dem  K riege ntlr w enige  T ausend  M ark  

Canspruchten, figurieren heute in der  Zeit schw erster  Kapi- 
mit ungeheuren  B eträgen  und hier handelt es sich

nicht e tw a um  die E rfü llung  lebensno tw endiger Bedürfnisse, 
sondern  olt, um  nur ein Beispiel zu nennen, die A u sg es ta l
tung des Fortb ildungsschu lw esens auf K osten de r  G ew erb e 
tre ibenden in einem A usm aße, den  die reichsten V o lk sw ir t
schaften des E rdballs  sich nicht leisten können und  sich 
nicht leisten wollen. Die kle inen W irtschaftsbetriebe stehen 
fast alle vor de r  bangen  F rage , w ie lange sie unter dem  
ungeheuren  S teuerd ruck  und der  sozialen Belastung  ihre 
Existenz noch fristen können. E s  ist höchste Zeit, daß  sich 
die G esam theit des Volkes mit diesen verantw ortungsvollen  
D ingen befaßt, die Augen zu schließen und an diesen u n 
erhörten  G eschehnissen vorüberzugehen, w ird  sich sonst b itter  
rächen  müssen. Zahlreiche W irtschaftsvertre tungen  haben  
öffentlich auf den E rn s t  de r  Lage h ingew iesen und haben 
erklärt, daß  die F o rtse tzung  dieser öffentlichen W irtsch a f ts 
führung  unmöglich sei und daß  eine B esserung de r  Lage 
nur  durch  völlige A bkehr  von dem  jetzigen System  und  dem  
bisherigen W ege  möglich sei.

W  i r  f o r d e r n a l s  e i n e  derjen igen  Industrien , deren  
Bestand bei I1 or tdaue r  der  heutigen V erhältn isse mit am 
ersten in F ra g e  gestellt ist,” s p a r s a m s t e  ö f f e n t l i c h e  
W i r t s c h a f t s f ü h r u n g ,  B e s e i t i g u n g  d e s  S y 
s t e m s  d e r  S t e u e r b e s t r a f u n g  d e s j e n i g e n ,  d e r  
g e r n e  i n s a m  m i t  A r b e i t e r n  u n d  A n g e s t e l l t e n  
p r o d u k t i v e  W e r t e  s c h a f f t ,  E r m ä ß i g u n g  d e r  
S t e u e r n  a u f  e i n  t r a g b a r e s  M a ß ,  A b b a u  d e r  
V e r w a l t u n g ,  A n p a s s u n g  d e r  s o z i a l e n  F ü r 
s o r g e  a n  d i e  v o r h a n d e n e n  M i t t e l  e i n e r  v e r 
a r m t e n  W i r t s c h a f t ,  u n d  z w a r  m ü s s e n  d i e s e  
G r u n d s ä t z e  m ö g l i c h s t  b a l d  z u r  D u r c h f ü h 
r u n g  g e l a n g e n ,  w e n n  n o c h  e t w a s  g e s c h e h e n  
s o l l .

Die B au tätigkeit im J a h re  1927 zeigte  ein relativ g ü n 
stiges Bild. D e r  R e inzugang  an W ohnungen  stellt sich im 
ganzen  D eutschen  Reich auf 288 635 gegen  205 753 im  V o r 
jahre. Das erg ib t eine Z u n ah m e  von 40,30/0. H iervon  konn te  
d e r  aus dem  V orjah re  h e rü b ergenom m ene  F eh lb e trag  nur 
um  rund  90 000 W ohnungen  verm indert w erden , w enn man 
den laufenden  J a h re sb e d a r f  auf -203 000 beziffert. U n ter  
den B auherren  überw ogen  bei w eitem  die privaten B a u 
herren  mit GO0/0 a lle r  errich teten  W ohnungen , es fo lg ten  
G em einnützige Baugesellschaften  mit 28o/0 und  schließlich 
öffentliche K örperschaften  und B ehörden  mit 12o/0. Die 
Zahl d e r  im J a h re  1927 fertiggeste llten  W ohngebäude  b e 
trug  131 308 und übertra f  dam it das V orjah r um  etwa 
98 000 o d e r  34o'o. D ie G röße de r  W ohnungen  hat g egenübe r  
dem  V orjahre  um  ein geringes  zugenom m en.

W ir wissen, daß  die W ohnungsno t nicht im en tfe rn 
testen beseitigt, d aß  z. B. in S tettin  noch über  12 000 F a 
milien ohne  eigene W ohnung  sind, und w ir wissen, daß  trotz 
allem viel zu w enig  g ebau t wird. W enn  m an die F ra g e  
aufwirft, ob  das B au jah r 1928 dem  von 1927 w enigstens  
en tsprochen  hat, so m uß man tro tz  d e r  günstigen  Sch ilde
rung  des Instituts für K on junk tu rfo rschung  diese F ra g e  v e r 
neinen. Die Lage hat sich 1928 seit f rüher s tänd ig  v e r 
schlechtert. E s  ist zw ar  in dem  I. Q uartal die Zahl der  
neuhergeste ll ten  W ohnungen  höher als in der  en tsp rechenden  
Zeit des V orjahres  gew esen. D as erk lä rt  sich ab e r  n u r  
-daraus, d a ß  aus dem  V orjahre  noch eine Anzahl un fertiger  
Bauten h e rübergenom m en  w urde. Z um  ersten Mal seit 1925 
ist die Zahl der  im zweiten B aujahr fertiggeste llten  W oh- 

, nungen  hin ter de r  des I. Q uartals  zurückgeblieben . Aus der 
T atsache, daß  die Zahl der  1928 erteilten Bauerlaubnisse 
den S tand von 1927 erreicht hat, kann  nicht auf ein gleiches 
B au tem po und auf die gleiche Zahl de r  B auau fträge  o d er  
etw a g a r  de r  hergeste llten  G ebäude geschlossen w erden . 
D iese s ta rke  S chw ankung  und A bschw ächung  des B a u 
m ark tes  hat natürlich  auch unsere  Industrie  seh r n a c h 
teilig beeinflußt. Die G ründe dieser unerträg lichen  V e rh ä l t
nisse sind wohl in fo lgendem  zu suchen: M aß g eb en d  für 
den B aum ark t sind die Beträge, die an  H ausz inss teuer  zur 
V erfügung  gestellt w erden , und m aß g eb en d  ist fe rner  d e r  
Zeitpunkt, in dem  diese G elder fließen. W enn man es 
nun, wie zum Beispiel in Berlin, durch  fo r tgese tz ten  S y s te m 
wechsel und die Politisierung dieses P rob lem s fe r tiggebrach t 
hat, 40 Millionen M ark  H ausz inss teuer  unverb rauch t in den 
Kassen liegen zu lassen, kann  man sich nicht w undern , 
daß  das ganze  B au p ro g ram m  für 1928 nur zum geringen



14 O S T S E E - H  A N D E L Nummer 23

Teil erfüllt w erden  konnte . U nd in P om m ern?  P om m ern  ist 
G renzland und le idet schwer, schw erer wohl als irgend 
ein and ere r  deutscher Gebietsteil einschließlich O stp reußens  
unter den N achw irkungen  des Versailler V ertrages . T ro tz 
dem  sind auch aus P om m ern  Millionen H auszinssteuer- 
e r trä g e  herausgezogen  und in w estlichen Provinzen verbaut. 
So ha t die S tad t Stettin seit 1924 über 6 Millionen M ark  
aus  dem  H ausz inss teuerau fkom m en  zur Auffüllung des W o h 
nungsfü rso rgefonds  abliefern müssen, w äh rend  ihr aus d iesem  
Fonds 1928 n u r  650 000 M ark überw iesen  sind. In den  J a h re n  
von 1924 bis 1927 sind S tettin  n u r  1,2 Millionen aus dem  
W ohnungsbaufü rso rgefonds  überw iesen  w orden. D agegen  hat 
S tettin  alljährlich über 1 Million seines H ausz in ss teuerau f
kom m ens für Bauten in w estdeu tschen  Mittel- und K lein
s täd ten  hergeben  müssen. Stettin w ar  d ah e r  gezw ungen  
gew esen, um den allerdringensten  W ohnungsbedürfn issen  g e 
recht w erden  zu können, die V orw egnahm e des gesam ten , für 
die F ö rd e ru n g  des W ohnungsbaues  im H ausha lt  1929 zur 
V erfügung  gestellten H ausz inss teuerau fkom m ens zu b e 
an tragen .

D i e s e  V e r h ä l t n i s s e  s i n d  u n e r t r ä g l i c h  
u n d  b e d ü r f e n  d r i n g e n d  d e r  A e n d e r u n g ,  e b e n 
s o ,  w i e  w i r  n a c h  w i e  v o r  v e r l a n g e n  m ü s s e n ,  
d a ß  d e r  G e s a m t e r t r a g  d e r  n u r  a l s  Z w e c k 
s t e u e r  v e r t r e t b a r e n  H a u s z i n s s t e u e r  o h n e  
i r g e n d  w e l c h e  A b z ü g e  f ü r  d i e  H e r s t e l l u n g  
v o n  W o h n u n g e n  z u r  V e r f ü g u n g  g e s t e l l t  u n d  
n i c h t  w i e  b i s h e r ,  g r ö ß t e n t e i l s  f ü r  s o z i a l 
p o l i t i s c h e  Z w e c k e  v e r a u s g a b t  w i r d .  E b e n 
s o w o h l  m ü s s e n  w i r  f o r d e r n ,  d a ß  m a n  i n  Z u 
k u n f t  z u  m i n d e s t e n s  d e n  i n  P o m m e r n  a u f g e 
b r a c h t e n  H a u s z i n s s t e u e r e r t r a g  a u c h  r e s t 
l o s  i n  d e r  w i r t s c h a f t l i c h  s c h w e r  d a n i e d e r 
l i e g e n d e n  p o m m e r s c h ? .  n  G r e n z p r o v i n z  v e r 
b a u t .  J a ,  w i r  m ü s s e n  h i e r ü b e r  h i n a u s  e r 
w a r t e n ,  d a ß  a u s  d e m  i m  W e s t e n  u n d * ' S ü d e n  
d e s  S t a a t e s  a u f k o m m e n d e n  H a u s z i n s s t e u e r 
e r t r a g e  d e m  n o t l e i d e n d e n  P o m m e r n  z u r  B e 
s e i t i g u n g  s e i n e r  W o h n u n g s n o t ,  z u r  A n 
k u r b e l u n g  s e i n e r  B a u w i r t s c h a f t  u n d  z u r  
B e l e b u n g  s e i n e r  W i r t s c h a f t  ü b e r h a u p t  e r 
h e b l i c h e  Z u s c h u ß b e t r ä g e  ü b e r w i e s e n  w e r -  
d e n. D ie Belebung de r  Bauw irtschaft in Pom m ern  w ü rd e  
eine Belebung d e r  W irtschaft schlechthin bedeuten . D ie 
Baustoff e rzeugenden  Industrien , Ziegel- und H a r ts te in 
industrie, Zem ent-, Eisen-, Holz-, Pappen- und G lashü tten
industrie  und w eiter eine U nm enge  von G ew erbe- und 
H an d w erk szw eig en  w ürden  Beschäftigung und Brot für die 
zahlreichen E rw erb s lo sen  bieten können. D eshalb  ist es 
ebenso unverständlich, daß  zur B ekäm pfung  de r  schw eren  
W ohnungsno t in Pom m ern  Mittel aus der  produktiven  E r 
w erbs losen fü rso rge  g rundsätz lich  nicht zur V erfügung  gestellt 
w erden. G i b t  e s  e i n e  g e s u n d e r e ,  b e s s e r e  u n d  
w i r t s c h a f t l i c h e r e ,  d e m  W o h l  d e s  g e s a m t e n  
V o l k e s  i n  g r ö ß e r e m  M a ß e  d i e n e n d e  E r 
w e r b s l o s e n f ü r s o r g e ,  a l s  d i e  B e l e b u n g  d e r  
B a u  W i r t s c h a f t  ? D i e  B a u  W i r t s c h a f t  s c h a f f t  
d a u e r n d e  W e r t e  i n  F o r m  v o n  G e b ä u d e n  u n d  
W o h n h ä u s e r n ,  s i e  b e f r i e d i g t  e i n e s  d e r  d r i n 
g e n d s t e n  B e d ü r f n i s s e  d e s  V o l k e s ,  d a s  W o h n -  
b e d ü r f n i s ,  s i e  h e b t  d a b e i  i n  g a n z  a u ß e r o r 
d e n t l i c h e m  A u s m a ß e  d i e  V o l k s g e s u n d h e i t ,  
f ö r d e r t  S i t t l i c h k e i t ,  R e i n l i c h k e i t ,  s t ä r k t  
d e n  F a m i l i e n s i n n  u n d  w i r k t  s o z i a l  b e r u h i 
g e n d ;  s i e  s c h a f f t  Z u f r i e d e n h e i t ,  i s t  a l s o  s o 
z i a l  v o n  e m i n e n t e r  B e d e u t u n g ,  u n d  d i e  B a u 
w i r t s c h a f t  i s t  i n  d e r  L a g e ,  e i n e  v e r h ä l t n i s 
m ä ß i g  g r o ß e  A n z a h l  E r w e r b s l o s e r  a u f z u 
s a u g e n  u n d  i h n e n  L o h n  u n d  B r o t  z u  v e r 
s c h a f f e n .  I h r e  B e l e b u n g  i s t  d i e  b e s t e  u n d  
e i n e  d e r  w e n i g e n  M ö g l i c h k e i t e n  w i  r  k 1 i c h 
p r o d u k t i v e r  E r w e r b s l o s e n f ü r s o r g e .  S t a t t  
d e s s e n  b e s t e h t  d i e  a b s u r d e  G e p f l o g e n h e i t ,  
a u s  d e n  M i t t e l n  d e r  p r o d u k t i v e n  E r w e r b s 
l o s e n f ü r s o r g e  k e i n e r l e i  B e t r ä g e  f ü r  W o h 
n u n g s b a u t e n  z u r  V e r f ü g u n g  z u  s t e l l e n .  D i e  
p o m m e r s c h e  Z i e g e l  - u n d  H a r t s t e i n  I n d u s t r i e  
m u ß  d a h e r  v e r l a n g e n ,  d a ß  z u r  B e k ä m p f u n g  
d e r  W o h n u n g s n o t  a u s  d e r  E r w e r b s l o s e n f ü r 
s o r g e  i n  P o m m e r n  m i t  g r ö ß t e r  B e s c h l e u n i 
g u n g  u n d  l a u f e n d  e r h e b l i c h e  M i t t e l  z u r  V e r 
f ü g u n g  g e s t e l l t  w e r d e n .

Auf das w ärm ste  zu b eg rü ß en  ist die T atsache, d aß  in 
de r  g ro ß en  D enkschrift,  die M agistrat und  H an d e lsk am m er

den Z entra lbehörden  eingereicht haben, auch die F o rd e ru n g  
erhoben  ist, den  W ohnungsbau  mit allen Mitteln in Stettin 
und Pom m ern  zu fördern.

E ine unter den  pommerschein Ziegeleien und H a r ts te in 
w erken  angeste llte  S tichprobenerhebung  hatte  folgendes E r 
gebnis :
Löhne:

Die Löhne be trugen  bei den F irm en, die die F r a g e 
bogen  bean tw orte t  haben, im  D urchschnitt des Jah res  192-7 
55 Pfg. für die Stunde. Sie schw ankten  zwischen 68 und 
40 Pfg. an den verschiedenen Orten. Das J a h r  1928 zeigt 
eine S te igerung  um  20o/o auf 65 Pfg. im  D urchschnitt. D iese 
S te igerung  ist zu verzeichnen, tro tzdem  von einer E rh ö h u n g  
de r  L ebensha ltungskosten  keine R ede  war. Die Löhne 
schw ankten  im  J a h re  1928 zwischen 45 und 69 Pfg., s o 
weit die A nfragen  bean tw orte t  sind. Die Lohnerhöhungen  
sind im w esentlichen  auf Schiedssprüche der  Sch lich tungs
ausschüsse oder der bekannten  V erm ittlung des Staatlichen 
Schlichters  zurückzuführen.
Belegschaften.

Die Zahl de r  beschäftig ten  A rbeiter be trug  im D u rc h 
schnitt de r  21 W erke  70 Mann. Die s tä rkste  Belegschaft 
wies 396, die schw ächste  18 M ann auf. Im J a h re  1928 
ist die Zahl de r  durchschnittlich beschäftig ten  A rbeiter auf 
63 gesunken. Die s tä rks te  Belegschaft be trug  nu r noch 
352, die schw ächste  6 Mann. D er  R ückgang  de r  Zahl de r  
Beschäftigten, die S te igerung  der  Löhne ist charakteris tisch  
auch für die W irtschafts lage in der Ziegelindustrie. 
Arbeitsstreitigkeiten.

A rbeitsstreitigkeiten  haben  nur  in vereinzelten Fällen, 
Lohnstreitigkeitein d ag eg en  fast bei säm tlichen W erken  b e 
standen, die die R undfrage  bean tw orte t  haben. 
Gesamtproduktion.

Die G esam tproduktion  der 20 W’erke  an M auersteinen 
belief sich 1927 auf 851/3' Millionen oder  4,2 Millionen je 
W’erk. D azu  treten  10 Millionen K alksandsteine und 700 000 
andere  Fabrika te .  1928 sinkt die P roduktionsziffer der W erke  
auf 811/2 Millionen Ziegel, die d e r  K alksandste ine  auf
7 500 000 Stück, w äh rend  noch 1230 Stück andere  F ab r ik a te  
hergeste llt  w urden . Also bisheriges E rgebn is  de r  E nque te  
um 20o/o erhöhte Löhne, verringerte  Belegschaften, verr in 
gerte  Produktion . H inzu kom m t bei 24 W'erken, die diese 
F ra g e  bean tw orte t  haben, ein Bestand von 24 603 000 Z iege l
steinen. E s  erg ib t sich durchschnittlich p ro  W erk  ein B e
stand an unverkauften  Z iegeln  von 1 Million im O ktober. 
Selbstverständlich  sind die B estände der  einzelnen W e rk e  
in W irklichkeit vollkom m en verschieden. Bezeichnend ist 
aber, daß  n u r  ein einziges der  24 W erke , die den Fraget- 
bogen  bean tw orte t  haben, seine Produktion  fast restlos zu 
verkaufen  in der  L age war.
Dauer der Kampagne.

Die W itte rung  des Jah re s  ges ta t te te  im a l l g e m e i n e n  
volles D urchhalten  de r  K am pagne . In einzelnen Fällen i_st 
allerdings infolge fehlenden Kapitals  und A bsatzm angels  die 
P roduk tion  ga r  nicht aufgenom m en w orden.
Ausfuhr.

Eine A usfuhr von F ab r ik a ten  nach  dem  Auslande h a t  
nicht s ta ttgefunden . E s  ist überaus  bedauerlich , daß  cS 
offenbar n icht gelingen will, das Ventil des A uslandsab
satzes zu öffnen. D er Industr ie  könnte  hierdurch, n a m e n t 
lich in Krisenzeiten, w esentlich  geholfen w erden . Aller' 
dings k o m m en  für den A uslandsabsatz  nu r  die Stettiner» 
U eck erm ü n d er  oder die in den  anderen  K üstenstäd ten  g c 
legenen  WTerke  im  w esentlichen in Frage .
B eurteilung des Jah re s  1927 durch  d ie  Ziegelindustrie.

D as J a h r  1927 w ird  ziemlich einmütig von den  be 
frag ten  W erk en  als zufriedenstellend, teils sogar als 
bezeichnet. N u r  ein W erk  bezeichnet den A bsatz als s c h l e c  

und ein einziges W erk  als nicht gut. Auch ü ber  das J a
1928 gehen  die U rte ile  d e r  befrag ten  Industriellem star 
auseinander. Zweifellos geh t aus allen A ntw orten  hervo > 
daß  die E rgebn isse  des J a h re s  1928 ungünstige r  g e w eSC_ 
sind, als die des V orjahres. M an k lag t über g eI^n£ _ 
Absatz, ged rü ck te  Preise, Ausfall d e r  l a n d w i r t s c h a f t l i c  ^  

A bnehm er infolge de r  bekann ten  g ed rück ten  L age der   ̂ j cr 
Wirtschaft, in de r  zweiten Jah resh ä lf te  vielfach A u s f a l l  
mit staatlichen Mitteln d u r ‘gefiihrten  B auten infolge eu . 
lender oder nicht rechtzeitig  zur V erfügung  g e s t e l l t e r  
gelder. G eklag t w ird  über unzure ichende  KreditgewähnJ^» 
für B auzw ecke an private B auherren  und über die in so c 
Fällen  g e fo rder ten  u n trag b a ren  Zinsen.
Dränröhren. . . . .  , n r ä n -

S ehr  u n g ü n s t ig  h a b e n  sich  d ie  V e rh ä l tn is s e  der 
r ö h re n fa b r ik e n  en tw ick e lt ,  da die g r o ß e n  D ränagepr-°Je
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infolge feh lender Mittel und unzureichender Finanzhilfe durch 
den S taat nicht ausgeführt w orden  sind. In den  letzten 
J ah ren  herrschte  K nappheit an  D ränröhren . Die W iesen 
bauäm ter, vor allem  die Landw irtschaft,  w aren  sogar in 
s teigendem  M aße geneigt, R öhren  polnischen U rsp rungs  zu 
kaufen, da diese R ö h ren  selbstverständlich  infolge de r  weit 
n iedrigeren  P roduktionskosten  und des kaum  vorhandenen 
S teuerdrucks in Polen  zu Preisen nach  D eutschland h e re in 
gew orfen  w erden  konnten, gegen  die die A ufnahm e des W e t t 
bew erbs  vollkommen ausgeschlossen war. B edauerlicherw eise 
ist es trotz w iederho lter  A nträge des V erbandes  P o m m e r
scher Ziegel- und H arts te inw erke  und des O stpreußischen  
V erbandes, der  Industrie- und H an d e lsk am m er  S tettin  sowie 
de r  Industrie- und H an d e lsk am m er  für den  R eg ie ru n g s 
bezirk  Köslin zu Stolp nicht gelungen, Z iege le ip roduk te  
auf die Liste de r  einfuhrverbotenen  W aren  zu setzen und 
gleichzeitig mit einem Einfuhrzoll zu belegen, der  für die 
deutschen G renzgebie te  einen kle inen Schutz bieten könnte. 
So sind tatsächlich die ostdeu tschen  Ziegeleien dem  po l
nischen D um ping  völlig schutzlos p re isgegeben. M an darf 
sich bei d ieser  Sachlage an den m aßgebenden  Stellen nicht 
wundern, w enn der  A bbruch der  W erke  in den  unm itte lbar  
an d e r  Grenze ge legenen  Gebietsteilen W irklichkeit und  das 
Feld dort  allen E inflüssen des polnischen N achbarn  k a m p f 
los überlassen wird. U nseres E rach tens  ha t das In teressse  
der os tdeutschen Landw irtschaft an billigen D ränröhren  in 
diesem Falle zurückzu tre ten  hinter den  allgem einen d e u t 
schen In teressen  und d e r  E rh a l tu n g  deutscher W erke  in den 
ostdeutschen G renzgebieten . O ffenbar hat m an hierfür in 
Berlin erst Verständnis, wenn es zu spät ist.

D as J a h r  1928 hat die E rw ar tu n g e n  in Bezug auf 
die zur V erfügung  gestellten  M eliorationskredite  in keiner 
Weise erfüllt, sodaß  sich bei den  vornehmlich D ränröhren  
herstellenden W erk en  eine erhebliche N otlage herausgeb ildet 
hat. E ine erhebliche Anzahl d e r  W erk e  haben  nicht u n 
wesentliche K apitalien  in ihre P roduk te  investiert, die nicht 
absetzbar sind, d a  die A uszahlung de r  M eliorationszwischen- 
kredite im m er w ieder h inausgezögert ist.

In rege lm äß igen  Zw ischenräum en pflegen Angriffe auf 
die Ziegelste inpreise  und die angebliche Preispolitik  der  nicht 
vorhandenen Syndikate  zu erfolgen. D abei w ird  geflissen t
lich vergessen, daß  gegen ü b e r  de r  Friedensze it die im w e 
sentlichen M aße den  Preis bestim m enden P roduktionskosten  
ln de r  pom m erschen  Ziegelindustrie folgende S te igerungen  
Crfahren h a b e n :

L ö h n e .......................................................................... Iß0°/o
Kohlen......................................................... ISO o/o
K o h l e n f r a c h t e n ...................................................... ICOo/o
S t e i n f r a c h t e n .............................................................72 o/o
B erufsgenossenscluTtsbeiträge . . . . .  GOo/0
K r a n k e n k a s s e n b e i t r ä g e ........................................ 175%
B eiträge zur A ngestelltenversicherung . . 220o/0
S te igerung  der. S teuern, auf 1030 Steine

gerechnet, c a ..........................................................  600 o/o
 ̂erücksichtigt man außerdem  die durch  die E insch ränkung  
er Arbeitszeit en tstehenden höheren  U nkosten  sowie die

Ven in g e rte  Arbeitsleistung, so erscheint es unberechtig t, von

übersetz ten  Z iegelste inpreisen  zu sprechen. E s  ist beze ich 
nend, d aß  w ed e r  von übersetz ten  Zem entpre isen  noch von 
übersetz ten  Eisen- oder  übersetz ten  K ohlenpreisen  gerede t 
w ird und daß  nur  gelegentlich  die übersetz ten  B ahnfrach ten  
erw ähnt w erden. D ie  Ziegelindustrie  verfügt le ider über 
keine straffe O rganisation , ihr E influß  ist d ah e r  verglichen 
mit dem  der genann ten  Industrien  und G esellschaften nur  
ein geringer. H ieraus  erk lärt sich im  w esentlichen die T a t 
sache, daß  g e rad e  diese Industrie  im m er w ieder  u n b e re c h 
tigte Angriffe über sich ergehen  lassen muß.

I rotz allen F iaskos wird nach  wie vor, meist zum 
Leidw esen d e r  B ew ohner, mit E rsa tzbauw eisen  w eiter g e 
arbeitet. Die T atsache, daß  b isher keine einzige der  vielen 
E rsa tzbauw eisen  zu D auere rfo lgen  gefüh rt  hat, scheint nicht 
abzuschrecken. D ie F o rderung , daß  die H in g ab e  ö ffen t
licher Mittel für B auzw ecke von de r  V erw endung  e rp ro b te r  
Baustoffe abhäng ig  gem ach t wird, m uß heute "d r in g en d er  
als je w iederho lt w erden.

Zu de r  F ra g e  de r  V erreichlichung der  G ew erbeaufs ich t 
(Arbeitsaufsicht) hat d ie  pom m erschc  Ziegel- und H a r ts te in 
industrie sich einmütig dah in  geäußert ,  d aß  sie nu r auf dem  
W eg e  einer organischen, a llgem einen V erfassungs- und  V e r
w altungsreform  gelöst w e rd en  könne, die der  historischen 
E ntw ickelung  und den Bedürfnissen d e r  g ro ß e  w ir tsch a f t
liche U nterschiede aufw eisenden  deutschen  G ebietste ile  R e c h 
nung  trägt. D ie Industrie  s teh t auf dem  S tandpunkt,  daß  es 
sich hier nicht um  eine politische F rage ,  sondern  darum  h a n 
delt, eine Lösung zu finden, die die zw eckm äß igs te  B e 
fried igung sozial- und w irtschaftspolitischer B edürfnisse e r 
möglicht. Die Industrie  verwirft jede  Lösung, die au f  die 
A usschaltung d e r  alten, mit den  w irtschaftlichen V e rh ä l t 
nissen ih re r  B ezirke  durch  lang jäh rige  persönliche F ü h lu n g 
nahm e vertrau ten  G ew erbeaufs ich tsbeam ten  hinausläuft und  
die versucht, d iese w issenschaftlich hochqualifiz ierten  G e 
w erbeaufsich tspersonen  durch  P arte ifunk tionäre  zu ersetzen.

Z ur  t r a g e  de r  R efo rm  des Schlich tungsw esens ha t 
die pom m ersche  Ziegelindustrie  fo lgende F o rd e ru n g en  geste llt :

Die Schlichter sowie die V orsitzenden der  Sch lich
tungsausschüsse sind gem einsam  vom R eichsarbe itsm in is te 
rium und R eichsw irtschaftsm inisterium  zu bestellen. Die Ver- 
b indlichkeitserklärungvn sind den  parlam en tarischen  E in 
flüssen zu entziehen und einem Unabhängigen richterlichen 
O rgan  zu übertragen . D as Schlich tungsverfahren  m uß einer 
R eform  un te rzogen  w erden . D ie Parte ien  m üssen  verpflich
tet w erden , objektives M aterial zu liefern : die S ch iedssp rüche  
müssen mit G ründen  versehen  w erden . D as B ew eisverfahren  
m uß durch  B eibringung von G utachten ergänz t w erden , 
V erb ind lichkeitserk lärungen  von Schiedssprüchen  dürfen  nu r  
bei ta tsächlicher B edrohung  w ich tiger  G esam tin teressen  a u s 
gesprochen  w erden . Die Aktivlegitimation de r  Par te ien  ist 
zu prüfen. E s  muß festgestellt w erden , ob ein A rb e itn e h m er
verband tatsächlich durch M itgliedschaft von A ngehörigen  
einer Belegschaft berech tig t ist, die In te ressen  dieser B e leg 
schaft dem  U nternehm en  o d e r  dem  A rbe itgeberverband  g e 
g enüber  in Lohn- oder  A rbeitsstre itigke iten  zu vertre ten . 
D iese Fests te llung  muß durch  neu tra le  Stellen ge troffen  
w erden.

Zur Absatzmöglichkeit deutscher Ziegelsteine in Finnland.
^ Die in den letzten Jahren herrschende rege 
. äutatigkeit in Finnland hatte zur Folge, daß die 

ländischen Ziegeleien den Bedarf des Landes an 
legelsteinen nicht decken konnten und eine nicht 
Wesentliche Einfuhr von ausländischen Ziegel- 

a eiy*en stattfand, hauptsächlich aus Belgien, aber 
aus den Randstaaten und sogar aus Rußland. 

M jr6 betrug- im Jahre 1927 rund 34,5
j>.llhonen Ziegelsteine im Werte von 25 Millionen 
d nnmark, während in den ersten acht Monaten 
i *  laufenden Jahres sogar 36,1 Millionen Ziegel 

Werte von 29,7 Millionen Finnmark eingeführt 
rc*en sind.

Deutschland begann man sich ebenfalls für 
int ^ u^fuhr von Ziegelsteinen nach Finnland zu 
l ^ ^ s s i e r e n ; jedoch hatte diese Ausfuhr noch 

en größeren Umfang angenommen. Ein H in 

derungsgrund war das finnländische Format der 
Ziegelsteine, das 27x13x7,5 cm beträgt, während 
die deutschen Ziegeleien auf ein Format von 
25x12x6,5 cm eingestellt sind. Auch die Preise der 
ausländischen Konkurrenz stellten sich einer loh
nenden deutschen Ausfuhr; entgegen. Der Preis 
für finnländische Ziegel betrug frei Wagen Helsing- 
fors 875 Finnmark für 1000 Stück; ausländische 
Ziegel wurden zu Preisen verkauft, die zwischen 
820—860 Finnmark schwankten. Deutsche I n 
teressenten äußerten sich dahin, daß unter Hinzu
rechnung der Fracht- und Zollspesen ein Geschäft 
für die Ziegeleien in der Nähe der deutschen Aus
fuhrhäfen gerade noch lohnend sei. Der Einfuhrzoll 
Finnlands b e t rä g t :
Mauerziegel, gewöhnliche unglasiert (auch porös), 

ferner Kalksandziegel für 100 kg =  0,50 Fmk.,
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andere Ziegel, nicht besonders genannt, wie feuer
feste aller Art, Klinker, säurefeste Formziegel, 
Formziegel und für chemisch-technische Zwecke 
bestimmte Platten, Fassade- und Formziegel 
für Bauzwecke, Verblendplatten sowie D ach
ziegel aller Art für 100 kg =  2,— Fmk.
Um der Einfuhr aus dem Auslande entgegenzu

wirken, haben die dem finnländischen Ziegeleiver- 
bande angehörigen Ziegeleien, die jährlich rund 20 
Millionen Ziegelsteine oder etwa 40 v. FL der Ge
samterzeugung herstellen, beschlossen, den Preis 
herabzusetzen. Für die Lieferung in diesem Jahre 
wurde der Preis für 1000 Stück auf 800 Finnmark 
frei Plelsingfors festgesetzt. Für die Lieferung zum 
nächsten Jahr, also für Ware, die bis zur A b 
nahme gelagert werden muß, wurde ein Preis von 
850 Finnmark bestimmt und für neu herzustellende 
Ware, für die die Lagerung wegfällt, wurde ein 
Preis von 825 Finnmark vereinbart. Die dem V er
bände nicht angeschlossenen Ziegelwerke sollen der 
Preispolitik des Verbandes folgen. Da allgemein

geltend gemacht wird, daß die Helsingforser Bau
finnen inländische Mauersteine den ausländischen 
vorziehen, selbst wenn der Preis etwas höher ist, 
weil die einheimischen Steine angeblich poröser 
sind, so muß angenommen werden, daß durch die 

* vorerwähnte Preisermäßigung die Einfuhr von Zie
gelsteinen aus dem Auslande künftighin zurück
gehen wird. Vorläufig ist diese Einfuhr unbe
schränkt fortgesetzt worden. Anfang Oktober lösch
ten in Plelsingfors nicht weniger als 12 Dampfer 
belgische Ziegelsteine. Es scheint aber, daß die 
Lager sich füllen, und man hat berechnet, daß zur
zeit in Helsingfors etwa 14 Millionen ausländischer 
Mauersteine lagern, welche die Importeure, auf dem 
Markt unterzubringen versuchen müssen. Infolge 
der einheimischen Preisermäßigung wird mithin eine 
scharfe ' Konkurrenz entstehen, wozu noch kommt, 
daß die Absatzmöglichkeiten zurückgehen, weil in 
der Bautätigkeit eine gewisse Stagnation eingetre
ten ist. Die Staatsbank beschränkt die Baukredite, 
was bereits zur Einstellung verschiedener Baupro
jekte geführt hat.

Fahrräder, Nähmaschinen und Schreibmaschinen 
in den baltischen Staaten.

Von P e r c y M e y e r ,  Riga.

Bis 'vor einem halben Menschenalter war R i g a  
der Mittelpunkt des russisch-ostseeprovinziellen 
Maschinenhandels, und zwar Import, Erzeugung und 
Absatz gleichermaßen umfassend. An zweiter Stelle 
hinsichtlich der Bedeutung standen die Plätze Reval, 
Dorpat, Libau, Kowno. R e v a l  und K o w n o  sind 
inzwischen zu selbständigen Zentren herangewach
sen, wiewohl Riga immer noch (oder wieder schon) 
seine Stellung als baltische Metropole behauptet. 
In den Jahren des russischen Niederganges und in 
derZeit  des allgemeinen Umsturzes sind viele Klein
maschinen und Verkehrsfahrzeuge aus den Ostsee
gebieten nach dem eigentlichen Rußland abtrans
portiert, verzettelt und verschleudert worden. Daher 
zeitigte der w i r t s c h a f t l i c h e  W i e d e r a u f b a u  
hier eine s t a r k e  N a c h f r a g e  nach Fahrrädern, 
Nähmaschinen und Schreibmaschinen, was wieder
um zu einer b e d e u t e n d e n  E i n f u h r  führte, zu
mal die alte Rigaer Fahrradindustrie vernichtet war, 
während Näh- und Schreibmaschinen hier weder 
früher fabriziert wurden noch jetzt fabriziert werden, 
wiewohl die kleine Montageindustrie verhältnis
m äßig  nicht unbedeutend ist.

F  a h r r ä d e r  h a b e n  d ie  b a l t i s c h e n  S t a a t e n  im  
J a h r e  1927 in  f o l g e n d e m  U m f a n g e  e i n g e f ü h r t :  
L e t t l a n d  6 104 Stück  152 654 kg für 712 673 Lat
dav. aus D eu tsch l.  3 946 „ 96115 „ „ 430 798 „
dav. aus D änem ark 614 „ 14 977 „ „ 84 717 „
E s t l a n d  9 666 „ 174 528 „ „ 8 1 7 124E.-Kr.
dav. aus D eu tsch l.  4 014 „ 77 853 „ „ 303 518 „
dav. aus England 2 744

958
44 856 „ 
14 410 „ 

142 600 „ 
131300 „ 

8100  „

„ 252 966 ., 
„ 86 250 „
„ 1 663 800 I .it  
„ 1 523 000 „ 
„ 105 300 „

dav. aus Lettland  
L i t a u e n  
dav. aus D eutsch l.  
dav. aus Lettland

Relativ und absolut hat Estland, wiewohl_ der 
kleinste baltische Staat, im vorigen Jahr die meisten 
Fahrräder bezogen; Lettland und Litauen hielten 
sich ungefähr die Wage. Zu berücksichtigen sind die

besonders ungünstigen Wegeverhältnisse im le tz te r -  
wähnten Lande, das an sich der größte und v o l k 
reichste baltische Staat ist. Uneingeschränkt d o 
m i n i e r t  d i e  d e u t s c h e  F a h r r a d i n d u s t r i c  
i n  a l l e n  O s t s e e l ä n d e r n .  Einzig in E s t l a n d  
sind die englischen Bezüge nicht unbedeutend. Cha
rakteristischerweise liefert Lettland seinen N a c h b a r n  
im Norden und Süden Fahrräder.  W ar es bisher in 
der Hauptsache Rigaer Zwischenhandel, so b e g i n n  
neuerdings auch schon die A u s f u h r  v o n  F a h r "  
r ä d e r n  e i g e n e r  ( l e t t l ä n d i s c h e r )  E r z e u 
g u n g .  Diese hat durch den nun ein Jahr alten

- - • • krait'H a n d e l s v e r t r a g  m i t  M o s k a u  e i n e n
vollen Antrieb zur Entwicklung erhalten. Die le t  * 
ländische Handelsstatistik für 1928 wird, zum e r s t e n  
Mal seit zehn Jahren, nicht unbedeutende lettlan- 
Linie auch nach den anderen Nachbarländern, aus- 
weisen. Schon übersteigen die russischen B e s t e l l u n 
gen in diesem Falle den Wertbetrag von 1 Mnho 
Lat. Zu den lettländischen Fabriken und Wer 
Stätten, die Fahrräder  exportieren, gehören A.- ■ 
G. Ehrenpreis & Co., P. Osolneek, L a t v e l l o ,  
Ehrenpreis, Lat-Brennabor, alle in Riga.

E s  ist kein Geheimnis, daß die h e i m i s c h e  
schinenindustrie nicht in der Lage ist, alle \  e o  
pedteile selbst anzufertigen; ein Großteil des a 
radzubehörs wird importiert, um in Riga zusainn1̂ 
gestellt zu werden. Nach den lettländischen Bes i .  
mivngen müssen 35 Flundertteile der Exportv e 
pede inländischer Erzeugung sein. In d i e s e m   ̂
sammenhang sei hier noch erwähnt, daß der 
lär.dische I m p o r t  v o n  F a h r r a d t e i l e n _ 
im Berichtsjahre auf 198 531 kg für 82-10 ^
belief, wovon Deutschland 148 542xkg für '-!7 °Yj ., 
Lat lieferte. Estland bezog für rund 140 000
gleichfalls das meiste aus D e u t s c h l a n d ,  Litaue .

eine Kleinigkeit. Die in den baltischen - ‘ ^
hauptsächlich verbreiteten F a h r r a d m a r k e n



1. Dezember 1928 O S T S E E - H A N D E L 17

Brennabor, Seidel & Naumann, Wanderer, Opel, 
Mars (Deutchland), Humber, Sport, Triumph, DSA 
(England),  Husqvarna (Schweden).

D e r  b a l t i s c h e  I m p o r t  v o n  S c h r e i b m a s c h i 
n e n  h a t  im  J a h r e  1927 f o l g e n d e  Z a h l e n  e r g e b e n :  
L e 1 1 1 a n d 14 327 kg für 234 86 L Lat

davon  aus D eutsch land  7 352 „
davon aus USA 5 713 „

E s t l a n d  4 496 •„
davon  aus USA 2 432 „
davon aus D eu tsch land  1 461 „

L i t a u e n  6 800 „
d avon  aus D eu tsch lan d  6 700 ,,

102 885 „
101447 „
49 740 E.-Kr. 
27 688 „
15 742 „

152 800 Lit 
146 200 „

Während also in Litauen die Erzeugnisse der 
deutschen Schreibmaschinenindustrie so gut wie 
allein vertreten sind, diese Industrie in Lettland 
etwas über die Hälfte des Imports bestreitet, tritt 
sie in Estland vor Nordamerika zurück. Von 
Schreibmaschinenmarken sind zu erwähnen M er
cedes, Continental, Ideal, Stoewer, Piccola Urania, 
Adler, Erika, Mignon (Deutschland), Royal, Smith, 
Underwood, Corona, Remington (Amerika). Der 
noch vor einigen Jahren florierende Umbau von 
Schreibmaschinen hat in Riga, Reval, Kowno m erk
lich nachgelassen, nachdem die großen Fabriken 
im Auslande bereitwilligst die einzelnen n a t i o 
n a l e n  A l p h a b e t e  (lettisch, estnisch, litauisch) 
berücksichtigen. Neuerdings liefert das Ausland

auch Tastatur mit hebräischem Alphabet, während 
die Nachfrage nach russischen Schreibmaschinen 
naturgemäß stark zurückgegangen ist.

Von N ä h m a s c h i n e n  importierte: 
L e t t l a n d  275 847 kg für 1 265 683 Lat

davon aus USA 199 501 „ „ 923 908 „
davon  aus D eu tsch land  59 9<>7 „ „ 279 986 „
davon aus S ch w ed en  12 426 „ „ 46 994 „

E s t l a n d  246938 „ „ 859582 E.-K.
davon  aus USA bei w e ite m  das m eis te  und nur etw a  
den zeh n ten  T eil aus D eu tsch lan d

L i t a u e n  222 900 kg für 1 969 600 Lit
davon aus USA 192 900 1 738 000 

218 600davon  aus D eu tsch lan d  28^00 „
Wie seit Jahrzehnten, so . behauptet auch 

jetzt die amerikanische Fabrik Singer den 
baltischen Nähmaschinenmarkt. Wohl sind von 
deutschen Marken Pfaff, Kayser, Seidel & N a u 
mann, Stoewer, Dürrkopp, Excella, Viktoria, von 
schwedischen Husqvarna vertreten, jedoch liefert 
absolut und relativ Amerika das meiste. Ob es der 
nichtamerikanischen, insonderheit der deutschen In 
dustrie, in absehbarer Zeit gelingen wird, das Sin- 
gersche Monopol zu verdrängen, ist durchaus f rag 
lich. Dagegen sprechen die vorerwähnten Zahlen 
dafür, daß die amerikanische Schreibmaschinen- 
industrie hier im Baltikum schon manche alte Stel
lung hat aufgeben müssen.

Danzig und Gdingen.
Von D r .  C. P o r a l l a ,  Berlin.

Wenngleich noch einige Wochen bis zum Ende 
1928 fehlen, so läßt sich doch schon ein einiger-, 
inaßen abgerundetes Bild von Danzigs Entwicklung 
im laufenden Jahr entwerfen. Aehnlich wie im V or
jahre stand das Wirtschaftsleben Danzigs unter 
wechselnden Konjunktureinflüssen, die zwar die wei
tere Konsolidierung der wirtschaftlichen Verhält
nisse der Freien Stadt nicht aufhalten konnten, 
aber doch verlangsamten. Anzeichen für die ta t 
sächlich fortschreitende Stabilisierung lassen sich 
aus der rückgängigen Bewegung der Arbeitslosen
ziffer im Zusammenhang mit dem besseren B e
schäftigungsstand einiger Industriezweige, ferner in 
der erhöhten Arbeitsleistung des Danziiger Hafens 
Und in der Beibehaltung des Diskontsatzes der 
Bank von Danzig in unveränderter Höhe seit Mitte
1927 erkennen. Eine Belebung des Handelsverkehrs 
werden des weiteren die am 1. November d. Js. 
in Kraft getretenen ,;durchgerechneten Tarife“ im 
Verkehr mit Polen bringen. Die tarifarische Gleich
stellung des Freistaatgebietes mit Polen war b e 
kanntlich seit langem eine dringliche Forderung 
. er Danziger Wirtschaft. Sie stellt sich allerdings 
ln \hrer derzeitigen Form noch keineswegs als die 
erwünschte vollkommene Gleichstellung dar;  von 
einer solchen wird man erst sprechen können, wenn 

°len auch seine sämtlichen A u s n a h m e t a r i f e  
U, Danzig ausdehnt, was bis jetzt noch nicht ge-

en e*ne fühlbare Entlastung der D a n 
a e r  Wirtschaft kann aber auch schon die derzei- 

Regelung angesehen werden, wenn auch die 
. e v o r z u g u n g  G d i n g e n s  seitens Polens — 

b e s t^ 111̂  ĉ em Gebiete der Tarifpolitik — fort- 
q  Die Benachteiligung Danzigs gegenüber

lngen wird aber, wie wir weiter unten sehen

werden, bis zu einem gewissen Grade vorerst noch 
kompensiert durch zahlreiche Mängel und Unzu
länglichkeiten in diesem polnischen Hafen, die in 
dem derzeitigen Stadium der Bauarbeiten zu suchen 
sind und die den Gdingener Hafen in vieler Hinsicht 
für den Warenverkehr noch ungeeignet erscheinen 
lassen.

Betrachten wir zunächst die jüngste Entwick
lung des Warenverkehrs im D a n z i g e r  H a f e n ,  
so läßt sich im Laufe der ersten drei Quartale 1928 
eine weitere Steigerung der K o h l e n u m s c h l a g s  
beobachten. Betrug die Kohlenausfuhr über Danzig 
im Januar 1928 noch 417 000 to, so konnte sie 
nach zeitweiligen Rückgängen im Februar und März 
dieses Jahres — im September eine Ziffer von 
rund 513 000 to erreichen. Die Schiffsbeladeanlagen 
für Kohlen werden noch immer weiter ausgebaut 
und vervollkommnet und zielen auf eine weitgehende 
Mechanisierung des Kohlenumschlags hin. Die 
neuen Anlagen, die von der Firma Pohlig A. G., 
Köln, und „B am ag“ , Berlin, gebaut werden, sollen 

. eine beschleunigte Beladung selbst der g r ö ß t e n  
S c h i f f e  ermöglichen, die den Danziger Hafen bis
her mangels geeigneter Verladeeinrichtungen nicht 
angelaufen haben. Die Steigerung der Leistungs
fähigkeit der Umschlagsanlagen wird — wie e r 
wartet wird — einen weiteren Aufschwung des K o h 
lenexports mit sich bringen.

Jm Gegensatz zu den relativ günstigen Entwick
lungsmöglichkeiten der Kohlenausfuhr sind die Aus
sichten des H o l z e x p o r t s  keineswegs rosig. Das 
Jahr 1928 steht im Zeichen eines erheblichen E x 
portrückganges dieses für Danzig so wichtigen Aus
fuhrartikels. Die Holzausfuhr zeigte im Januar 1928 
noch eine Ziffer von 97 300 to und hat sich — nach
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vorübergehender Steigerung auf über 107 000 to in 
den Monaten März und April — bis Ende Sep
tember 1928 auf rund 50 000 to verringert. Die 
rückläufige Tendenz der Danziger Holzausfuhr tritt 
noch deutlicher hervor, wenn man sich vergegenwär
tigt, daß der seewärtige Holzexport über Danzig
— und zwar der ersten drei Vierteljahre 1927 — 
1,3 Mill. to betrug, in dem gleichen Zeitraum 
1928 dagegen u m  r u n d  5 6 6  0 0 0  t o  auf 741000 to 
g e s u n k e n  ist. Der Danziger Holzhandel macht 
seit längerer Zeit eine Krise durch, deren Ursache 
nicht im Warenmangel,  sondern in der A u f n a h 
m e f ä h i g k e i t  d e r  A b s a t z g e b i e t e  zu suchen 
ist. England als wichtigster Abnehmer hat sich vom 
polnischen Holz immer mehr frei gemacht und deckt 
seinen Bedarf in der Hauptsache in Finnland, 
Schweden und teilweise in Rußland ein, wodurch 
die russisches Holz umschlagenden b a l t i s c h e n  
Häfen zu einer immer fühlbarer werdenden Konkur
renz Danzigs werden. Die Geschäfte Danzigs mit 
Frankreich, Belgien und Holland können den V er
lust des großen englischen Marktes keinesfalls aus- 
gleichen, ebensowenig das Holzgeschäft mit 
Deutschland, das sich in der Flauptsache über die 
trockene Grenze abwickelt. Insofern dürfte auch ein 
künftiger deutsch-polnischer Handelsvertrag nicht 
ohne weiteres eine Belebung des Danziger Holz
handels bringen, wenn auch Danzig hofft, von 
Deutschland nicht ganz ausgeschaltet zu werden.

Eine gewisse Belebung hat der G e t r e i d e 
h a n d e l  im laufenden Jahr aufzuweisen, der — im 
Gegensatz zu Vorkriegszeiten — nicht mehr auf 
der Ausfuhr, sondern auf der E i n f u h r  beruht. 
Polen ist mit seiner vorjährigen Ernte  nicht aus
gekommen und war daher gezwungen, größere P a r 
tien Getreide aus dem Auslande zu beziehen. Danzig 
ist durch seine modernen Silos und Hafenanlagen 
für die Getreideeinfuhr besonders geeignet. Ein 
besonderer Vorteil für Danzig ist ferner, daß sein 
Hafen neuerdings durch eine regelmäßige Schiff
fahrtslinie mit Südamerika verbunden ist. Das am e
rikanische Getreide kann nun unter Umgehung an 
derer Häfen von Polen auf direktem Wege über 
Danzig bezogen werden. Eine größere Rolle in 
der seewärtigen Einfuhr spielt jedoch nur Weizen, 
während als Hauptlieferant von Roggen Deutsch
land in die Erscheinung tritt.

Auch der Import von P o s p h a t e n ,  E r z e n  
u n d  E i s e n s c h r o t t  über Danzig zeigt eine stei
gende Entwicklung. Der Schrottimport gehört noch 
zu den jüngsten Einfuhrzweigen. Die Umschlags
einrichtungen für diesen Artikel sind allerdings noch 
ziemlich' unzulänglich, wodurch naturgemäß seine 
Einfuhr gehemmt ist. Es  fehlt für den Schrottum'-*. 
schlag namentlich an Kränen. Auch für K u n s t 
d ü n g e r  i n  S ä c k e n  mangelt es im Danziger 
Hafen noch an bequemen Umschlagseinrichtungen. 
Dasselbe bezieht sich auch auf den über Danzig 
exportierten Z e m e n t .  Um diese Mängel abzustel
len, plant der Hafenausschuß, an den weiteren Aus
bau des Danziger Flafens heranzutreten. Die dies
bezüglichen Projekte konzentrieren sich in der 
Hauptsache auf die Schaffung neuer Läger und E in 
richtungen für den Stückgutverkehr, was entweder 
durch den Bau eines neuen Beckens oder durch 
einen entsprechenden Ausbau der vorhandenen Ufer- 
strecken geschehen soll. Entscheidend für die Wahl

des einen oder anderen Projektes wird wohl die 
finanzielle Seite sein.

Die G d i n g e r K o n k u r r e n z  ist für den D a n 
ziger Hafen namentlich in der Kohlenausfuhr fühl
bar. Der Gdinger Hafen ist und bleibt zunächst 
noch ein ausgesprochener Kohlenhafen, und zwar 
für E x p o r t k o h l e ,  nicht aber für Bunkerkohle. 
Bisher hat nur ein einziger Dampfer in Gdingen 
gebunkert, wobei sich die bestehenden Einrichtun
gen hierfür noch völlig unzulänglich erwiesen haben. 
Erst nach Beendigung des Baus des Wellenbrechers 
und Verbindung dieses mit der Kohlenmole werden 
entsprechende Einrichtungen und Anlegeplätze an 
sechs Stellen für Bunkerzwecke geschaffen. Eine 
besondere Bunkerkohlenstation ist am „Place Skar- 
bowy“ vorgesehen. Aber auch die K o h l e n a u s 
f u h r  wird infolge beschränkter Umschlägseinrich- 
tungen und mangelnder Leistungsfähigkeit der 
Eisenbahnstation Gdingen die sprunghafte Entwick- 
nicht mehr fortsetzen können. Die künftige Steige
rung der Kohlenausfuhr über Gdingen dürfte auch 
verlangsamt werden durch Schwierigkeiten in der 
F i e r a n s c h a f f u n g  größerer K o h l e n t r a n s 
p o r t e  durch die Eisenbahn, solange nicht durch 
die Fertigstellung der großen Kohlenmagistrale Ost- 
Oberschlesien—Gdingen das Transportproblem in 
befriedigender Weise gelöst wird. Gerade in den 
letzten Wochen hat sich wieder einmal deutlich g e 
zeigt, daß vor Inbetriebnahme der im Bau befind
lichen Linie Bromberg—Gdingen von einer konkur
renzmäßigen Ableitung der Kohlentransporte nach 
Gdingen nicht die Rede sein kann. Dagegen würde 
nach Schaffung dieser Voraussetzungen der Gdin- 
gener Hafen sehr bald imstande sein, die derzeitige 
Monatsziffer von etwa 130 000 to Kohlen mehr als 
zu verdoppeln.

Im übrigen hat der S e e v e r k e h r  i n  G d i n 
g e n  während der drei letzten Monate nach den 
sprungweisen Fortschritten der vorangegangenen 
Zeit einen S t i l l s t a n d  e r r e i c h t .  Dieser ist ver
ursacht durch den erheblichen Rückgang der Reis- 
und Thomasmehleinfuhr. Bis zu einem gewissen 
Grade ist die Stagnation im Oktober auch auf den 
Plafenarbeiterstreik zurückzuführen. Es wird jedoch 
mit einer Wiederbelebung der Kohlenausfuhr ge
rechnet, nachdem numehr ein vierter K o h l e n k o n z e r n  
mit der polnischen Regierung einen Vertrag über 
die Pachtung von Gelände im Gdingener Hafen u n d  
Errichtung von Umschlagsanlagen geschlossen hat. 
Bis Mitte nächsten Jahres wird durch diese Verträge 
eine monatliche Kohlenausfuhr von rund 300 000 to 
für den Hafen Gdingen garantiert. Für andere 
Ein- und Ausfuhrwaren ist Gdingen gegenüber D an
zig noch nicht wettbewerbsfähig. So fehlt es bei
spielsweise an entsprechenden Magazinen, um den 
Export von Z u c k e r  und Z e m e n t  im g r ö ß e r e n  
Umfange zu betreiben. Polnisches S a l z  soll vor
erst nur in kleineren Ladungen von 100 bis 200 to 
über Gdingen gehen. Auch die H o l z a u s f u h r  
über Gdingen ist infolge Fehlens entsprechen e 
Einrichtungen noch nicht entwicklungsfähig. L11 _ 
Einfuhr von S t ü c k g ü t e r n  ist ganz minimal. De 
Warenimport erstreckt sich im übrigen vornehm ic 
auf Reis, Düngemittel und Erze. An R e i s  wur e 
in diesem Jahre über 60 000 to importiert.
T h o  m a s m e h 1 e i n f u h r bezifferte sich auf e 
50 000 to. Der Bezug anderer Düngemittel kom
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jedoch nicht in Frage. Salpeter wird z. B. wegen 
Mangel an den benötigten Magazinen in Gdingen 
über den Danziger Hafen importiert. Schwe
dische E r z e  sind versuchsweise über Gdingen g e 
leitet worden. Hierbei hat sich ebenfalls gezeigt, 
daß sich der Bezug über Gdingen nicht lohnt. 
Auch der H e r i n g s b e z u g  über Gdingen stößt 
noch auf Schwierigkeiten, wenn auch schon größere 
Mengen laufend importiert werden. Bei diesem A r
tikel dürften jedoch die noch vorhandenen U nzu
länglichkeiten leichter und rascher sich beheben 
lassen als bei den anderen erwähnten W arenkate
gorien.

Wie man aus diesen wenigen Beispielen ersehen 
kann, macht Polen auf allen erdenklichen Gebieten

der seewärtigen Wareneinfuhr und -ausfuhr ange
strengte Versuche, sich (nach den vorhandenen 
Möglichkeiten) schon jetzt des Hafens von Gdin
gen zu bedienen. Wenn sich dies auch heute noch 
in den meisten Fällen nicht erreichen läßt, so ist 
es doch nur eine Frage der Zeit. Die Gefahr für 
Danzig, aus dem polnischen Warenverkehr mehr 
und mehr ausgeschaltet zu werden, wird jedenfalls 
von Monat zu Monat akuter. Wie es den Anschein 
hat, ist sich Danzig der wachsenden und gefähr- 
fährlichen Konkurrenz durch Gdingen bewußt. Die 
Danziger Wirtschaft zeigt denn auch in den letzten 
Monaten eine bemerkenswerte Aktivität, den Anteil 
Danzigs am polnischen Außenhandel sich zu e r
halten und seine Vermittlerrolle in Polens seewär
tigen Außenhandel zu festigen .

Die bedeutendsten Industrien Dänemarks.
(Aus „Danish Foreign Office Journal.)

Vom geographischen Gesichtspunkt aus b e 
trachtet, ist Dänemark ein ebenes Land mit guten 
natürlichen Bedingungen für die Landwirtschaft, 
einem Gewerbe, das, wie bekannt, eine solche Be
deutung erlangt hat, daß Dänemark in den meisten 
Staaten als ein Ackerbau treibendes Land angesehen 
wird, dessen Bevölkerung zum größten Teil mit der 
Produktion von Butter, Speck und Eiern den Le
bensunterhalt verdient.

Im Export nehmen diese Produkte vor allen 
ändern die erste Stelle ein, aber eingehendere Be
obachtungen der Wirtschaft des Staates lassen ohne 
Zweifel erkennen, daß Dänemark auch sehr gut als 
ein Industriestaat angesehen werden kann.

Kürzlich angestellte wirtschaftliche Untersu
chungen haben ergeben, daß der jährliche Gesamt
wert des Ertrages der Industrie und des Handwerks 
rund 1300 Millionen Kronen beträgt, das ist beinahe 
ebenso viel wie der Ertragswert der Landwirtschaft.

Die industriellen Erzeugnisse des Landes 
Werden zum größten Teil im Lande selbst abgesetzt; 
so werden in der Tat 70% der inländischen N ach
frage durch die einheimische Industrie befriedigt; 
daneben ist aber auch der industrielle Export von 
nicht geringer Bedeutung. Die Steigerung des E x 
ports von industriellen Erzeugnissen war in den 
letzten Jahrzehnten ganz bedeutend, so ist die Ge
samtsumme von 17 Millionen Kronen im Jahre

.Dt auf 272 Millionen Kronen im Jahre 1927 g e 
stiegen.
i Der Export umfaßt eine große. Anzahl Bran- 

en der Industrie, aber nur wenige Branchen sind 
n größerem Ausmaße an der Ausfuhr beteiligt. So 
urden z. B. im Jahre 1927 Maschinen, Instrum
ente und Automobile im Werte von 67 Millionen 
r° nen ausgeführt, Schiffe im Wert von 29 Millio-

11 n\ tm,•anz^ c l̂e Oele für 28 Millionen, Zement für 
wo 1 “ honen und verschiedene Eisen- und MetalL- 
Waren für 21 Millionen Kronen, 
könn Ĉ G w ü t i g s t e n  industriellen Exportartikel 
Sova-f an&esehen. werden: Schiffe, Automobile, 
Faßrl° ’ , °kusnußöl und andere pflanzliche Oele, 
Und au, en> Kryolit, Zement, Porzellan, silberne 
reima lvamSCh versilberte Waren, Federn, Molke- 
TrorVo lmen> ^  aschmaschinen, Zementmaschinen, 

napparate, elektr. Spezialapparate, Diesel

motoren, Kabel, ferner Bier, kondensierte Milch, 
Büchsenfleisch, Käselab und Butterfarbe.

Aus dieser Zusammenstellung ist zu ersehen, 
daß Schwerindustrie in Dänemark nicht ansässig 
ist, was leicht verständlich ist, wenn man in B e
tracht zieht, daß in Dänemark weder Kohlen, Oel 
noch Eisen oder andere Metalle gewonnen werden.* 
Die Produktion für den Export und für den einhei
mischen Verbrauch umfaßt zum größten Teil F e r 
tigfabrikate, die aus Rohprodukten des eigenen 
Landes hergestellt werden. Die Fabrikation der 
vielen verschiedenen Arten technischer Artikel 
konnte nur möglich gemacht werden durch die 
außerordentliche Fertigkeit, die die dänischen T ech 
niker sich angeeignet hatten.

Neben der Exportfabrikation besteht eine A n 
zahl von großen industriellen Unternehmungen, die 
fast ausschließlich für den inländischen Markt a r 
beiten. Dazu gehören die Zuckerfabriken, die 
Brauereien, die Tabakfabriken, die Spirituosen
werke, Hefefabriken, Margarinefabriken und schließ
lich Ziegeleien und Streichholzfabriken.

Unter anderen bedeutenden Industrieprodukten 
des Landes können noch erwähnt w erden : Mehl, 
Schokolade und Konfitüren, Textilwaren, Papier, 
Leder, Schuhwaren, Seife, Leim, Glas und D ünge
mittel.

Die Entwicklung der dänischen Fabriken hatte 
natürlich eine große Steigerung der Anzahl der b e 
schäftigten Arbeiter zur Folge, die jetzt beinahe 
30% der Bevölkerung umfaßt;  und damit fast die 
Zahl der in der Landwirtschaft arbeitenden Bevölke
rung erreicht hat. Es stehen sich jetzt die Zahlen 
942 000 für die Industrie und 990 000 für die L and
wirtschaft gegenüber.

Die dänische Industrie, die ohne Frage auf 
einer gesunden und sicheren Grundlage ruht, -wird 
sich zweifellos auch weiterhin entwickeln und ver
größern. Es kann nicht nur eine fortschreitende 
Industriealisierung der Landwirtschaft erwartet 
werden, sondern auch eine umfassendere N utzbar
machung der natürlichen Hilfsmittel des Landes, die 
bisher noch nicht zu ihrer größten Leistungsfähig
keit entwickelt worden sind und die für den Auf
bau der industriellen Tätigkeit  von weittragender 
Bedeutung sind.
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" " ß ^ b e i t e ^ v o m  V erkehrsbüro der Industrie- und H and elskam m er zu  Stettin.

a) Deutsche Tarife.
Durchfuhr-Ausnahmetarif S. D. 2 (Verkehr Deutsche

Seehäfen—Schweiz und umgekehrt). Mit Gültigkeit vom 
15. N ovem ber  1928 w urde  bei A bteilung 16, V hin ter R e is 
grieß  „R e isbackm eh l“ eingefügt.

In N r. 22 des „O stsee -H an d e l“ gaben  w ir bekannt, daß 
für S endungen  zwischen Italien und den  deutschen  Seehäfen 
w iderruflich und längstens bis zum 30. N ovem ber 19‘28 
noch die F rach tsä tze  d e r  Abteilung 1 des S. D. 2 vom 
1. April 1928 gelten. Die G ültigkeitsdauer w urde  nunm ehr 
bis zum 31. D ezem b er  ds. Js. einschließlich verlängert.

Durchfuhr-Ausnahmetarif S. D. 4 (Verkehr Deutsche
Seehäfen—Oesterreich bzw. Donauumschlagstellen und um
gekehrt). M it G ü lt igke it  vom  15. N o v e m b e r  1928 w u rd e  m 
Abteilung 11 „ R e is b a c k m e h l“ a u fg e n o m m e n .

Durchfuhr-Ausnahmetarif S. D. 5 (Verkehr Deutsche
Seehäfen—Polen und umgekehrt). Mit G ültigkeit vom 12. 
N ovem ber 1928 w urden  die Tarifstellen  für Z inkblech in 
Abteilung 80 II und  im  Abschnitt F  „B esondere  F ra c h t 
e rm ä ß ig u n g en “ Abteilung C, w ie folgt neu  g e faß t .

„Z in k b le c h e ,  Z in k sch e ib en  u n d  Z in k p la t te n ,  g e w a lz t ,  auch  
g e lo c h t“ .

D e r  bisherige Zusatz „nu r  in der  R ich tung  nach  den 
deutschen  S eehäfen“ bleibt auch w eiterh in  bestehen.

A m  15.' N o v e m b e r  1928 Avurde bei A b te ilung  37, I I I  
h in te r  R e is g r ie ß  „ R e i s b a c k m e h l“ n a c h g e t ra g e n .

Mit G ültigkeit vom 19. N ovem ber  1928 w urden  die 
F rach tsä tze  de r  Abteilung 42 für K a lz iu m k a rb id  zw ischen 
den  im S. D. 5 genann ten  S e e h a fe n s ta t io n e n  und Sosnitza / 
N ensa G renze erm äßig t.  Die F rach tsä tze  zwischen Stettin 
und S osn itza /N ensa  G renze w urden  in  vorgenannter  A bte i
lung in  d e r  10-t-Klasse von 1.94 in  1.41, und in  der  H a u p t 
klasse von 1.66 in  1.20 R e ic h s m a rk  geändert.

Am 22. N o v em b er  1928 w urde  S te ttin -G rabow  in den  
G eltungsbereich  der  Abteilung B des Abschnittes F „ B e 
sondere  F rach te rm ä ß ig u n g e n “ aufgenom m en. D er  F ra c h t 
satz b e träg t  von S te tt in -G rabow  nach Sosn itzä /N ensa  G renze 
in d e r  H au p tk lasse  64 Rpf.

Mit G ültigkeit vom 26. N ovem ber  ds. Js.  w urden  die 
b isherigen  F rach tsä tze  für H ülsenfrüch te  der  Abteilung 54 
für sämtliche im  T arif  genann ten  Seehafensta tionen  b e d e u 
tend erm äßig t.  Die F rach tsä tze  können  beim  V erkeh rsbü ro  
der  Industrie- und  H an d e lsk am m er zu S tettin  e rfrag t w erden .

Durchfuhr-Ausnahmetarif S. D. 6 (Verkehr Deutschs  
Seehäfen— Deutsch-Tschechcslowakische Grenzü e .ga -gsb , hn- 
höfe und umgekehrt). A m  15. N ovem ber  1928 w urde  bei 
Abteilung 10 hin ter R eisgrieß  „R eisbackm eh l“ aufgenom m en.

Reichsbahn-Gütertarif, Teil II, Ausnrhme a-if 6 f  für 
oberschlesische Steinkohlen usw. nach dem Ostseeküsten
gebiet. Mit G ültigkeit vom 1. D ezem ber  1928 tre ten  im A us
nahm etarif  6 f fo lgende A enderungen  e in :

Die A bgrenzung  des G eltungsbereichs ist wie folgt zu 
fassen: „nach  den B ahnhöfen : an und nördlich der  Linie: 
D eutsch  Briesen -—• N eustettin  — G ram enz, Schivelbein 
S ta rga rd  (Pom.) — Stettin — Pasew alk  N eub randenburg  
G üstrow  — Bad Kleinen — Lübeck  (ausschließlich) e in 
schließlich der  A bzw eigungen R uhnow  — H en k en h ag en  b.

U ch tdorf  . ..
Ruhnow , Stettin ~  W elso w .B ruchhagen  und 1 a s e w a l '

Prenzlau  einschl. Prenzlau  V ors tad t“ .
Im  Verzeichnis der  E m pfangsbahnhöfe  sind un te r  a) 

nachzu tragen : H en k en h ag en  b. Ruhnow , Radensfelde  und
W angerin , zu streichen ist T scheb ia tkow  (N am ensänderung).

Im  Abschnitt I I I  A nw endungsbed ingungen  erhält die 
le tzte Zeile der  Ziffer 5 folgende neue F assung : „einschl. 
d e r  A bzw eigungen  R uhnow  — H enkenhagen  b. Ruhnow ,

U chtdorf und Pasew alk  — PrenzlauStettin yv- e lsow -B ruchhagen
einschl. P renzlau  V o rs tad t“ .

Reichsbahn-Gütertarif, Teil II, Ausn?hmetarif 6 g für 
niederschlesische Steinkohle nach dem Ostseeküstengebie .
M it G ü lt ig k e it  vom  1. D e z e m b e r  1928 ab  w ird  de i  G e ltungs  
bereich  des A usnahm etarifs  6 g wie folgt geände rt :

D ie A bgrenzung  des Geltungsbereichs ist wie folgt 
zu fassen:

„nach  den B ahnhöfen: 
an und nördlich der  Linie:

D eutsch  Briesen — N eustett in  — G ram enz — Schivelbem
— S ta rg a rd  (Pom.) — Stettin — Pasew alk  — N e u b ra n d e n 
b u rg  *■— G üstrow  — Bad Kleinen — Lübeck  (ausschließ 
lieh) einschließlich de r  A bzw eigungen  R uhnow  — H enken-

U chtdorf________  j
hagen  b. Ruhnow , S tettin  \ve lsow -B ruchhagen

Pasew alk  — Prenzlau  einschl. P renzlau V o rs tad t“ .
Im  V erzeichnis de r  E m p fangsbahnhö fe  sind unter aj 

n a c h z u tra g e n :
H e n k en h ag en  b. R uhnow , W angerin .

b) Ausländische Tarife.
Nordisch-Italienischer Güterverkehr ü ’ er Deutschland'' 

Schweiz und Deutschland—Oestcrreich. V orgenann te r  l a n  
vom  1. April 1926 w ird  mit G ültigkeit vom 1. J a n u a r  U -  
nebst N ach trag  I aufgehoben  und durch  eine N e u a u s g a o  

ersetzt. _ .
Güterverkehr Polen—Levante. H öchstw ahrschein«?

w ird  am  1. J a n u a r  1929 ein d irek te r  T arif  für den y erK5 
Po len—Levante, w elcher aus dem  Teil I (Allgemeine 
Stim m ungen)  u n d  d e m  T eil  II (T a r i fb e s t im m u n g e n  u n d  I 
sätze) besteht, herausgegeben .

Sieuerkalender für den Monat Dezember 1928.
Von Rechtsanwalt Dr.

5. Dezember:
Abführung der im Monat November ein
behaltenen Lohnabzugsbeträge, _ soweit 
die Abführung nicht schon bis zum
20. November 19gS erfolgen mußte. 
Gleichzeitig Abgabe einer Erklärung 
über den Gesamtbetrag der im Monat 
November 1928 einbehaltenen Beträge.

15. Dezember:
1. Zahlung der Lohnsummensteuer für den 

Monat November 1928, soweit nicht 
Sondervorschriften bestehen. In Stettin

D e l b r ü c k ,  Stettin.
ist diese Zahlung erst am 20. D e z e m b e r  
fällig.

2. Zahlung der Grundvermögenssteuer tu r 
alle nicht land- oder f o r s t w i r t s c h a f t l i c h

genutzten Grundstücke.
3. Zahlung der Hauszinssteuer für den Mo

nat Dezember 1928.
20. Dezember:

1. Zahlung d. Lohnsummensteuer i n  Stettin-
2. Abführung der in der Zeit vom 1. bis 

15. Dezember 1928 einbehaltenen Lonn- 
abzugsbeträge, soweit sie für den ganzen 
Betrieb 200 Reichsmark übersteigen.
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Wirtschaftliche Nachrichten
Schweden.

Leichte Besserung für nordisches Holz auf dem Lon
doner Holzmarkt. Auf dem  Londoner H o lzm ark t  w ar  die 
S tim m ung diesmal etwas lebhafte r  und gelöschte  W are  be- 
gegnete  a llgem einer N achfrage. F loorings blieben dagegen  
unbeachtet, da  das A ngebot zu reichlich w ar  und  die V e r 
k äu fe r  sich genötig t sahen, sich mit äu ß ers t  n iedrigen  Preisen  
zufrieden zu geben, um überhaupt ih re  L äger los zu w erden. 
Auf dem  L okom ark t konnte  m an kaufen : K em i 4x?  unsorted  
yellow zu 22 Lstrs. 5 sh., dito 4x9  zu 26 Lstrs., N ystad  2x5 
unsorted  yellow zu 16 Lstns. 5 sh. —

Die Fobgeschäfte  w aren  begrenzt, da  die angebo tene  
W are  zum g röß ten  Teil aus u n gangbaren  A bm essungen z u 
sam m engeste llt  war. D e r  C ifm arkt w ar  dagegen  recht le b 
haft. In linerparcels aus Sundsvall und Südschw eden  sind 
gute  G eschäfte gem acht w orden. F ü r  w hitew ood  sind die 
Preise  du rchw eg  schwach. Finnische 7-zöllige sollen nach  
Schottland verkauft w orden  sein zum Preise von 11 Lstrs. 
15 sh. Die E x p o r teu re  bieten an saw n laths und slating 
battens zu n iedrigen  Preisen in der E rw ar tu n g ,  ihre L a g e r 
bestände noch vor dem  W inter räum en  zu können.

Die schwedischen und finnländischen Holzverkäufe. 
Zufolge „G. H . & S. T . “ erreichten die H o lzverkäu fe  für 
die H erbs tverschiffungen seitens Schw edens am  15. N o 
vem ber e tw a 990 000 S tandards  und seitens F innlands 
1090 000 S tandards . Von den G eschäften der le tz ten  W oche 
in gesäg te r  W are  entfiel der  H auptte il  auf das Festland , wo 
w iederum  F rank re ich  und Spanien an erster Stelle standen. 
D e r  V erbrauch  in diesen zwei Ländern  ist in s tänd iger 
Zunahm e begriffen.

Bewilligte Reedereidarlehen. N ach  einer (TT)-M eldung 
aus S tockholm  an „Sydsv. D ag b l .“ hat die schw edische 
R eg ierung  je tzt fo lgende R eedere idar lehen  bew illig t: an
Stockholm s rederiak tiebo lag  Svea 600 000 Kr., Svenska 
A m erika-M exikolin jen  1 Mül. Kr., R ederiak tiebo lage t T rans-  
atlantic 300 000 Kr., R ederiak tiebo lage t T ranspacL ic  150 000 
Kr., R ederiak tiebo lage t R eu t 350 000 Kr.

E in  Gesuch d e r  R ederiak tiebo lage t N brds t jä rnan  w urde  
zurückgezogen  und ein w eiteres Gesuch der  R e d e r ia k t ie 
bolaget T ransoil abgelehnt.

Der Streichholztrust strebt auch das rumänische Mcnopol 
an und hat bereits  für den  Fall der  U eb erg ab e  des M ono
pols eine Anleihe in Aussicht gestellt.

Erweiterung der Zellulasefabrik Wifstavarf. Die L e i
tung von W ifstavarfs ak tiebo lag  hat zufolge „S tockholm s 
D ag b lad “ beschlossen, die Sulfatfabrik  der  Gesellschaft auf 
die doppelte  Leistungsfähigkeit auszubauen, so daß  die J a h 
resproduktion  etwa 50 bis 60 000 T onnen  erreichen w ürde, 
^ i e  neuen  A nlagen w erden  vermutlich E n d e  1929 fe r t ig 
gestellt sein.

Norwegen.
Die Fischausfuhr für die Zeit vom 1. J a n u a r  bis 31. 

August d. Js. ist auf 131,0 Mill. K ronen gegen  121,9 Mill. 
Kronen im gleichen Z eitraum  des V orjahres  berechnet w o r 
den; für das J a h r  1928 erg ib t sich also ein M ehr von 9,1 
Mill. D e r  A usfuhrw ert ist ab e r  ger inge r  als in den  e n t 
sprechenden Zeitabschnitten  1926 (461,8 Mill.) und 1925 (190,5 
Mall.). E ine nähere  B etrach tung  der  Ausfuhr der  einzelnen 
t 'ischprodukte  dem  W erte  nach  ergibt, daß  eine S t e i g e -  
r .ü n g bei de r  A usfuhr von F r i s c h f i s c h e n  u n d  T r a n  
ein R ück g an g  a b e r  bei K onserven und F ischm ehl zu b e o b 
achten ist. — D ie g ro ß e  A usfuhr von Frischfischen  hat 

ereits ein A nziehen d e r  Preise  für diese W are  im In lande 
Dewirkt.
, Die große Fischgefrieranlage in H onn ingsvaag  (südlich
} ..Nordkaps) gerie t im  F rü h ja h r  in K onkurs. Die deutsch- 

ruandische Im portgese llschaft „Z  i 1 v e r s m i t & P i n  t o “ - 
a m burg—R o tte rd am  zeigte eine Zeit lang  In teresse  für 

E rw e rb  de r  Anlage. J e tz t  ist die G efrie ran lage  w ieder im 
^ etriebe und zw ar  w erden  die Fische von de r  B ergenske  

arnPskibsselskap und d e r  N ordenfje ldske  D am psk ibsse lskap
3 mit K ühlan lage  versehenen D am pfern  von Vadsö nach  

^ a m burg gebrach t.  Falls erforderlich, sollen auch die bei- 
UrH and eren auf d ieser R oute  fah renden  D am pfe r  mit Kiihl-

G efrieran lage versehen  w erden .
£  Geschäftsabschluß der Norsk Hydro. W ie „Sydsv. 
ab m e^det, w urde  auf de r  am  9. N ovem ber in N o todden  

gehaltenen G.-V. der  N orsk  H y d ro  der  R eingew inn mit

1 313 730 Kr. bekann tgegeben . N ach dem  V orschläge der 
V erw altung  w u rd e  beschlossen, auf die V orzugsaktien  eine 
D ividende von 14 Kr. 40 O ere und  auf die S tam m aktien  eine 
solche von 10 Kr. 80 O ere zu verteilen. D e r  V erw altung  
w urde  E n tlas tung  erteilt und  die ausscheidenden  M itglieder 
der  V erw altung  und des Aufsichtsrates w iedergew ählt.

Neue große englische Anleihe der Union Co in Oslo. 
N ach einer (TT)-M eldung  aus Oslo an  „S tockholm s D a g b la d “ 
hat die Leitung d e r  U nion Co. im Prinzip beschlossen, durch  
H am bros  B ank  eine englische Anleihe in H öhe  von 1500 000 
Lstrs. aufzunehm en. D urch  die Anleihe soll möglich g e 
m acht w erden , daß  die U eberschüsse  der  G esellschaft in 
den kom m enden  J a h re n  zur K onsolid ierung der  Gesellschaft 
V erw endung  finden können. A ußer  de r  Anleihe soll auch 
noch ein g rö ß e re r  K redit g ew ährt w erden  zur M odernisierung 
de r  Anlagen des U nternehm ens.

Dänemark.
In den drei privaten Hauptbanken sind im Laufe des 

O k tober  d ie  D arlehen  mit 44 Mill. Kr. und die A nleihen mit 
14 Mill. Kr. he run te rgegangen . D as H e ra b g e h e n  de r  D a r 
lehen  steht nam entlich  in V erb indung  mit den  infolge der 
R ekonstruk tion  der  P r i v a t b a n k e n  vorgenom m enen  A b 
schreibungen auf G uthaben. Auch die V erschiebungen auf 
den übrigen  K onten  sind zum Teil auf d ie  durch  die R e 
konstruk tion  s ta t tgefundenen  R egulie rungen  zurückzuführen . 
D e r  W echselbestand  de r  N ationa lbank  ist um  7 Mill. Kr. 
und die A nleihen auf B örsenpapie re  um  3 Mill. Kr. h e r 
un te rgegangen . Gleichzeitig ist d e r  V alu tabestand  de r  Bank 
um  6 Mill. Kr. und d e r  Obligations- und  A ktienbestand  um  
12 Mül. Kr. gestiegen. D ie im U m lauf befindliche N o te n 
m enge  ist tro tzdem  n u r  um  1 Mill. Kr. von 300,3 auf
361,3 Mill. Kr. erhöht.

Zusammenbruch einer dänischen Bank. W ie „Sydsv. 
D ag b l.“ aus K openhagen  erfährt, ha t O st-V endsyssle  Bank 
in D ronning lund  in N ord jü tland  ihre Z ah lungen  einstellen 
müssen. Auf d e r  zum  9. N ovem ber  einberufenen  a u ß e r 
ordentlichen G eneralversam m lung  soll de r  V orschlag der  L e i
tung, das U n te rnehm en  zu liquidieren, bera ten  w eirden . D as 
bereits auf 300 000 Kr. zusam m engeleg te  K apital darf  als 
verloren gelten. D ie G esam tverluste  w erd en  auf rund 80D C00 
Kr. geschätzt.  D ie D epositeng läub iger  w erden  vermutlich 
20 P rozen t ih rer  E in lagen  einbüßen.

Burmeister & Wain erweitern ihre Betriebsmittel mit 
englischem Kapital. W ie „H ande ls t idn ingen“ erfährt ,  hat 
die Leitung der  bekann ten  M aschinenfabrik  und  Schi fbauge- 
sellschaft B urm eis ter & W ain in K openhagen  je tzt beschlossen, 
von dem  ih r  durch  die G. V. erte ilten  R ech t das A k tien 
kapital um  12 Mill. Kr. o d e r  w eniger e rhöhen  zu können* 
G ebrauch  zu machen. Zunächst sollen 7 Mill. Kr. n e u e 
mittiert w erden. D a  de r  Leitung  der  dänische M ark t für 
die neuen  A ktien nicht au fnahm efäh ig  g enug  erscheint, ha t 
sie — die G enehm igung  d e r  G. V. vorausgese tz t — ein 
A ngebot der  L ondoner F irm a  I le lbcr t ,  W a g g  & Co., w elche 
die neuen  Aktien zu 105 P rozen t übernehm en will, a n g e 
nom m en. Auf die noch auss tehende  Em ission de r  übrigen  
5 Mill. Kr. erhält dieselbe F irm a das V orzugsrech t. —

Burm eister & W ain erhöh t auf diese W eise ihr A k tien 
kapita l von 23 auf vorläufig  30 Mill. Kr. W ie aus dem  
Bericht über das le tzte G eschäfts jahr  erhellt, belaufen  sich 
die Reserve- und E rneuerungsfonds  de r  Gesellschaft auf 
18,05 Mill. Kr. D e r  U eberschuß  von 1927 b e tru g  2,66 
Mill. Kr. gegen  5,10 Mill. Kr. im J a h re  zuvor. Die le tz te  
K apita lserw eiterung  geschah  anläßlich der  U eb ern ah m e  von 
K öbenhavns F lydedok  für 3 Mill. Kr.

V eranlassung zu de r  vors tehenden  E rh ö h u n g  des A k tie n 
kapita ls  m ag de r  im m er besser  w erd en d e  B eschäft igungsgrad  
bei de r  W erft und den  M aschinenfabriken  gew esen  sein. Von
1926 bis 1927 hat sich de r  A ktivposten „in A ngriff gen o m m en e  
A rbeiten“ von 5,5 auf 18 Mill. Kr. vergrößert .

D ie neuen  Aktien  w erden  auf d em  englischen M ark t 
nicht angebo ten  w erden . E s  besteh t die Absicht, sie un te r  
d e r  H and  bei den G eschäftsverb indungen  d e r  L ondoner 
F irm a unterzubringen . Zufolge „B erl ingske  T id e n d e “ sollen 
die Aktien von B urm eis ter & W ain an d e r  A m ste rdam er 
Börse notiert w erden.

Zunahme der Konkurse u :d  Abnahme der Zwangsver
steigerungen in Dänemark. W ie wir den  B ekann tm achungen  
des S tatistischen Amtes in K openhagen  en tnehm en, belief
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sich die Zahl de r  K onkurse  in D än em a rk  im vergangenen 
O k tober  auf 47 gegen  38 im  V orm onat, w äh ren d  d ie  Zahl 
d e r  G esuche um  Zw angsverg le ich  im  Berich tsm onat g e 
g enüber  dem  M onat zuvor von 16 auf 9 zu rückgegangen  sied. 
An Z w angsvers te igerungen  haben  im  vorigen M onat 201 s ta t t 
gefunden  gegen  219 im Septem ber. D avon entfielen d ie s 
mal 70 auf L and g ü te r  g eg en  78 im vorigen Monat.

Lettland.
Lettland hat am 18. November d. Js. das Fest seines  

10 jährigen Bestehens gefeiert. Mit R ücksich t auf die 
schw ierige  wirtschaftliche Lage, in der  das Land sich infolge 
de r  d iesjährigen  M ißern te  befindet, bew eg te  sich die F e ie r  
in bescheidenem  R ahm en. —•

In 10 jäh riger  Arbeit ist die W irtschaft, d ie  unter 
den K riegsereignissen  sehr schw er gelitten hatte, w ieder den 
veränderten  Zeitverhältn issen en tsprechend aufgebau t w orden . 
E s  sind gew iß  auch g ro ß e  F eh le r  gem acht w orden , die sich 
noch heute  ausw irken, ab e r  davon soll bei d ieser G elegenheit 
nicht die R ede  sein. W ir wollen heute  unserer  G enugtuung  
d a rü b e r  A usdruck geben, daß  Lettland es vers tanden  hat 
sich dem  O sten  g eg en ü b e r  durchzuse tzen  und im  Lande d .e  
s taa tserha ltenden  E lem ente , unabhäng ig  von de r  N ationalität, 
zur Arbeit am  S taa te  heranzuziehen. M öge d ie  je tzt e in g e 
schlagene R ich tung  auch für die Zukunft m aßgebend  sein, 
dann  dürfte  die glückliche W eiteren tw ick lung  des Staates  
gew ährle is te t  sein.

Außenhandel. Im  A u g u s t  be tru g  d e r  W ert der  E i n 
f u h r  31,3 Mill. Lat, de r  W ert der  A u s f u h r  26,9 Mill. Lat, 
Lm ithin der  E in fuhrüberschuß  4,4 Millionen. Im  Vergleich 
mit dem  A ugust 1927 ist d ie  E in fuh r  im  A ugust d. Js.  nicht 
unerheblich  gestiegen, (13,4 Mill.), w äh ren d  die Ausfuhr b e 
deutend  g e r in g e re  Z unahm e aufweist (4,6 Mill.). Im  August
1927 e rgab  sich ein A usfuhrüberschuß von 4,5 Mill. Lat.

Russischer Transit. R uß land  trifft in R iga  V orbere itun 
gen  für einen g roßzüg igen  U m sch lagverkeh r  w äh ren d  des 
W inters. D e r  Leiter de r  russischen ',S ow torg flo t“ in R iga 
erk lärt hierzu, daß , sowie die Schiffahrt im L en ingrader  
H afen  w egen  d e r  E isverhältn isse geschlossen  w erden  muß, 
de r  H a u p tv e rk e h r  R u ß lands  über R iga  geleite t w erden  soll. 
D iese r  V erkeh r  w ird  in d iesem  W in ter  bedeu tend  s tä rk e r  
sein, als in vergangenen  Jah ren .  So hat sich die A usfuhr 
von verarbe ite tem  H olzm ateria l verdoppelt.  F e rn e r  n im m t 
die B utterausfuhr, sowie der  E ier- und Z w iebe l-E xport s tändig  
zu. Als n eu e  E x p o r tw a re  kom m t T e e r  in F rage ,  d e r  bis 
je tzt n u r  in k le ineren Partien  ausgeführt w urde. In R iga  wird 
ein H au p tla g e r  eingerichtet, w elches 3090—3500 Tons, d. h. 
e tw a  30—35 000 F ässe r  aufnehm en kann. Von hier aus wird 
d e r  T ee ir  dann  auf dem  Schiffsw ege nach E ng land ,  D e u tsc h 
land usw. ausgeführt.

Die Konvention über den direkten Passagier- und Waren
verkehr zwischen D eutschland , Litauen, Lettland und E stland  
ist im  Lettl. Reg. A nzeiger Nr. 248 veröffentlicht w orden . 
D e r  T arif  ist am  1. N ovem ber  d. J s .  in K raft getre ten .

Die direkte Verbindung von Paris  über R iga  nach  W la 
diw ostok  mit einer R eisedauer von 12 T ag e n  hat sich gu t b e 
w ährt.  Im  ersten  H a lb jah r  1928 benutz ten  3096 Personen
den  d irek ten  W ag e n  nach  und  vom fernen  Osten. Dei4 
F ah rp re is  ers te r  K lasse b e träg t  250 Dollar.

Die erste lettländische Schiffahrtsausstellung w urde  vom 
S taa tsp räsiden ten  eröffnet. —

Die Mißernte m acht sich in den  am  schw ersten  b e 
troffenen Gebieten, L e t t g a l l e n  u n d  S e m g a l l e n  sehr 
fühlbar. Die V orrä te  an B ro tge tre ide  reichen hier k au m  bis 
W eihnachten , auch d e r  M angel an V iehfu tter w ird  sich bald  
ge ltend  m achen  und zu einer te ilweisen Liquidation des 
V iehbestandes  führen. Flachs w ird  auch nur in ge r inge re r  
M enge und nicht in so gu te r  Q ualität wie f rü h e r  ge lie fert  
w erden  können . Besonders fo lgenschw er dürfte  die M iß 
ernte  in  K arto ffe ln  w erden , da  k au m  der E ig en b ed arf  d e r  
Bevölkerung w ird  gedeck t w erden  können. —• Die K arto ffe l
preise  sind im K leinhandel bereits  bedeu tend  höher als die 
P reise  für Z uckerrüben , so d aß  die L andw irte  d ie  Z u c k e r
rüben  verfü tte rn  und  die K artoffeln  verkaufen.

Kein Viehfutter aus Räterußland. E s bes tand  die A b 
sicht, in d iesem  H e rb s t  in R ä te ru ß lan d  V iehfutter e inzu 
kaufen . In fo lge  au fg e tre ten e r  V i e h s e u c h e n  in  R ä te 
ruß land  w ird  von der  E in fuhr  von V iehfutter abgesehen , der
T ransit  soll ges ta t te t  w erden. —

Gegen Importbeschränkungen. In  einer S itzung des 
F inanzm inisterium s ist die F rag e  de r  E in sch ränkung  des 
Im ports  behande lt  w orden . D ie M ehrheit hat sich jedoch 
gegen  diese M aßnahm e ausgesprochen .

Die Düna-Kraftstation Kirchholm—Dahlen. In  'd ie sen  
T ag e n  hat d e r  F inanzm inister ein besonderes  K om itee e in 
gesetzt, welches ü ber  die Z w eckm äßigkeit  der  E inrich tung 
de r  K irchholm -D ahlenschen  K rafts tation U ntersuchungen  a n 
stellen soll. A ngeblich liegt ein A ngebot einer ausländischen 
K apita lis tengruppe  vor, die den  Bau mit eigenen Mitteln 
auszuführen  beabsichtigt.

Die Lettische Aktienbank ist von der  Londoner O v e rs e a ’s 
Bank aufgekauft w o rd en  indem  sie 75 Prozent der  Aktien 
für 600 000 Lat übernom m en hat. Bis E n d e  des Jah res  
soll das A ktienkapita l auf 2 Millionen Lat erhöht w erden . Die 
englische B ank entschloß sich zu d iesem  Schritt, da es 
jh r  nicht ge lang  an  d e r  U m grupp ie rung  der  Majoritätsv'er- 
hältnisse d e r  R i g a e r  I n t e r n a t i o n a l e n  B a n k  teil 
zu neh m en ; die deutschen  B anken einigten sich allein mit 
dem  M ajoritä tsak tionär Hoff. —

Staatliche Darlehen zum Ankauf von Getreide. Das 
F inanzm inisterium  hat 4 landw irtschaftlichen O rg a n isa t io n e n  
zum A nkauf von Saa tge tre ide  D arlehen  in der  G e sa m th ö h e  
von 606 000 Ls. bewilligt.

WiedereröLnung e i'er  Libauer Fabrik. Die A ktienge
sellschaft „M arrio tt & S e ligm ann“ , L ibauer Baconfabrik , g e 
gründet 1884, n im m t a m  15. d. Mts. ih ren  Betrieb w ieder auf. 
E r  m ußte  im  M ärz des Jah res  un te rbrochen  w erden, da  die 
dam als in Lettland zur V erfügung  s tehenden äußers t  g e 
ringen  S chw einebestände einen gerege lten  Betrieb und E x 
port unmöglich machten.

Estland.
Die deutsche Delegation für die Handelsvertragsver- 

handlungen ist am  19. N ovem ber  w iederum  in Reval ein-
getroffen. V or einiger Zeit w ar  der  estländische A ußen
minister im A usw ärtigen  in Berlin zu einer Aussprache.

Der Außenhandel in den ersten 9 Mona.en d. Js. vfr 
g lichen mit den  en tsprechenden  Zahlen des V orjahres gibt 
folgendes Bild in Mill. K ronen:

1928 1927
E infuhr  (9 M onate) 94,80 69,18 ,
Ausfuhr (9 M onate) 96,37 73,78______
A usfuhrüberschuß 1,57 4,60

Die E in fuhr hat also 1927 gegen ü b e r  um 37 Prozen 
zugenom m en, und die A usfuhr u m  31 Prozent. —

Die E i n f u h r  ist bei allen W areng ruppen ,  mit Aus
nahm e von Kohle, gestiegen, besonders  in de r  G ruppe  Ge 
treide und Mehl, Textilw aren , M aschinen, T r a n s p o r t m i t t e , 

landw irtschaftliche M aschinen u. a.
Die A u s f u h r  weist bei V iehzuchtprodukten  eine starK^ 

S te igerung  gegen  1927 au f (von 23,8 auf 31,3 Mill.), st^ k e. 
ausgeführt  w urden  auch H o lzw aren  (20 Mill. gegen  15,2 Muf-/> 
T ex tilw aren  (13,6 Mill. gegen  11,7 Mill.), Zellulose,^ PaP1.0, 
(8,7 gegen  7,2 Mill.), H äu te ,  L eder  (3,8 gegen  1,5 Mu •/ 
auch die K artoffe lausfuhr w ar  sehr lebhaft. —

Die Russisch-Baltische Werft. Eine von de r  Regierung 
eingesetzte  Kommission, d ie  über das  Schicksal diese r  se 
langem  still liegende W erft en tscheiden sollte, hat der R 
g ie rung  ih r  G utachten abgegeben . E s  w ird  festgjestcv ’ 
daß* d e r  in  d ie  Bilanz mit 20 Mill. K ronen  e in g e s te l l te  >v ^  
d e r  W erft entschieden zu hoch an g eg e b en  ist; fe rn e r  w 1 
darauf h ingewiesen, daß  es erw ünscht sei fes tzuste llen ,  ' v , 
über d ie  W erft zu verfügen  hat, d a m it  d ie  B au lich k e iten  u 
L ändereien  der  W erft  irgendw ie  ausgenutz t w e rd en  k ö n n ^ ’
— im  In teresse  de r  G läubiger w äre  es, w enn man du 
A usnutzung d e r  W erft und durch  allm ählige R ea lls iepo r . 
de r  einzelnen V erm ögensob jek te  versuchen w ürde, alle g 
derungen  zu befriedigen, b rächte  m an d ie  W erft als ga  ̂
zum gerichtlichen V erkauf, so w ü rd e  sie sicherlich  g 
g rö ß ten  G läubiger der  B ank für langfristige K redite  für 
F o rd e ru n g  zufallen. — . . und

Der Flugverkehr w ird  nur  noch zwischen Reva 
H els ingfors  au frech t erhalten . —

Liiauen. der
Außenhandel. Im  O k t o b e r  be trug  der  ^ \ ĉ t ajüL 

E i n f u h r  25,6 Mill., der  W ert de r  A u s f u h r <«Vö gr. 
Lit, so d aß  sich ein A usfuhrüberschuß  von 0,2 M uli°n atz 
gibt. D ie S te igerung  de r  A usfuhr beruh t a u f  dem  r ^ r t  
landw irtschaftl icher P roduk te .  E s  w urden  z. B. au■ £ jne- 
931,8 t Leinsamen, 135 745 Stück Gänse, 6728 Stück 7 ,,j1ien : 
F ü r  die ersten  10 M onate  e rgeben  sich fo lgende huj3 
E in fu h r  246,9 Mill., A usfuhr 208,6 Mill. E in fu h ru b e
38,3 Mill. Lit.
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Auf Aufforderung Sowjetrußlands hat die litauische R e 
g ie rung  dem  zugestimm t, daß  zur V erm eidung der  A nw en
dung  der  M aximalzölle, R uß land  und Litauen sich g e g e n 
seitig die M eistbegünstigung gew ähren . D as  A bkom m en kann 
halbjährlich  gekünd ig t w erden.

Schiffahrt. D er Seeschiffsverkehr ist im O k t o b e r ,  
dem  V orm onat gegen ü b e r  z u rü c k g e g a n g e n : E s  k a m e n
e i n :  66 Schiffe mit 39131 N rgt.,  davon 8 F rach td a m p fe r
und ein M otorsegler leer. E s  g i n g e n  a u s :  65 Schiffe mit 
39 273 N rgt.,  davon leer 29 F rach td a m p fe r  (mit 16 757 N rg t.)  
und ein M otorsegler.

Rückwirkung der MaximalzöMe auf die Einfuhr aus
Polen. Vom 1. O k to b er  d. Js. ab  w erd en  auf aus Polen; im 
portierte  W aren  bekanntlich  die M axim alzölle an g ew an d t;  
dam it ist d e r  H an d e lsv e rk eh r  mit Polen  so gut wie ab- 
geriegelt. Die litauischen H än d le r  haben  sich a llerdings 
rechtzeitig  mit polnischen W aren , so nam entlich  W in te r 
stoffen, eingedeckt, an  anderen  T ex tilw aren  dürfte  sich aber  
bald B edarf  zeigen.

Zem ent de r  auch  aus Polen bezogen  w urde, k om m t 
nun aus D eutschland  und Schw eden. Schw ierigkeiten , die 
bei d e r  E in fuhr von Reis en tstanden  w aren , sind dahin e n t
schieden w orden , daß  in D eutschland  verarbe ite te r  Reis 
als deutsches E rzeugn is  anzusehen  ist.

Wechselproteste. J m  A u g u s t  d. Js. w urden  in Litauen 
insgesam t 7 567 W echsel auf die S um m e von 2 591 725 Lit 
p ro testier t;  im August v. Js. w aren  es 6 505 W echsel im  G e 
sam tw erte  von 2 368 889 Lit.

Freie Stadl Danzig.
Danzigs Gesamteigenhandel im Oktober betrug, laut 

I.- und  H .-Z tg .,  nach  vorläufigen Berechnungen im  O ktober  
d. Js.  die E i n f u h r  1 280 752 dz,  die A u s f u h r  6 154 082, 
dz. Im V ergleich zum  V orm onat ist eine Z unahm e der 
E in fuhr um  113 228 dz, d e r  Ausfuhr um  767 284 dz zu v e r 
zeichnen. In  d e r  E i n f u h r  steht an  erster Stelle Schrott 
mit 322 900 dz. E s  fo lgen E isenerz  mit 269 400 dz, g e 
salzene H er in g e  mit 175 810 dz P hosphori te  mit 141550 dz. 
An der  A u s f u h r  hat de r  seew ärtige  K ohlenexport  mit 
5 161610 dz den  H aup tan te il ;  es folgen Holz mit 645 420 dz 
G erste  mit 113 750 dz, Z em ent mit 52 700 dz, H ülsenfrüch te  
mit 32 325 dz und R ohzucker  mit 26 900 dz.

Schiffahrt. Im  O k t o b e r  liefen in D anzig  ein 523 
Schiffe mit 360 633 N rgt.,  es g ingen  aus 503 Schiffe mit 
345 456 N rgt.  —

Polen. x
Außenhandel. Im  O k t o b e r  be trug  der  W ert der 

E i n f u h r  277 Mill. Zloty, de r  W ert d e r  A u s f u h r  239 
Mill. Zloty, mithin d e r  E in fuhrüberschuß  38 Millionen, g e g e n 
über dem  Sep tem berergebn is  eine V erbesse rung  von 30 
Millionen. Besonders  gehoben  ha t sich die A usfuhr von 
gew issen A grarartike ln  wie E rbsen , Bohnen, Kartoffeln, Klefc, 
H opfen, ferner von Fleischw aren , aber  auch von Kohle. Die 
genauen  E inzelziffern liegen bisher noch nicht vor.

Polen ist dem internationalen Berner Eisenbahnüberein- 
ommen beigetreten, w as auch im  In teresse  des deu tsch -po l

nischen V erkehrs  zu b e g rü ß en  ist. —
f ; k ' u direkter Verbandstarif für den deutsch-polnischen  

senbahnverkehr ist auf einer B esprechung  von V ertre te rn  
er eutschen, polnischen und tschechoslow akischen  Eisen- 
a^nverw altungen  in M ünchen bera ten  w orden . U m  zu einer 

£ in ig u n g  zu kom m en  beschränk te  man sich auf A rtikeltarife  
frii^Kf Un^ ein it,:el, E ier, Futte rm itte l ,  G etre ide  und H ülsen- 
Wa QHolz, <Oele und Fette , Porzellan, S te ingut und  Ton-
S t^ :  ’ ^ tein,e u n d I o n ,  F rach tsä tze  sind n u r  für die
k e h r  nsver )lridungGn vorgesehen, die einen rege lm äß igen  Ver-
? c h t s h ^ ”U7 G1Sen h ‘) t te n - D cr T arif  m uß noch von den  A uf
tarif vnm0ri T g  Vn1̂  }v e rd e n ; m an hofft den  V erbands-

zum x- J ^ u a r  1929 einführen zu können.

das ama %nH ° v a b k T m£n ,zw ischen D eutsch land  und Polen, 
interessanten ^ ° V? m b Ter. abhef, soll auf V orsch lag  de r  H olz- 
Abänderunp-pn clder ^ " d e r  auf ein J a h r  verlängert  w erden .
g ie runc  oin! Fem ? ße- len dl,e Po len> indem  sic ih re r  Re- 
für F r W ^ f  E rm äß ig u n g  des g eg en w ärt ig en  Einfuhrzolles

Ermäßigung des Kleieausfuhrzolls. Laut D ziennik  
U staw  Nr. 92 ist d e r  K leieausfuhrzoll ab 13 N ovem ber  auf 
5 Z loty  je 100 k g  h erabgese tz t  w orden  (bisher 7,50 Zloty). 
Mit besonderer  G enehm igung  des F inanzm inisters  kann  Kleie, 
ausgenom m en R oggen- und W eizenkleie, auch w eiterhin  zoll
frei ausgeführt w erden , doch  findet eine genere lle  G enehm i
gung  zur zollfreien A usfuhr für eine bestim m te M enge bezw. 
bestim m te Zeit nicht m ehr statt.

Ruffland.
Die deutsch-russischen Wirtsc'naflsverhaindlungen w erd en  

w ieder  aufgenom m en. E in e  deutsche D elegation  reis te  nach 
M oskau ab. In  e rs te r  R eihe soll über die A uslegung der  
bereits  ge tro ffenen  V ere inbarungen  verhandelt w erden , ferner 
soll über d ie  Ein- und A usre isebestim m ungen und über die 
wirtschaftliche B etä tigung  D eu tscher in R uß land  u. a. K la r 
heit geschaffen  w erden.

Die Staatsschulden setzen sich aus fo lgenden A rbeiten  
und Zahlungsverpflich tungen zusam m en:

Präm ienanle ihen  640,4 Mill. Rlil., verzinsliche Anleihen
428,3 Mill. Rhl. und  Zahlungsverpflich tungen  142,7 Mill. 
Rbl., zusam m en 1211,4 Millionen; hiervon w urden  in d iesem  
J a h r  681,4 Mill. Rbl. aufgenom m en.

Auf dem Gebiet des Binnenhandels der U. d. SSR. ist 
eine w eite re  E in sch ränkung  des privaten H ande lsne tzes  zu 
verzeichnen, die sich vorw iegend auf Groß- und  M itte lun ter
nehm en erstreckt. D as fre igew ordene  P riva tkap ita l be tä tig t 
sich in K leinläden, Artells und p roduzie renden  V ereinigungen, 
für die m inimale S teuern  bes tehen ; d aneben  ist eine Zu* 
nähm e seiner kom m issionsw eisen T ä t igke i t  zu verzeichnen.

Der Butterexport Rußlands nach Deutschland hat sich 
im ersten  H a lb jah r  1928 außero rden tlich  gehoben . N ach 
A ngaben des Statistischen R eichsam tes  stellte sich die 
B uttere infuhr D eutsch lands aus O steu ropa  i m  e r s t e n  
H a l b j a h r  1 9 2 8  fo lgenderm aßen  d a r  (in 1000 R eichs
m ark) :

1925 1926 1927 1928
Lettland 7347 13574 9859 15722
Rußland 1598 1640 38 11919
Polen 117 3879 5674 11980
E stland 5808 7017 6616 10257
F inn land 6214 6930 8969 6162
Litauen 1014 1748 2009 2666
Danzig 7 123 129 252

O s t e u r o p a 22105 34911 33294 57958

für E r le n h n l .  7  T  K7?  g eg en w ärt ig en  Einfuhrzolles

S P « r h o l z L f u hrbei^ rpS f f  B cschrän ,tu" ^ "  fiir « e  deutsch

N ach diesen A ngaben  ist also die E in fuh r  von B utter 
aus R uß land  1928 sp runghaft  in die H öhe  gegangen . E s  
rfet a b e r  auch lehrreich, zu sehen, wie sich die B uttere in fuhr 
aus den anderen  L ändern  gestalte te . D ie E in fuhr aus  F innland 
g ing  zurück, wesentlich steigern  konnten  ihre  E in fuhr L e t t 
land, Polen, E s tland  und  ein w enig  auch Litauen. D ie  S te i
g e rung  der  B uttere infuhr von 33 294 000 Rm. im ersten H a lb 
jah r  1927 auf 57 958 000 Rm. im ersten  H a lb ja h r  1927 g ib t 
zu denken. —

Die Schnapsherstellung der Sowjetunion hat im vorigen 
J a h r  38 Millionen E im er  be tragen , sie soll von J a h r  zu 
J a h r  erhöht w erden , so daß  sie im  J a h r e  1920/31 auf 68 Mill. 
E im er  erreicht. G egen diesen P lan p ro tes t ie r t d ie  „ P ra w d a “ 
und erinnert daran , daß  in Aussicht genom m en  war, die 
H ers te llung  von Schnaps vollständig einzustellen.

Kursnotierungen der Finlands-BanK.
F in n lä n d isc h e  M ark. V erkäufer.

21. Nov. 22. Nov. 23. Nov. 24. Nov.
New-York........................................ 39,70 39,70 39,70 39,70
L o n d o n ............................................  192,70 192,70 102,70 19>.70
S t o c k h o l m ..................................  1062.50 1062.50 1062.50 1062.50
B e r l i n ............................................. 918.00 918.00 948.00 948,00
P a r i s .................................................  155.50 15‘>.50 155.50 155.50
Brüssel .......................................  553.00 553.00 553.00 553.00
A m s te r d a m ..................................  1596.00 1596.00 1596.00 1596.00
B a s e l ................................................  765.5') 765.50 765.50 765.50
O s l o ................................................  1060.00 1060.00 1060.00 1060.00
K o p e n h a g e n ..................................  1060.00 1060 00 1060.00 1060,00
P r a g ................................................. 119.00 11900 119.00 119.00
Born ............................................  209,00 209.00 2C9.00 209.00
B e v a l ............................................  1065.00 1065.00 1065.00 1065.00
Biga .......................................  768.00 768.00 768.00 768.00
M adrid . 645,00 615,00 645.00 645,00
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Finnland
Außenhandel. Im  O k t o b e r  be trug  der  W ert de r  

E i n f u h r  885,3 Mill. Fm k., der  W ert der  A u s f u h r  740/2 
Mill. Fm k., mithin de r  E in fuhrüberschuß  145,1 Millionen. D em  
Sep tem ber g egenübe r  hat de r  Im port  noch zugenom m en, der 
E x p o r t  aber  abgenom m en. D er  E x p o r t  ist allerdings im 
O ktober  d. Js. höher als im  O k tober  1927 (675,3 Mill.), aber 
die sich auf ungew öhnlicher H öhe  haltende E in fuhr  läß t es 
zu keinem  A usfuhrüberschuß kom m en. F ü r  die 10 M onate 
J a n u a r — O k t o b e r  d. Js. ergibt sich nun  fo lgendes: E in 
fuhr 6691,6 Mill. (5205,0), A usfuhr 5122,5 Mill. (5385,6), 
E infuhrüberschuß  1569,1 Mill. (1927: -f- 180,6 Mill.).

F ü r  die w ichtigsten  E i  n f u h r g r u p p e n  m achte der
W ert  in M illionen Fm k. aus:

1928 1928
O k to b e r  S e p te m b e r

G e tre id e .  152,5 95,9
M eta lle  105,4 88,9
T ie r f u t t e r  69,1 43,5
K o lo n ia lw a re n  68,4 64,5
S te in -  u n d  E r d a r t e n  61,8 57,3
M a sc h in e n  u. A p p a ra te  57,9 73,0
Oel, F e t t  u. derg l.  43,9 3K,9
Z euge  41,4 55,7
H ä u te  u n d  F e l le  33,6 33,6
V e rs c h .In d u s t r ie e rz g .  29,3 32,9
T r a n s p o r tm i t t e l  27,0 25,9
S p in n s to ffe  26,9 26,5
C hem . G ru n d s to ffe  25,7 16,9
G arn  u. derg l.  20,5 18,1

Eine M indereinfuhr dem  S ep tem ber gegen ü b e r  zeigen 
nur M aschinen und A pparate ,  Z euge  und verschiedene I n 
dustrieerzeugnisse, alle übrigen  P osten  verzeichnen eine 
M ehreinfuhr, die besonders  hoch ist bei G etre ide  und K o 
lonialwaren.

F ü r  die w ichtigsten  A u s f u h r g r u p p e n  ergibt sich
folgendes Bild in Millionen F m k .:

1928 1928
O k to b e r  S e p te m b e r

H o lz w a r e n  494,9 568,1
E rz e u g n is se  d .P a p ie r in d u s t r i e  165,9 154,5
A n im a l is c h e  L e b e n s m i t t e l  39,1 40,3

Die A usfuhr von H o lzw aren  ist n iedriger als im S e p 
tem ber  d. Js . ab e r  dennoch höher als im  O ktober  1927 
(462,1 Mill.).

Die Schiffahrtsabgaben sollen nach einem  von de r  
Z en tra lhande lskam m er prinzipiell un te rs tü tz ten  A n trage  der 
Zollbehörde v e r e i n h e i t l i c h t  w erden .

Z ur  Zeit w erd en  in den  H äfen  F innlands bekanntlich  
von Schiffen e rhoben : Leuchtturm -, Eis- und  sog. E x p e 
ditionsabgaben, sowie eine S tem pels teuer vom K onossem ent 
und Zollfreischein.

D e r  neue A ntrag  befü rw orte t  Z usam m enlegung  de r  g e 
nann ten  A bgaben  in eine Seefahrtsabgabe , die im W inter  zu 
erhöhen w äre. E s  w ird  vorgesch lagen  zu erheben : 2 Fm k. 
je N etto  R gt. und im  W in te r  3, 4 oder  6 F m k. je  nach K o n 
struktion  des F ah rzeuges .

Die Blockade der finnischen Schiffe in Schweden soll 
nach  einem neuerlichen  Beschluß des skandinavischen T r a n s 
porta rbe ite r-V erbandes  auch in den  W 'intermonaten andauern , 
w obei die s tre ikenden  H afenarbe i te r  in F inn land  auch  w e i te r 
hin von den  skandinavischen O rganisationen  un te rs tü tz t  w e r 
den sollen. Mit den  finnländischen Landorgan isa tionen  sollen 
V erhand lungen  geführt  w erden  mit dem  Ziel, daß  das  S tre ik 
brechen  au fhö rt  und daß  sämtliche o rgan is ie r ten  A rbeite r 
F inn lands sich aktiv  am  Streik  beteiligen. — F e rn e r  sollen 
die in ternationalen  O rganisationen  V orbere itungen  treffen, d a 
mit bei B eginn de r  neuen  Sch iffahrtsperiode falls e r fo rd e r 
lich d e r  S tre ik  in F inn land  krä f tige  U n ters tü tzung  finde.

D as  H elsingfors  er „H  u 'f v u d s s t a d s b 1 a  d e t* b e 
m erk t zu d iesem  Beschlüsse: Auf die H afenarbe i ten  in F in n 
land  ha t diese s i n n l o s e  B l o c k a d e  ke inen  E influß, 
ebensow enig  kan n  sie den S tandpunk t d e r  A rbeitgeber b ee in 
flussen. D ie  B lockade hat n u r  eine _ V ersch lech terung  der  
finnjändisc-h-schwedischen H ande lsbez iehungen  zu r F o lg e ;  
sie begünstig t ganz  einseitig die schw edischen E x p o r t in te r 
essen und die schw edische Seefahrt,  w äh ren d  de r  E x p o r t  
und die Schiffahrt F inn lands nach  S chw eden  verh indert w ird. 
B isher hat m an in  F inn land  von ex trem en  M aßnahm en  a b 
gesehen , ab e r  auf die D au e r  kan n  m an solch einseitigem

H ande l nicht ruh ig  zusehen, wie ihn der  schw edische I r a n s -  
portarbeiiterverband dekretiert.  Bereits in einer früheren  Phase 
des Streites ist der  V orsch lag  gem acht w orden , von finn- 
ländischer Seite energische G egenm aßnahm en  zu ergreifen, 
auch je tzt schon hat die B lockade auf E inkauf und  B e 
stellung in Schw eden  eingewirkt. E in ige  B lätter fordern  
bereits zum allgem einen  B oykott schw edischer Schiffe und 
W aren  auf. — H offentlich  gew innt im skandinavischen T ra n s - 
po rtarbc ite r-V erbande  die V ernunft bak l d ie  O berhand , denn 
sie schädigen  das eigne Land, ohne den  H afenarbe ite rn  in 
F innland  Hilfe zu bringen.

In terpe lla tionen  im Reichstage F innlands über den Streik 
de r  H afenarbe i te r  w urden  durch  U eb e rg an g  zur T a g e s 
ordnung  abgelehn t.  —

Neuemissionen in Finnland im ersten Halbjahr 1928. 
N ach  den je tzt veröffentlichten am tlichen A ngaben sind w ä h 
rend  der  ersten  sechs M onate  ds. Js .  in F innland  149 
B odengesellschaften  mit einem G esam tak tienkap ita l von 
114 Mill. Fm k. entstanden. A ußerdem  w urden  in d iesem  
Zeitraum  129 Industriegesellschaften  mit einem Kapital von 
35 Mill. Fm k . geg ründet.  U n te r  ihnen befinden sich sehr
viele neue  T ex tilfabriken  und H olzindustriegesellschaften . 
F erner  sind 68 neue H andelsgesellschaften  mit einem Kapital 
von zusam m en 21 Mill. Fm k. errichtet w orden  und sch ließ
lich w urden  noch 29 V erkehrsgesellschaften  mit zusam m en
8 Mill. Fm k. A ktienkapita l ins Leben  gerufen.

Bei 203 G esellschaften — verschiedene Banken, U n te r 
nehm ungen  de r  N ahrungs-  und Genußm ittelindustrie , P a p ie r 
fabriken  sowie M aschinenfabriken  usw. — haben  K ap ita ls 
erhöhungen  um  insgesam t 640 Mill. Fm k. s tattgefunden.

W'ährend de r  B erich tsperiode sind 65 Gesellschaften 
durch  K onkurs bezw. Liquidation von der  Bildfläche ve r
schw unden. Ih r  G esam tak tienkap ita l  belief sich auf 
25 Mill. F m k.

Insgesam t h a b e n  die  f inn ischen  A k t ien g ese llsch a f ten  
w ä h r e n d  des  e rs te n  H alb jah res  1928 ih r  Kapital von 648b 
auf  7290 Mill. Fm k. e rh ö h t ,  w ä h re n d  sich ih re  Zahl von
e tw a  9075 auf  9150 v e rm e h r t  hat.

Errichtung einer großen Zellulosefabrik mit deutschen* 
und englischem Kapital. Auf d e r  A ufsichtsratssitzung der 
Zellu losefabriksaktiengesellschaft W a l d h o f  ist de r  Abschluß 
mit einer englischen F inanzg ruppe  b ekann tgegeben  w orden  
betreffs  F inanz ierung  einer neuen  Zellulosefabrik, die 111 
der  N ähe  der  S tad t K e x h o l m  in F innland errich te t w er
den  soll. W aldhof w ird  das A ktienkapita l um  10 Mill. Mai ' 
in S tam m aktien  und um  w eite re  700 000 M ark  in Vorzugs ' 
ak tien  erhöhen. D ie  K e x h o l m  w e r k e  sollen in G e
stalt einer se lbständigen  finnländischen A ktiengesellschaft rrn 
einem A ktienkapita l von 120 Mill. F m k. betrieben  w e rd e n .  7  ̂
N ach  einer w eiteren  M eldung aus I le ls ingfors  w ird  
englische F inanzg ruppe  für 60 Mill. Fm k. und der  deutsc 
W aldhofkonzern  für denselben B etrag  S tam m aktien  der neue 
Gesellschaft übernehm en  und W aldhof erhält durch  A 
kom m en  das M ehrheitsrecht. A ußerdem  w ird  die englisc 
G ruppe ein D arlehen  von 500 000 Lstrs. bewilligen, 
gep lan te  F ab r ik  w ird  auf e ine P roduk tion  von 100 000
jährlich  eingestellt sein. In d e r  G egend des Ladogase 
dürften  bereits  riesige W aldgeb ie te  erw orben  w orden  se_ • 
D ie finnländisclie R eg ie rung  hat die E in tragung  eines deuts ^  
englischen Zellu lose-K onzem s un te r  de r  F irm a W aldhof 
genehm ig t.  .

Sydfinska Kraft A . B .  D er S tad t H els ingfors  w ar 
M ajoritä t de r  Aktien der  Sydfinska K raft A. 13. anget) 
w orden , die S tad t besaß  bereits  20 000 S tück  im ^ ol^ Q g 0  
w erte  von 4 Mill. Fm k., an g eb o ten  w urden  ihr noch  4 k 
S tück  (von insgesam t 75 000) zum K urse  von 40J
das Stück. D ie S tad t lehnte  den  E rw e rb  de r  Aktien
N achdem  die S tad t H els ingfors  vom A ktienkaur zur rs 
ge tre ten  w ar, erw arb  das A ktienpake t die A. G. l a m m e  
Linne od. Je rn m an u fak tu r .  # j

Die Ausfuhr von Zellulose, Holzmasse, P aPie[ £u- 
Pappe hat in den  ers ten  10 M onaten  ds. Js.  2 enir , n: 
nähm e, d e r  gleichen Zeit 1927 gegenüber,  zu verzeic

1927 (10 Mon.) 
289865 t 

81968 t 
127691 t 
57254 t 
29191 t

1928 (10 Mon.)
Z e l lu lo se  378148 t
I lo l z m a s s e  112.154 t
Z e i tu n g s p a p ie r  141298 t
A n d e re  P a p ie r s o r t e n  59969 t
P a p p e  36069 t
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Seesdiiflahrf.
Eisbrechergebühren. G em äß dem A bgabentarif  vom 

13. D ezem ber 1927 erfolgt die E rh eb u n g  der  E isb rec h e r 
gebühren  in def  Zeit vom 15. D ezem ber  1928 bis 15. März
1929 einschließlich.

Die E isb rechergebühren  be tragen :
1) Vom N etto raum gehalt  de r  F ah rzeu g e  für den cbm 2 I\"g.
2) Von der  L adung  für je 103 k g ..................................2 Prg.

Sdiiedsgeridtlswesen.
Schiedsgerichtsbarkeit der Internationalen Handelskam

mer. Die D eutsche G ruppe de r  I.H.K. hatte vor kurzem  
dem  Schiedsgerichtshof der  I.H .K . einen A ntrag  auf E in 
leitung des Schiedsverfahrens in einem Streitfälle zwischen 
einer deutschen und einer ausländischen F irm a übersandt. 
Die deutsche Tirma bean trag te  un te r  anderem  R ückers ta ttung  
der  Anwaltskosten. Die I.H .K. hat der  D eutschen G ruppe 
hierauf zunächst nahege leg t ,  die deutsche F irm a zu v e r 
anlassen, den A ntrag  auf R ückers ta ttung  der  A nwaltskosten 
zurückzuziehen. D er  V ertrag , aus dem  de r  Streitfall e n t 
standen sei, en thalte  die Schiedsklausel der  I.H.K. Die 
deutsche F irm a  hätte d aher  unverzüglich den S ch iedsge
richtshof anrufen  sollen, statt zunächst den ordentlichen 
R ech tsw eg  zu beschreiten  und zu riskieren, daß  die a u s 
ländische F irm a den E inw and  der  Schiedsklausel erhebe.

Auf diesen Fall wird hiermit besonders hingewiesen, 
da  ihm eine gew isse grundsätz liche B edeu tung  zukom mt. 
Die A ufnahm e der Schiedsklausel in den V ertrag  bedeu te t 
na tu rg em äß  nicht, daß  jeder der  V ertragsparte ien  im Falle 
eines Streits die vv a h 1 zwischen dem  ordentlichen R e c h ts 
w eg  und dem Schiedsverfahren  offensteht, sondern  sie b e 
deutet eine V e r p f l i c h t u n g ,  den  Schiedsgerich tshof a n 
zurufen, es sei denn, daß  sich der G egner ausdrücklich  mit 
der E n tscheidung  auf dem  ordentlichen R ech tsw ege  e in 
verstanden erklärt.

Außenhandel.
Ursprungszeugnisse nach der Türkei. D as Konsulat der 

e s c h e n  Republik  in Berlin hat der  K am m er eine Auf- 
za l ung der  bei de r  B eg laubigung von U rsprungszeugnissen  
nach der I u rkei zu erfüllenden Formal i tä ten  übersandt, da 
Hierbei m anche F irm en noch im m er unvollständige A ngaben 
machen. Bei N ichteinhaltung  dieser Form alitä ten  müssen

0 L rsprungszeugnisse  unerled ig t zurückgeschickt w erden. 
D er W ortlaut de r  Richtlinien ist der  fo lgende: 

t t .  ,”?• ^ ’e U rsprungszeugnisfo rm ulare  müssen denn im
| an delsvertrag  zw ischen dem  D eutschen Reich und der 

iu rk isch en  Republik  vom 3. M ärz 1924 auf Seite 17 An- 
age C angegebenen  M uster entsprechen, 

rl . r -  N achdcm  d ie U rsp rungszeugn isse  von der betreffen - 
en t i rm a ausgefüllt sind, müssen sie von der  zuständigen  
ande lskam m er beglaubig t w erden.

c , ° a die. ß eg iau b ig u n g sg eb ü h r  prozentual dem  W ert 
, 'pCnc, ung e rhoben  wird, muß der W ert de r  Sendung  auf 

u UC i ? 1,6 s U rsprungszeugnisses  angegeben  und von 
um rinn f w anilm cr f ~Xtra. b e glaubig t sein, oder ab e r  muß, 
eine von ri u  f  i ,Ür d ‘e G ebührenbereehnung  zu haben, 
frae-lirliP ^  . Z e i s k a m  mer beg laub ig te  R echnung  über die 
urid N I m m f “ U? g g e f ü g t  w erden, worin alle Zeichen 
Kontrolle mit” , erS(:lb en verm erkt sein müssen, dam it eine 

Ai d u  m U - Z eu gnis erm öglicht wird, 
schlätre °hl abatte  - ™ d sonstige V ergünstigungen sowie Zu 
nur auf d S  "  nunbe. ^ ck^ h t i g t ,  d. h. d ie*  G ebühr wird 

n L  t J ° llei} vvareinbetrag berechnet.
falls in R ekhsm aTk Ca nVf 1UtKn L™ tenden B eträge  sind eben 
m ark  e rh ö h « ,  , a  anzug eben> da die G ebühren  in Reichs- 
Kechn unre S eL w rd ? - ,  . j P rsp rungszeugn issen ,  die keine 
eine Conie dp^ 7i U" laben , ist für die A kten des Konsulats 
Falle bleibt die p ^ ^ ^ ^ e u g n i s s e s  einzureichen, iin ersteren 

4 i v  , 6 R echnung  bei den Konsulatsakten.
115.— W ert i ! f  aU K^VngSP b u h ren sind fo lgende: Bis Mk. 
diesem W ert , ?  irenlrei <^ur P ostsendungen  bis zu
4 600 i/ benötigen keine Beglaubigung). — Bis Mk
Werden auch m it?  W f  ?>Cr ^  ^ t e n  Mk 115 -

öb“  -1 600 " S d  e r h lb e n em er S en d “ >*’ d “

ein fertig  geschriebenes Freicouvert beizu-

Beispielj W ert der  Sendung Mk. 5 000.—. Es wird
berechnet: F ü r  Mk. 4 600.— V2°/o und  für die restlichen
Mk. 400.— i/4o/o.

n. Alle B eträge für G ebühren, die nicht im Konsulat
persönlich eingezahlt w erden, sind dem  Postscheckkonto  des 
Konsulats Berlin 116 829 zu überweisen. In Briefen g e 
sandte M arken  usw. w erden  nicht angenom m en. A u ß e r
dem ist für jedes U rsprungszeugnis  ein Begleitschein b e iz u 
fügen und anzugeben, welche G ebühr überw iesen w orden 
ist, ferner  ist 
legen.

Zu Nr. 4. W egen der  S tem pelm arken  des Konsulats 
kann es V orkom m en, daß  de r  G ebührenbe trag  bis zu Mk.
0.04 erhöht w erden  muß, deshalb  w ird  em pfohlen, diesen 
Betrag m ehr zu schicken, der  zurückgesch ick t wird, falls 
die E rh ö h u n g  nicht no tw endig  ist.“

Warnung vor unwahren Angaben zwecks Erlangung 
ven Ursprungszeugnissen. Die Industrie- und H a n d e ls k a m 
mer weist darauf hin, daß  falsche A ngaben in U rsp ru n g s 
zeugnissen neben unangenehm en  Folgen  bei de r  Verzollung 
auch eine strafrechtliche V erfo lgung nach sich ziehen können. 
Dem U rsprungszeugnis  kom m t die Bedeutung einer ö ffen t
lichen U rkunde  zu, da es von einer öffentlichen Behörde, 
näm lich der  H andelskam m er, innerhalb  der  G renzen ihrer 
A m tsbefugnisse und des ihr zugew iesenen  G eschäftskreises  
(§ 42 H.K.G.) in der  vorgeschriebenen  Form  ausgestellt 
ist. D er § 271 Str.G.B. belegt denjenigen, w elcher vo r
sätzlich bew irkt, daß  I a tsachen, welche für Rechte und 
Rechtsverhältn isse erheblich sind, in öffentlichen U rkunden  
dera r t  beui kündet w erden , daß  s:e der  "Wahrheit w ider 
sprechen, mit einer G efängnisstrafe  bis zu 0 M onaten oder 
einer G eldstrafe  von 300.— Mk. Diese sogenannte  in te llek 
tuelle U rkundenfä lschung  ist dann  als vorliegend anzusehen, 
wenn in einem U rsprungszeugnis  über den U rsprung , den 
I reis oder die Beschaffenheit de r  W are  wissentlich falsche 
A ngaben gem acht w erden.

Ist mit d ieser lä l s c h u n g  die Absicht verbunden, sich 
einen V erm ögensvorteil zu verschaffen, so be träg t nach § 272 
Str.G.B. die S trafe  bis zu 10 Jah ren  Zuchthaus und evtl. 
kann noch d a rü b e r  hinaus eine G eldstrafe von Mk. 150.— 
bis Mk. 600.— verhängt w erden. E benso  wird derjenige, 
w elcher von einer gefälschten U rkunde  wissentlich G ebrauch  
macht, je nach dem  T atbes tand  nach § 271 o d er  272 Str.G.B., 
bestraft (§ 273 Str.G.B.).

Richtlinien für die Ausfertigung und Beglaubigung der 
im Außenhandel u :d Verkehrswesen erforderlichen B e
scheinigungen durch die Industrie- und Handelskammer zu 
Berlin. Von diesen Richtlinien, die die V erkehrsab te ilung  
der Industrie- und H an d e lsk am m er  zu Berlin herausgegeben  
hat, g ing  der K am m er ein E x em p la r  zu, das auch für den 
hiesigen K am m erbez irk  von In teresse  sein dürfte. I n te r 
essenten können die Richtlinien in gegebenen  Fällen auf denn 
Büro der  K am m er einsehen.

Eisenbahnwesen.
Reichskursbuch. Die 2. W in terausgabe  1928/29 des 

Reichs-K ursbuches wird in der Zeit vom 10.— 13. D ezem ber  
erscheinen. Mit d ieser A usgabe erfährt das Reichs-K ursbuch 
eine g rund legende  U m gesta ltung , weil nach E in führung  des 
Zw eik lassensystem s bei der  D eutschen R eichsbahn die 
Klassenlinien wegfallen. Die Züge, die nunm ehr noch die
1. oder nur d ie  3. Klasse führen, sind du rch  besondere  
Zeichen hervorgelnobenj so daß  es jetzt für die Benutzer des 
Reichs-K ursbuches wesentlich leichter ist, sich über die bei 
den einzelnen Z ügen  geführten  W agenklassen  zu unterrichten. 
Die A usgabe enthält au ß e r  den  zahlreichen w ichtigen Aen- 
derungen , die seit dem Inkrafttre ten  des W in terfahrp lans  in 
den E isenbahnfahrp länen  in D eutschland  e ingetre ten  sind, 
die neuesten  F ah rp län e* d er  E isenbahnen  in F rankre ich , E n g 
land, Jugoslaw ien , Griechenland, R ußland , T ürkei,  M eso 
potamien, Syrien, Palästina und A egypten. D er  V erk au fs 
preis für ein Reichs-K ursbuch mit E isenbahn -U ebers ich tskarte  
be träg t w ieder 6,50 Rm. Bestellungen nehm en alle P o s t 
anstalten, die Bahnhöfe der  D eutschen  Reichsbahn sowie 
auch die Sortim entsbuchhandlungen  und Reisebüros en tgegen. 
Baldige Bestellung wird em pfohlen, weil sonst bei de r  b e 
schränkten  Zahl der  A usgabe auf Lieferung nicht zu rechnen 
ist. —
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Posf, Telegraphie.
Postpaketverbindungen von Stettin nach fremden 

Ländern. Im  M onat D ezem ber 1928 bestehen fo lgende P o s t
paketverb indungen  von Stettin nach !  innland, Lettland  und 
E s t l a n d :

Bestim
mungs

land

Post

schluß

Einschif
fungs
hafen

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

Abgang
(ungefähr)

Name
Eigentümer

Schiffs
gesellschaft

bis
Hafen

Tage

1 2 3 I 4 5 6 7 8

Finnland Stettin 
Leitstelle 
Stettin 5

1. 15.
15%

Wellamo Finnland. 
Dampfschiffs

gesellschaft 
in Helsingfors 

*)

Helsingfors 2

8. 22 . 
15 J^Uhr

Nordland Rud. Christ. 
Gribel 

Stettin ;S)

f t 2
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Estland
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Stettin 
_.eitstelle 
Stettin 5

Stettin 
Leitstelle 
Stettin 5

1 .
8.

15.
22 .
29 .

15 l/4 Uhr

1 .
4.
8.

11.
15.

1 .8 .1 5 .  
15 Uhr

4 . 11. 
17 Uhr

' O s'see 
Regina 
Ostsee 
Regina 
Ostsee

Nürnbg.
Straßbg.
Wartbg.
Nürnbg.
Straßbg.

Rud. Christ. 
Gribel 

Stettin *)

Stettiner
Dampfer-

Compagnie
A.-G. 

Stettin **)

Riga

Reval

2

2

1. 15. 
15 2̂ Uhr

Wellamo Finnische 
Dampfschiffs- 
gesellschaft 

in Helsingfors
*)

11 42
Std.

8. 22. 
1 5 l/ 2 Uhr

Nordland Rud. Christ. 
Gribel 
Stettin

11 2

*) A enderungen  bleiben Vorbehalten.
**) D ie A bfahrts tage  nach  dem  15. 12. stehen noch 

nicht fest.
Verzeichnis der Ortschaften der Provinz Brandenburg 

und der Provinz Grenzmark Posen—Westpreußen. Von dem
bei d e r  O berpostd irek tion  P o tsdam  bearbe ite ten  „Verzeichnis 
säm tlicher O rtschaften  der  Provinz B randenburg  mit einem 
A nhang für die O rtschaften  de r  Provinz G renzm ark  P osen— 
W es tp re u ß e n “ ist E n d e  1927 eine N euauflage erschienen. D as 
W erk  enthält sämtliche Orte, O rtschaften , Flecken, A n 
sied lungen usw. mit A ngabe de r  E inw ohnerzah l,  des Kreises, 
des A m tsgerich tsbezirks, der  E isenbahnsta tion  und der  Zu- 
stell-Postanstalt. E s  gibt fe rner  Auskunft über die Gliederung 
d e r  Reichs-, S taats- und Provinzialbehörden, über die E in 
teilung d e r  G erichtsbezirke, über H ande lskam m ern  und V e r 
sicherungsbehörden . E s  ist ein w ichtiges N achsch lagew erk  
für F irm e n /  V ereine usw. und erm öglicht eine genaue  B e 
zeichnung des B estim m ungsorts  in de r  Aufschrift der  P o s t 
sendungen. D e r  Preis b e träg t  4,50 R m .; das Verzeichnis w ird 
durch  kostenlos zu liefernde N ach träge  laufend berichtigt. 
B este llungen w erd en  von allen Postansta lten  und den  Zu- 
d e r  P rovinzen N ieder- und Ober'schlesien“ erscheint jetzt 
stellern en tgegengenom m en .

Verzeichnis der Ortschaften der Provinzen Nieder- und 
Oberschlesien. Von dem  „V erzeichnis  säm tlicher O rtschaften  
d e r  P rovinzen  N ieder- und O berschlesien  erscheint je tzt 
eine N euauflage. D as Verzeichnis enthält die politische E in 
teilung, am tliche A ngaben  über  die B ehörden  und führt s ä m t
liche O rtschaften  mit E inw ohnerzah l.  Kreis, A m tsgericht, 
nächs tge legener  E isenbahnsta tion  und Zuste ll-Postansta lt  auf. 
D ie an Polen und an die Tschechoslow akei abgetretenein

O rtschaften  sind in einem A nhang besonders aufgeführt.  
F ü r  das Buch, dessen Preis voraussichtlich 4 Rm. be tragen  
wird, w erden  kostenfrei N ach träge  laufend geliefert. B este l
lungen  nehm en  alle  Postansta lten  und  Zuste ller entgegen.

Postverkehr nach dem Saargebiet. N achdem  seit dem
1. August durch  vertragliche A bm achung zwischen F r a n k 
reich und D eutschland  die B eibringung von U rsp ru n g szeu g 
nissen für P os tsendungen  von D eutschland  nach  dem  S a a r 
gebiet w eggefallen  ist, w ar zu erw arten , daß  die bisher e r 
hobenen Klagen über Schw ierigkeiten  bei der  Verzollung de5" 
S endungen in Saarb rücken  verstum m en w ürden . N ach  den B e 
obach tungen  de r  Industrie- und H ande lskam m er in S a a r 
b rücken  ist dies jedoch nicht der  Fall. D as Fortbes tehen  
d e r  Schw ierigkeiten  ist nicht nu r auf das Fehlen  von U r 
sprungszeugnissen, sondern  zum großen  Teil darauf zu rück
zuführen, daß  die A bsender es an der  unbedingt no tw endigen  
Sorgfalt bei A usfertigung der  Zollinhaltserk lärungen fehlen 
lassen. Die am deutsch-saarländischen  V erkehr  beteiligten 
F irm en  w erden  d ah e r  nachfolgend auf die Richtlinien h in 
gewiesen, die unbedingt für die Ausstellung de r  Zollinhalts
e rk lä rungen  nach  dem  S aargeb ie t zu beachten  sind:

„ A l l g e m e i n :  Kopf (Abgangsort, B estim m ungsort und 
-land, E m p fänger)  und F uß  (U rsprungs- o der  H ers te llungs
land der  W are, W ohnort,  T a g  und A bsendernam e) in allen 
Fällen vollständig angeben .

Im  H a u p t s t ü c k  ist a n z u g e b e n :
Spalte  3 Bezeichnung des Inhalts :

Die Bezeichnung de r  W aren  soll möglichst nach  den 
A ngaben des französischen Zolltarifs erfolgen, w enigs tens  
a b er  soll die allgemeine Inhaltsangabe  so gefaß t sein, 
d aß  Zweifel über die E igenschaft de r  W aren  nicht auf- 
kom m en  können. J e d e  G a t t u n g  von W aren  in einem 
P ak e t muß besonders  aufgeführt w erden, z. B. G Paa.r 
Lederschuhe, 10 P aar  baum w ollene S chnürsenkel,  
25 M eter Fu tte rstoff  aus Leinen.

Spalte  4 G esam tw ert des Inhalts:
D e r  G esam tw ert muß nach  dem  oben G esagten  die 
Sum m e der E inzelw erte  aus Sp. 7 ergeben ; er soll in 
französischen F ran k en  angegeben  w erden, gleichviel, 
ob der Sendung  eine R echnung  beiliegt o d e r  nicht. D e 1 
G e s a m t w e r t  d a r f  s i c h  n u r ,  ebenso wie die 
E inze lw erte  in Sp. 7, a u f  d e n  I n h a l t  d e s  e i n 
z e l n e m  P a k e t s  e r s t r e c k e n ,  z u  d e ni d i c 
Z o l l i n h a l t s e r k l ä r u n g  g e h ö r t .

Spalte  5 u. 0 Roh- und R eingew icht:
J e d e r  G attung  von W aren  in jedem  einzelnen P a k e t -

Spalte 7 E inzelw ert der  W are :
oder jeder  W aren g a ttu n g  in französischen F ranken  an 
zugeben. D ie A ngaben dürfen* sich nur auf den In)ha 
des einzelnen Pakets  erstrecken, zu dem  die Z° 
Inhaltserk lärung gehört.

Spalte  8 B em erkungen :
In dieser Spalte  ist zu verm erken , ob der  P a k e t k a r t ö

oder  der  Sendung  ein Belegstück für die Erlangun^
von Z ollvergünstigungen beigefüg t w orden  ist. 
solche Belege kom m en  in  bestim m ten  Fällen ^ e.jlt
nungen  oder K ontingentsbeschein igungen in B e t r a c  • 
(U rsprungszeugnisse  sind sowohl für B r i e f  S e n d u n g e n  ^  
auch  für P os tpake te  mit H ande lsw aren  nicht i11 
erforderlich.)

Innere Angelegenheiten.
ejer— In der  Sitzung des  geschäf tsführenden Ausschusses ^

Industrie- und H an d e lsk am m er  am  13. N ovem ber 1-
H e r r  Christian S c h w a b e ,  G eschäftsführer der  , e r  - 
N aum ann  & Rietz G. m. b. H., Stettin, als S a c 1 '  ,
s t ä n d i g e r  für  ä t h e r i s c h e  O e l e  öffentlich amg 
und ,b eeidigt w orden .

Messen und Ausstellungen.
Ant'

Weltausstellung Antwerpen 1930. 1930 v e r a n s t a l t e t ^ ^ ,

w erpen  eine W eltausstellung, deren  P rog ram m  vier * 
lungen um faßt, näm lich: Kolonien, S eesch if fah r t ,  Betör 
und Fläm ische Kunst. r niiner

P ro sp ek te  über die A usstellung liegen det ^ cStellt 
vor und können  In te ressen ten  zur V erfügung o cjje
w erden . D ie V orbere itungen  für die Ausstel unf ' 
von April bis O k to b er  1930 dauern  soll, sind c 
Angriff genom m en  w orden.
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Versdiiedenes.
Jahrbuch der Deutschen Industrie- und Handels

kammern. Die neue 10. A usgabe des Jah rbuches  d e r  D e u t 
schen Industrie- und  H ande lskam m ern  w ird  wie b isher  im 
A ufträge des D eutschen  Industrie- und H ande ls tages  von 
d e r  H an d e lsk am m er Leipzig herausgegeben . D as H a u p t - 
augenm prk  ist w ieder auf eine möglichst kn ap p e  Auswahl 
des Stoffes gerich te t und der  bisherige Aufbau des, G anzen 
beibehalten  w orden . D as Jah rb u ch  bringt als einziges seiner 
Art in 4 H auptte ilen  zur D arstellung:
1. Die amtlichen Industrie- und H ande lsver tre tungen  in de i 

einzelnen L ändern  mit allen w ichtigen A ngaben über sie.
2. Die V ereinigungen von deutschen am tlichen H an d e lsv e r

tre tungen  zur V erfolgung ihrer allgem einen Interessen.
3. Die S ondervertre tungen  deutscher Industrie- und H a n 

delskam m ern  in Berlin.
4. Die D eutschen H ande lskam m ern  und wirtschaftlichen 

V ereinigungen im Auslande.
D as Jah rb u ch  ist bei d e r  Fülle des in ihm gebo tenen  

Materials als w ichtiges N achsch lagew erk  zu bezeichnen, 
dessen Bezug allen in teressierten  Kreisen em pfohlen w erden  
muß. D e r  Preis des Jah rbuches  be träg t ca. RM. 16,-—. 
Bestellungen sind in A nbetracht der  n u r  beschränk ten  A uf
lage möglichst beschleunigt an  die H an d e lsk am m er  Leipzig 
zu richten.

gebiet. D as alphabetische Branchenverzeichnis um faß t m ehr 
als 16 000 B ranchen und H inw eise und entspricht ganz den 
Bedürfnissen der  kaufm ännischen  Praxis. Von besonderer  
W ichtigkeit ist die U eberse tzung  des Branchenverzeichnisses 
in die englische, französische, holländische, italienische, 
portugiesische, russische, schw edische und spanische Sprache. 
H ierdurch  kann  sich auch jeder A usländer bei G ebrauch des 
W erkes  in der  gew ünsch ten  W eise inform ieren. F erner  ist 
hervorzuheben, daß  bei de r  N euausgabe  auch die sonst bei 
A dreßbüchern  so beliebte U n te rb rechung  des T ex tes  durch  
R eklam e sorgfältig  verm ieden ist. Z usam m enfassend  kann  
gesag t w erden, daß  dieses einzig das tehende  Reichste!,e-’ 
g ram m adreßbuch ,  das die w irtschaftlichen Vorteile der  T e le 
gram m kurzanschrif ten  sch lagend vor Augen führt, de r  F irm en
welt angelegentlichst em pfohlen w erden  kann, dies u m so 
mehr, als heute  ja die m eisten g rößeren  F irm en  bereits, 
eine eigene T eleg ram m kurzanschrif t  haben, so d aß  die 
U eberzeugung  von den Vorteilen dieser E inrich tung  m ehr 
und m ehr an  Boden gew onnen  hat. D ie V erw endung  von 
T eleg ram m kurzanschrif ten  bedeu te t zw eife lsohne eine w e
sentliche E rsparn is  An Arbeit, Zeit und  Geld. D as  vor
liegende W erk  dürfte  nam entlich  für U n ternehm ungen  mit 
s tarkem  T e leg ram m v erk eh r  ein wichtiges N achschlagebuch 
sein. (Preis RM. 38.50.)

Swoboda, Die Arbitrage in Wertpapieren, Wechseln, 
Münzen und Edelmetallen. Von d iesem  H an d b u ch  des 
Börsen-, Münz- und  G eldw esens säm tlicher L änder und 
H andelsp lä tze  de r  W elt ist soeben  eine neue 17. Auflage 
erschienen, die zum P re ise  von RM. 38.— vom Buchhandel 
bezogen w erden  kann. D ie außerorden tlichen  V eränderungen , 
die sich seit der  letzten A usgabe  in den  W ährungsverhä l t
nissen der  meisten Länder vollzogen und auch  das Bank- 
und B örsenw esen wie den H an d e l beeinflußt haben, lassen 
sich zur Zeit so ziemlich übersehen, so daß  der  Zeitpunkt 
für die N euausgabe  günstig  gew äh lt  erscheint. D as be 
kannte  H andbuch  hat seinen prak tischen  W ert innerhalb  
de r  deutschen Fach lite ra tu r  seit langem  erw iesen  und ist 
nam entlich für die Bank- und G eschäftsw elt von g ro ß e r  
Vvichtigkeit. ln de r  N euauflage  ist insonderheit eine Reihe 
bisher unberücksich tig t geb liebener L änder aufgenom m en 
w orden, so daß  das W erk  g eg en ü b e r  den  früheren  Aus
gaben  an V ollständigkeit noch gew onnen  hat.

Angebote und Nadifragen.
E b e r s b a c h  (Sachsen) sucht V ertre te r  für H a a r 
netze, Sport- und  Frisierhaubenf und Berufsm äntel. 
C r o n e n b e r g  (Rhld.) sucht V ertre te r  für den 
V erkauf von W erkzeugen .
B r e m e n  sucht E x p o r tv e r tre te r  für Chem ikalien  
(Leim), ferner  V ertreter,  die bei Chem ikalien- und  
L e im g ro ß h än d lem  Stettins eingeführt sind.
W i e n  sucht G eschäftsverb indung  mit A bnehm ern  
von Zw irnknöpfen .
W ünscht fe rner  V ertre tungen  deu tscher F irm en  der 
I ex tilbranche zu übernehm en.
P i r a e u s sucht G eschäftsverb indung  mit G ro ß 
händlern, die als A bnehm er von T rockenfrüch ten , in s 
besondere  von I* eigen und M andeln  in F rag e  kom m en. 
B e r l i n :  Im p o r teu r  von spanischen Apfelsinen sucht 
G eschäftsverb indung mit F irm en, die A pfels inenver
käufe  in Kom m ission ausführen.
W i e n  sucht G eschäftsverb indung  mit F abriken , die 
G ebrauchsgesch irr  aus K alkste ingut herstellen  für den 
E x p o r t  nach  U ebersee.
B u d a p e s t  sucht G eschäftsverb indung mit A b 
n eh m ern  von Bauxiterz  und  R ohbauxit.  In  F ra g e  
kom m en  E isenhütten , die chem ische Industrie , Port- 
landze 'm entfabriken und  M etallhändler.
D r e s d e n  sucht V er tre te r  für den  V erkauf von 
K artonnagen- und  P ap ie rverarbe itungsm asch inen . 
B r e s l a u  sucht G eschäftsverb indung  mit I m p o r 
teuren  von Crin d ’Afrique.
U n d i n g e n  b. R eu tlingen : S tr ickw arenfabrik  sucht 
V ertre ter  für P om m ern  und M ecklenburg .
N i c e  sucht G eschäftsverb indung  mit Im porteu ren  
von T öpferw aren ,  Fayence-, Porzellan- und  G las 
w aren .

Die A dressen  de r  an frag en d en  F irm en  sind im B üro  d e r  
Industrie- und H a n d e lsk am m er  zu Stettin, Börse II, für 
legitim ierte V ertre te r  e in g e trag en e r  F irm e n  w erk täg lich  in
/ n  o V° n 8—1 U h r  vorm ittags und 3—6 U h r  nachm ittags  
(au ß er  Sonnabend  nachm ittags)  zu e rfah ren  (ohne G ew ähr 
rur die Bonität d e r  einzelnen Firmen).

Werbehefte für den Auslandsverkehr. D er K am m er 
ging die N euausgabe  W in te r  1928/29 des W erbeheftes, 
„Schnellste  B eförderung  von F rach tgu tladungen  auf der 
D eutschen R eichsbahn von Ausland zu A usland“ zu. Die 
V erfrach te r  des K am m erbezirks  w erden  hiermit auf das 
Feuersche inen  der  Zusam m enstellung, die auf dem  Büro 
de r  K am m er eingesehen, bezw. von der D eutschen  R eichs
bahn-Gesellschaft, W erbebüro , für den G üterverkehr  und 
O berbetriebsleitung  W est, Berlin, zum Preise yon ca. RM. 3 
bezogen  w erden  kann, au fm erksam  gem acht.

Gründung einer Handelskammer in Kabul. Die K ön ig 
lich A fghanische G esandtschaft in Berlin hat de r  K am m er 
mitgeteilt, daß  sich in Kabul eina H an d e lsk am m er  g eg ründe t  
hat und empfiehlt, am  H andel mit A fghanistan  in teressierte  
F irm en darauf hinzuweisen, daß  sie sich in gegebenen  Fällen 
zw eckm äßigerw eise  d e r  V erm ittlung der  afghan ischen  H a n 
delskam m er bedienen, namentlich, w enn es sich um die 
A nbahnung  von G eschäftsbeziehungen mit afghanischen 

irm en handelt. Die A dresse de r  H an d e lsk am m er ist fo l
gende : Kabul, Afghanistan, c/o. Afghan F ron tie r  Post- 6413
m aster I u rk h am  via Peshaw ar,  Ind ien“ .

Neue Adreßbücher. D er K am m er liegen M itteilungen 6449.
über folgende A dreßbuchun te rnehm en  vor:

1. R e ichs-E xportad reßbuch  de r  A ußenhandels-V erlagsge- o451.
Seilschaft m . b .H . ,  Berlin W. 57, Bülowstr. 59;

•j jl-  Luchterhand, B erlin-1 empelhof, H ohenzo llem korso  2 -
R eichsadreßbuch  des D eutschen  Im- und E x p o r th an -  6463.
dels, Berlin SW . 11, T em pelhofe r  U fer  34.
In teressenten  w ird  anheim geste llt ,  sich mit dem  Büro

üer  K am m er zw ecks nähere r  A uskunft in V erbindung zu 
setzem ß475

n ä n p m ü J  n rf is e n , in ,Schweden’ Norwegen, Finnland und
I Y wr , bei G eschäftsreisen in die genann ten  '
im ?  h  ZiUi 1beobach tenden  V orschriften hat die Industrie- 6558.
bPm  n T u5ls^ ammecr  zu, Bcrlin, V erkehrsabte ilung, ein Merk-
Fifmen n ™  , S t*nde  ,vom 1 J uIi 1928 erlassen, das
•/i r v  f Bezirks von d e r  S tettiner K am m er auf W unsch 6559.

V erfügung gestellt w erden  kann.
/

Budibesprediungcn. 6,95
Reichstelegrammadreßbuch, Ausgabe 1928. Die 0 Aus

gabe  des R e ichs te leg ram m adreßbuches  ist vor ku rzem  er-

Jabre ebewätee Eiweeilu„VOrlHg™den Aus*abc ist die durcl> «W.
bUerh a lT » fUgUndg  S - . e l l t e A m d l h T  A d Ä T Ä t i .  «707

J Ä  Ä  t Ä ä  Ä  vor He- 2
§ m “ h T d r Zä  'Teile: D “  ™ ^ ' ' ™ a d r e ß b u c b ° g !*  ®? Ä

2 de r  T e!eg ram m kurzanschrif ten , ° 733'
a 'Ph*betisch geordne tes  Verzeichnis de r  F irm en  mit 
re leg ram m kurzansch rif ten ,

L e t 'z t^ f0- ^  be,ZW- B e?ugsquellenverzeichnis.

r H er
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‘S t e i c M s n a c H . r i c i n . i e n s i e M e  

für ZttäßenHainilei in Stettin ‘MexirSs Hemmern, Qrenxmwte*
•rnm-miuim» *  u lm m im  « jaw uw m w m iM  HiiilB 11 rp rrM ,w » ^i^ t« fW S 3 m B gyaP^«Hll»iyaaoiM W«»*«i ^ W hW ^ - ^ ^ M g n W  ' H '

D er Reichsnachrichtenstelle  für A ußenhandel in Stettin 
sind u. a. die nachfolgend aufgeführten  amtlichen N a c h 
richten eingegangen. D iese können von interessierten F irm en 
in der  G eschäftsstelle der Reichsnachrichtenstelle, Stettin, 
Börse II, eingesehen oder gegen  E rs ta t tung  der l nkosten 
abschriftlich bezogen  w erden.
I t a l i e n :  E n tw ick lung  de r  Verhältnisse am  E rdö lm ark t.

— D er A ußenhandel im I. H a lb jah r  1928. Rückschlüsse
auf den S tand d e r  W irtschaft.

E n g l a n d :  W ollw arenindustrie  und -handel.
J u g o s l a v i e n :  Sperrung  des G üterverkehrs  in Zagreb.
A n a t o l i e n :  ©ie W irtschafts lage.
A r g e n t i n i e n :  Farbenpreise .
U n g a r n :  Bericht über die Vvoll- und H aarfilzfabriken .
J a p a n :  Die E rze u g u n g  und A usfuhr von Lu 'ah .
H o l l a n d :  Bericht über Trockenm ilch.
A e g y p t e n :  H ande l mit Kohlensäure.

Adressenmaterial. D er Reichsnachrichtenste'.le für 
A ußenhandel liegen folgende Anschriften vor: L ederhänd ler  
in Brasilien. — V ertre te r  für Landm aschinen  in Algerien. —- 
Turn- und H andschuhfabriken , A utobusunternehm ungen  sowie 
H ändlerf irm en  für W aren-A utom aten  in Oesterreich.

Merkblätter für den deutschen Außerhandel. D er R eichs
nachrichtenstelle fü r  A ußenhandel ist ein M erkb la t t für den 
deutschen H andel mit Belgien zugegangen , welches von 
in teressierten  F irm en  auf der  Stelle eingesehen, bezw. vom 
D eutschen  W irtschaftsd ienst G. m. b. H., Berlin W 35, 
S chöneberger U fer  21, zum Preise von Rm. 0,75 zuzüglich 
P orto  bezogen  w erden  kanrt.

Absatzmöglichkeiten für deutsches Emaillegeschirr. 
H ie rü b er  liegt der  Reichsnachrich tenste 'le  eine ausführliche 
Aufstellung vor, die sich mit den A bsatzm öglichkeiten  von 
E m aillegeschirr  in den verschiedenen Ländern  seit K r ieg s 
ende befaßt. In teressen ten  können den Bericht von der 
Stelle b)eziehen. F ü r  den hiesigen Bezirk dürften  die A b 
satzm öglichkeiten  nach D änem ark , E n g lan d  und F innland 
von besonderem  Interesse sein.

Baltische' Presse. U eber  die in D anzig  erscheinende 
T agesze itung  „Baltische P re sse“ liegt der Stelle eine v e r 
trauliche Mitteilung vor, deren  Inhalt auf Befragen von der 
Stelle bekann t g egeben  w erden  kann.

Der Verkehr mit dem Irak. D er R eichsnachrich ten 
stelle liegt ein Bericht über die E in fuhr  nach dem  Irak  aus 
D eutschland  und die A usfuhr nach D eutschland  aus dem  
Irak  im I. H a lb jah r  1928 vor, den In teressenten  absch rif t
lich von der  Stelle beziehen können.

Postpaketversand nsch Argentinien. Als Postsendungen  
dürfen  M uster ohne W ert  350 g nicht überschreiten. M uster 
ohne H ande lsw ert oder solche, die für H andelszw ecke  u n 
b rauchba r  gem acht sind, sind zollfrei. Alle Muster, denen 
die Zollbehörde einen H ande lsw ert beimißt, sind zollpflichtig. 
W enn also ein „M uster ohne W e r t“ nach A rgentinien gesand t 
wird, das nach Ansicht der  Z ollbehörde ein Vv ertm uster ist, 
so m uß de r  " E m p fän g e r  eine verhä ltn ism äßig  hohe Z o ll
strafe zahlen. E s  m ag ja sein, daß  das eine o d e r  andere, als 
M uster ohne W ert du rch g eh t ;  w enn aber  eine F irm a 100 
kleine P ostsendungen  als M uster ohne W ert abrichtet, so wird 
das de r  argentin ischen  Z ollbehörde sofort auffallen, und die 
W are  w ü rd e  einfach konfiß iert w erden. Das H öchstgew ich t 
bei P os tpaketen  ist 10 kg. D urch  V erw endung  einer einzigen 
P os tpake tad resse  und Zollinhaltserk lärung  für je 3 „e in g e 
schriebene P ostpake te  können hohe S tem pelgebüh ren  g e  
spart w erden . F ü r  uneingeschriebene P o s tp ak e te  trifft diös 
nicht zu.

Die Wirtschaftslage Brasiliens. D er  R eichsnachrich ten 
stelle g ing  ein ausführlicher, 75 Seiten langer Bericht über 
die w irtschaftliche Lage Brasiliens, der  E n d e  Juli 1928 
abgesch lossen  w orden  ist, zu. D er  Bericht s tam m t aus 
der  F e d e r  einer mit den brasilianischen Verhältnissen gut 
vertrau ten  privaten Persönlichkeit. In teressenten  können den 
Bericht leiheise von de r  Stelle erhalten.

Die Landwirtschaft in Mazedonien und Westthrazien 
im Jahre 1927. H ierü b er  liegt de r  Reichsnachrichtenstelle 
ein Bericht vor, dessen  A ngaben  de r  soeben erschienenen

amtlichen Statistik  en tnom m en sind. In teressenten  können 
den Bericht von der Stelle in Abschrift erhalten.

Entsendung von Reichsdeutschen nach F r a n k r e i c h .  I ür 
deutsche F irm en, die Zw eigniederlassungen oder französische 
G esellschaften zur Bearbeitung  des französischen M ark te s  
errichten und daher  reichsdeutsche Leiter oder  A ngeste ll te  
beschäftigen wollen, ist folgendes von W ichtigkeit:

W enn es sich bei der  E n tsendung  von Reichsdeutschen 
nach F rankre ich  um die Besetzung eines Postens als Leitei 
einer Zw eign iederlassung  oder als Teilhaber einer zur V er
tre tung  deu tscher In teressen gegründeten  französischen G e
se llschaft  handelt, ist die E inholung einer A rb e i t s g e n e h m i
gung  bei dem  französischen Arbeitsm inisterium  nicht e r 
forderlich, da es sich nicht um  A n g es te l l te  der in F ra n k re ic h  
zu err ichtenden Zw eigniederlassung oder französischen G e
sellschaft handelt. Solche Personen  besitzen auf Grund des 
deutsch-französischen H ande lsabkom m ens volle B etä tigungs
möglichkeit in Frankreich . Die D eutsche Botschaft ist aber 
bei derart igen  Persönlichkeiten  auf W unsch gerne  bereit,  
noch einen besonderen  Schritt zu tun, indem sie du rch  das 
französische Ministerium der ausw ärtigen  A nge legenhe iten  
die inneren französischen Behörden über die E rrich tung  einer 
Z w eigniederlassung und die B etrauung  des b e tre f fe n d en  
R eichsdeutschen mit deren  Leitung unterrichtet.

D em gegenüber  ist die E inholung einer A rbeitsgeneh
m igung beim  französischen Arbeitsm inisterium  e r f o r d e r l i c h ,  
w enn es sich um E n tsendung  von R eichsdeutschen als An
gestellte  in die in F rankre ich  zu errichtende N i e d e r l a s s u n g  
oder französische Gesellschaft handelt. Nach den derzeitigen 
französischen V orschriften  muß eine in F rankre ich  e r r i c h t e t e  
Z w eign iederlassung  einer deutschen  F irm a bei Beschäftigen» 
von A usländern  — auch R eichsdeutschen — ein die N o - 
w endigkeit der B eschäftigung reichsdeutscher A n g e s t e l l t e  
begründendes  Gesuch an das französische A r b e i t s m i n i s t e r i u n  

richten. Im Falle von Schw ierigkeiten  setzt sich die d e u t s c h  
Firm a zw eckm äßigerw eise  mit der D eutschen B o t s c h a f t  i 
V erbindung, dam it gegebenenfalls  eine Intervention bei 
französischen R eg ie rung  erfolgen kann. Eine B e f ü r w o r  u & 
von A nträgen  auf Besetzung von Angestelltenposten,

I von nach französischem  Recht geg ründe ten  T o c h t e r g e s e i  
schäften deu tscher Gesellschaften ausgehen, v e r s p r i c h t  . 
fah rungsgem äß  w eniger E rfo lg  als solche von Z w e i g n i e ü  ^  
lassungen  deu tscher Firmen, weil bei le tzteren n i c h t  n 
das  Interesse des re ichsdeutschen  A rbeitnehm ers, son 
auch des reichsdeutschen A rbeitgebers  vertre ten  w e r d e n  Ka

Löschungsverfahren u ul Einlagerung eintreffender Gütef 
im Konstantinopeler Hafen. H ierüber  g ing der  R e i c n s n  ^  
richtenstelle eine Aufzeichnung zu, die I n t e r e s s e n t e n  m 
schrift erhalten  können.

Wirtschaftsberichte aus Ostasien. D er Reichsnachric iten^ 
stelle g ingen  Berichte über die w irtschaftliche Bedeu ^  
F orm osas  für J a p a n  und über den Anbau und H.anc '̂ ^ie 
Reis in China im J a h re  1927 zu. In teressenten  konn 
Berichte von d e r  Stelle beziehen. . .

Präventivkontrolle im Auslande. Die „F ra m  fIv°V^tiem, 
und T reuhand-U nion , K om m anditgesellschaft aU- r / p xem- 
Leipzig, überreichte  der  Reichsnachrichtenstelle sjch
plare der  neuesten  N um m er ih rer  H a u s z e i t s c h r i t t ,  , a n ( j e  
mit ihren t reuhänderischen  Arbeitsm öglichkeiten im \  „ p rä- 
befaß t und insbesondere  eine s tä rkere  A n w e n d u n g  . h e n  
ventivkontrolle  auch im  Auslande zum besten  der jar
W irtschaft empfiehlt. In teressenten  können ein
d e r  Zeitschrift von der  Stelle erhalten. .

Rumänische Zeitschriften. Es ist möglich daß  j ^ e n ,  
nächster Zeit verschiedene rum änische p  u \ num meni 
illustrierte Blätter usw. mit einer R e ih e  von 1 ro e ,eutsciien 
zur Anzeigen- und A bonnem entsw erbung  an die (lcrartjge 
W irtschaftsk reise  w enden  w erden. F irm en, an c ie a n .
rum änische U n ternehm ungen  heran tre ten  sollten, trcten> 
heimgestellt,  sich, bevor sie de r  A n g e l e g e n h e i t  j} n ä h e r e

an die R eichsnachrichtenstelle  zu w e n d e n \_ . c b l i z i s t i -
Auskünfte über diese B estrebungen  r u m ä n i s c h e  ]
scher U n ternehm ungen  vorliegen.
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Nadiridifen des Verbandes des Sfefffner Einzelhandels e. V. Stettin.
Dritter verkaufsfreLr Sonntag vor Weihnachten? D er

Polizeipräsident Stettin hat den A ntrag  des V erbandes  auf 
Zulassung eines dritten Sonntages vor W eihnachten mit 
folgendem  Bescheide abgelehn t:

„N ach  e ingehender Prüfung  bin ich nicht in der  Lage, 
einen 3. Sonntag  'vor W eihnachten für V trk aü fszw eck e  f re i
zugeben. D urch  die F re igabe  w ürde eine außerorden tlich  
starke Belastung de r  A nges te ll te !  und A rbeiter, die infolge 
des in der  W eihnachtszeit herrschenden lebhaften  Geschäfts- 
verkehrs besonders angespann t arbeiten  müssen, herbeigeführt 
w erden. A ußerdem  ist zu berücksichtigen, d a ß '  nach dem  
W eihnachtsfest mit den um fangreichen  V orbereitungen für den 
Anfang Jan u a r  beginnenden Inventurausverkauf begonnen 
wird. Die fast seit einem Jah rzeh n t hier in Stettin für den 
V erkauf zugelassenen beiden Sonntage dürften  den B edürf
nissen des kaufenden Publikum s genügen.

D e n ' V orschlag einer hiesigen A rbeitnehm erorganisanon, 
anstelle des 23. D ezem ber, den 9. D ezem ber für den  V e r 
kauf freizugeben, habe ich gleichfalls abgelehnt, da  eine 
solche V erlegung m. E. eine erhebliche ‘ Schädigung des 
E inzelhandels  bedeuten w ü rd e .“

D er V erband hat daraufh in  mit dem  fo lgenden S ch rif t
satz B eschw erde bei dem R eg ie rungspräsiden ten  eingelegt.

„ w i r  überreichen dem  H errn  R egierungspräsiden ten  a b 
schriftlich ein Schreiben vom 18. O k tober  d. Js., in dem  
der H e rr  Polizeipräsident von Stettin um Zulassung eines 
dritten  verkaufsfreien Sonntags vor W eihnachten im S ta d t
bezirk Stettin gebeten  w urde. D ieser A ntrag  w urde von dem 
H errn  Polizeipräsidenten mit e inem  Bescheide vom 13. N o 
vem ber d. Js., der  ebenfalls abschriftlich ansrefü^t ist, a b 
gelehnt.

Wir legen hiermit B eschw erde gegen  die E n tsc h e i
dung des H errn  Polizeipräsidenten ein und bean tragen , unter 
A ufhebung dieser E n tscheidung  im Sinne unseres A ntrages 
zu verfügen.

Z ur  B egründung  unserer Beschw erde bitten wir, V e r
tretern unseres V erbandes G elegenheit zu geben, dem  H errn  
R egierungspräsiden ten  persönlich mündliche A usführungen zu 
machen. V orerst nehm en wir auf unseren A ntrag  an den 
H errn  Polizeipräsidenten  bezug und erlauben uns, folgendes 
mnzuzufügen:

Die außerorden tlich  schlechte geschäftliche Lage in 
diesem Jah re ,  welche nicht allein in de r  S te ttiner Industrie, 
sondern vielleicht in noch  höherem  M aße im S tettiner E in ze l
handel besteht, rechtfertig t das V erlangen  nach  einem 3 . 
yerkaufsfreien Sonntag  ganz besonders  stark. W enn der  
H err Polizeipräsident d a r a u f . hinweist, d aß  der  augenblickliche 
••ustand (es sind in einem ganzen J a h re  2 S onntage  und zw ar 

v° r  W eihnach ten  genehm ig t) schon fast seit einem J a h r 
zehnt bestehe, so ist da rau f  zu erw idern , daß  sich die V o r
aussetzungen in w irtschaftlicher Beziehung vollkom m en g e 
ä d e r t  haben, und daß  dah er  u. E. für die en tscheidende 

e rw altungsbehörde  die V erpflichtung bestehe, den v e r 
s i e r t e n  V erhältnissen die E n tscheidungen  anzupassen. In 

t en Seiten  des K rieges und der  ansch ließenden  G eldentw er-
We^ h e  durch erheblichen W arenm angel gekennzeichnet 

■ * * * '  Inögen vielleicht 2 Sonntage genüg t haben. Fleute 
be r de r  E inze lhändler  m ehr als in de r  V orkriegszeit
s?J£rg t se,m > seine g roßen  W aren läge r  um zusetzen, um seinen 

,eren V erpflichtungen (Steuern, Gehäl

hnachten 
D er

Werl  ■ w^«wv.*«ium6 b le u e m ;  vjehälter, Löhne) gerecht
b ü l - r  ™  können, d aher  stellt es u. E. ein bescheidenes und 
näh.* erlangen dar, wenn in d ieser F rag e  eine An-

crung an  die V orkriegsverhältn isse gefo rdert  wird.

für ,!n d iesem  J a h re  liegen die Sonntage vor Weihn;
geschäftlichen V erkehr besonders  ungünstig .

Silber cCne Sonn taS fallt auf den 23. D ezem ber, der  
Es ; " e .Sonntag fällt dem nach 9 T a g e  vor W eihnachten, 
sache alte Und in de r  G eschäftsw elt bekann te  T a t 
e s t  ’ , das eigentliche W eihnach tsgeschäft überw iegend
^eiK es^i Sonntag , der  für den V erkauf für W eihnach ten
starke n lst’ c'insetzt. Diese B ehauptung  ist durch  das
diesen p ei^ c.n der  U m satzziffern  in den G eschäften  seit 
2elhand 1 rm in - SCh<m seit J aliren belegt w orden. Die Ein- 

Geschäfte w ählen  im allgemeinen diesen T ag  zum 
gspunkt ih rer  besonderen  W arenrek lam e.

Berücksichtigt man, daß  in diesem Jah re ,  wie e r 
wähnt, de r  2. Sonntag  vor W eihnachten  nur 9 T ag e  vor 
dem  H eiligen Abend liegt, so kann man sich leicht v o r 
stellen, was für Folgen  sich aus dieser besonderen  K o n 
stellation für K äufer und E inzelhänd ler  ergeben  müssen, wenn 
kein 3. verkaufsfreier Sonntag  freigegeben  wird. D as gesam te 
W eihnachtsgeschäft d räng t sich auf 9 kurze T age  zusam m en. 
Die B eanspruchung des V erkaufspersonals  m uß A usm aße 
annehm en, die vielfach über ihre Kräfte h inausgehen oder  
sich bezüglich der  qualitativen Leistungen gegen ü b e r  dem 
Kunden nachteilig ausw irken. Es besteht die Gefahr, daß  
der  K äufer nicht mit der  erforderlichen Sorgfalt bedient 
w erden kann. Eine dera r t ige  E ntw ick lung  de r  V e rk au fsg e 
schäfte liegt w eder im Interesse des E inzelhändlers  noch 
seines V erkaufspersonals , und am w enigsten  im In teresse  des 
kaufenden Publikum s.

Diese G esichtspunkte haben einmal Geltung für die 
städtische K undschaft. D er S tettiner E inzelhandel kann aber 
nicht m ehr von der  K aufkraft der S te t .iner Bevölkerung 
existieren und ist auch im besonderen  M aße auf die L a n d 
bevölkerung angewiesen. F ü r  diese bedeu ten  die A us
nahm esonn tage  fast die einzige bequem e E in k a u fsm öglichkeit 
vor W eihnachten, denn noch oft bis in den D ezem ber h in 
ein ist der Landw irt mit landw irtschaftl ichen  Spätarbe iten , 
sowie mit de r  Sorge um den Vertrieb seiner E rzeu g n isse  
in einem- M aße beschäftigt, daß  er nicht die Zeit zum E in 
kauf in der S tadt findet. In diesem J a h re  insbesondere  
rechnet man allgem ein mit einer w esentlich vers tä rk ten  V e r
kaufstätigkeit der  ländlichen Bevölkerung gegen ü b e r  den' 
V orjahren  mit Rücksicht auf die g rö ß e ren  E r t rä g e  aus einer 
überdurchschnittlich guten  Ernte.

In diesem J a h re  wird das G eschäft im M onat D ezem ber 
dadurch  sehr ungünstig  beeinflußt, daß  de r  D ezem ber durch  
das verschiedenartige Lallen der  S onntage  2 verkaufsfreie  
l ä g e  w eniger als de r  D ezem ber des vorigen Jah re s  hat. 
Dies bedeute t einen Ausfall an V erkaufszeit von ca. 7o/o 
g egenüber  dem D ezem b er  des vorigen Jah res .

Es ist eine I atsache, die sich auf a l te /E r f a h ru n g e n  im 
Einzelhandel stützt, daß  seine U m sätze  mit einer V erm ehrung  
der Verkaufszeit steigen, daß  also auch das W eih n ach tsg e 
schäft dann höhere Ü m sätze  bringen wird, wenn dem  E in 
zelhandel eine verm ehrte  V erkaufsm öglichkeit gegeben  wird.

G erade der  Ausfall des W eihnach tsgeschäftes  ist in 
hohem  M aße für die U m satzgesta ltung  eines J a h re s  m a ß 
gebend. In einzelnen B ranchen (G eschenkartikeln  usw.) b e 
träg t der W eihnach tsum satz  bis zu 50<yo des Jah resum satzes .  
D aher  legt der  E inzelhandel einen ganz  besonderen  W ert 
auf eine U nters tü tzung  d e r  Behörde beim W eih n ach tsg e 
schäft.

D er H inw eis  des H errn  Polizeipräsidenten, daß  die
1 reigabe eines 3. Sonntags eine, besondere  Belastung  der  
Angestellten und A rbeite r herbeiführe, trifft ke inesw egs  zu. 
Die Angestellten und A rbeiter  des E inzelhandels  sind g e rade  
infolge der schw achen G eschäfts tä tigkeit b isher in keiner 
W eise überanstreng t. Das V erkaufspersonal steht g rö ß te n 
teils in dem  Zustand  der  A rbeitsbereitschaft.  D as oben  d a r 
geleg te  Zusam m enfallen  des W eihnach tsgeschäftes  auf eine 
verhältn ism äßig  ku rze  Spanne Zeit w ürde  eine b esondere  
A nstrengung  und Belastung des E inze lhandelspersonals  h e r 
vorrufen, was durch die E inschaltung  eines 3. Sonn tags  und 
durch e.n en tsprechend verlängertes  W eihnach tsgeschäft s ta rk  
e ingeschränkt, w enn nicht g a r  verm ieden  w erden  könnte.

Die Industrie- und H an d e lsk am m er  zu Stettin, w elche 
durch  den H errn  Polizeipräsidenten  gutachtlich gehört ist, un- 
turstü tzt unseren  A ntrag  in jeder  Beziehung. Wie aus dem  
abschriftlich angefüg ten  G utachten der  Industrie- und Flan- 
d e lsk am m er vom 3. N ovem ber  d. Js . hervorgeh t,  haben 
die V ertre te r  säm tlicher Branchen den  W unsch geäußert ,  
daß  die 1 reigabe des 3. Sonn tags  in d iesem  J a h re  e rfo lg t .“

Inventurausv2 rkauf 1929. D er  Inven tu rausverkauf für das 
J a h r  1929 beginnt am  1. M ontag  nach  dem  4 . Januar.

D er  Ausverkauf- dauert  14 W erk tage .  W ir m achen 
besonders  darau f au fm erksam , daß  ein V erkauf zu h e ra b g e 
setzten Preisen, welche ausdrücklich  als , ,A usverkaufs“ -Preise 
bezeichnet sind, nur in de r  von der  B ehörde zugelassepen  
Z e i t  des Inven turausverkaufs  erfo lgen  darf.



30 O S T S E E - H A N D E L Nummer 23

TrachtenmarM.
Stettiner Seefrachtenmarkt. S t e t t i n ,  den 28. N o 

vem ber. Die F rach tra ten  sind in den letzten Wochen im 
allgem einen unverändert geblieben. Von Osfjlösund konnte 
man im  allgem einen mit einer E rz ra te  von Kr. 3.50 rechnen.  ̂
F ü r  A bladungen von Finnland lagen w enig  A ngebote vor. 
K ohlen nach  dem  M ittelm eer von E ng land  w urden  zu 10/9, 
von D anzig  zu 12/— bis 12/6 geschlossen.

Im  übrigen sind noch folgende F rach ten  zu nennen . 
D a m p f e r :  S te ttin—London 5/600 tons S chw erge tre ide  10/— 
11/— ; S te ttin—D ünk irk  5/603 tons W eizen 10/— ca. 25. N ov.; 
Stettin—Kiel ränge  R o tte rdam  A ntw erpen  D ünk irk  5/600 tons 
W eizen  11/—, option  R ouen 12/— per  ton; S tettin—Stralsund 
-—Stockholm  300/350 tons H afe r  Kr. 9i/a 10- P er 10/12,
Sto ipm ünde oder K o lberg— W asa 1/1203 tons S chw ergetie ide  
9/ — 9/ 6, option H a fe r  10/6; S to lpm ünde oder K o lberg— 
W iborg  8/1200 tons Schw ergetre ide  8 '— 8/ 6, option H afer  
9/6 10/— ; K o lberg—K önigsberg  ränge  Reval und /  oder 
Ivotka 800 tons S chw ergetre ide  8/ — 1 Löschhafen, 8/6

2 Löschhäfen; S to lpm ünde—E.C .C .P . 4/500 F a d e n  Props 
39/— 40/— per F ad en ; Anklam  (9 F u ß )—O stküste  U.K. 
3/5Ö0 tons S chw ergetre ide  11/— 12/— per ton; N eustad t 
London 5/600 tons Schw ergetre ide  10/— ; S tra lsund—R o tte r 
dam  1/1200 tons Zucker Hfl. 4i/4 4.35 fio per  1/12; K ön igs
b e r g - S t e t t i n  ränge  S tockholm —G othenburg  5/800 tons 
S chw ergetre ide  Kr. 7.— 71/3. — M o t o r s e g l e r :  Stettin 
Thisted  200/250 tons Briketts  Kr. 7.— per  ton ; S tettin—
A alborg 3/450 tons B*riketts Kr. 61/2 per ton; S te ttin—K olberg
100 tons Cellulose RM. 5 .— 51/2 pe r  ton pp t.;  S t r a l s u n d -  
K alm ar 125 tons H afe r  Kr. 71/2—8 ; S tra lsund—H els ingborg  
Ystad ränge  100/120 tons H afe r  Kr. 6 1 /4 ; Stra lsund—Helsing- 
bo rg  Sim risham n ränge  100/120 tons H afe r  Kr. ö1/^; Köping -
Lübeck 300/450 tons Fe ldspat RM. 8.— per ton; S tettin—
nördl. A arhus 100/120 tons Briketts  Kr. 6 .— per ton ; Stettin 
K orsör 150/175 tons R oggen  Kr. 6.— ; S te ttin—nördl. Aarhus 
100/125 tons R oggen  Kr. 6 .— ; S tra lsund—B rake  2 x 1 0 0  tons 
H afe r  ppt. RM. 7.—.

Revaler Börsenkurse.
Estländische Kronen,

K u r s e
Rigaer Börsenkurse

G em acht 21. Nov. 23. Nov. | 24. Nov. ,
K äufer Verk. K äufer Verk. Käufer Verk

N euyork  . . . 373.15 374.15 373 10 374.10 373.10 374.10
L ondon  . . . _ 1810 18.15 18.10 18.15 1 8 . 1 0 18. »5
B erlin  . . . . _ 88.90 89.50 88.90 89.50 88 9"> 89.55
H elsingfors ____ 9.38 9.43 9.38 9.43 9.38 9.43
S to ck h o lm  . , ----- 99.70 100.30 99.75 100.35 99,75 100.35
K openhagen  . ------ 99 45 100 05 99.45 100 05 99.45 100.05
Oslo . . . . _ 99.35 100.05 99 35 100.05 99.35 100.05
P aris  . . . . __ 14.(50 14.85 14.60 14.85 11.60 14.85
A m sterdam _ 149.80 150.60 149 80 150.60 149 80 150.60
R iga . . . .  
Zürich  . . .

_ 71,90 72.40 71.90 72 40 71.90 72.40
_ 71.85 72.45 71.85 72.45 71.85 72 45

B rüssel . . . _ 51.85 52.35 51.85 52 3 ' 51.85 52.35
M ailand . . . _ 19 55 19.95 19.55 19.95 19.55 19.95
P rag  . . . .  
W ien  . . . .

_ 11.05 11.25 11.05 11.25 11.05 11.25
_ 52.45 53.05 52.45 53.05 52.45 53.05

B u d ap es t . . -- 65 05 65.75 65.05 65 75 65.05 65.75
W arsch au  . . _ 41.50 42.70 41.50 42.70 41.50 42.70
K ow no . . . _ 36.75 37.35 36.75 37.35 36.75 37.35
M oskau (Scheck) ------ 191.50 193.— 191.50 193.— 191.50 193.—
D anzig  . . . . — 72.40 73.— 72.40 73.— 72.40 73.—

22. Nov. 23. Nov. 24. Nov.
Käuf. Verk. Käuf. Verk. Käul. V erk.

1 am erik . D o lla r . . . 5.182 5.192 5.182 5.192 5.182 5.192
1 P fu n d  S te r l in g . . . 25.17 25.22 25.17 25.22 25.17 2o.22

100 franz. F ran cs  . . . 20.23 20.38 20.23 20.38 20.23 20.38
100 belg. Belga . . . . 71.90 72.4 71.95 72.50 71.95 72.50

100.40
27.32

139.15
100 schw eizer F ran cs 99.65 100.40 99.65 100.40 99.65
100 ita lien isch e  L ire  . . 27.12 27.33 27.11 27.32 27.11
100 schw ed. K ronen  . . 138.45 139.15 138.45 139.15 138.45
100 norw eg. K ronen  . 
100 d än isch e  K ronen  .

138.10 138.80 138.10 138.80 138.10 138.80
138.80 
73.40 
15.47

209.05
124.05 
13.09

138.10 138.80 138.10 13S.80 138.10
100 ö ste rr. S ch illing  . . 72.70 73.40 72.70 73.40 72.70
100 tschecho-slow ac. Kr. 15.33 15.48 15.32 15.47 15.32
100 h o lländ . G ulden . . 208.00 209.05 208.00 209.05 208.00
100 d eu tsch e  M ark . . 123.45 124.05 123.45 12105 123.45
100 fin n län d . M ark . . 12.97 13.09 12.97 13.09 12.97
100 estländ . M ark . . . 
100 po ln . Z loty . . . .  
100 litau isch e  L its  . . .

138.30
57.55

139.—
5N.75

138.30
57.55

189.—
58.75

138.30
57.55

139.""
58.75
51.7051 — 51.70 51.— 51.70 51.—

1 SSS R -T scherw onez

S c h l u ß  d e s  r e d a k t i o n e l l e n  T e i l s .

Eisenbauansfalf). Gollnow & Sohn, Steffin.
2 5 jä h r ig e s  A b te ilu n g sju b ilä u m  im  O k to b er  1928 .

ist die A usw echslung d e r  E isenbahnbrücke  über die
Auch

Die im  J a h re  1833 g e g rü n d e te  E isenbauansta l t J .  G oll
now  & Sohn, Stettin, d ie  also in K ürze dem  100 jäh rigen  
Bestehen  en tgegengeh t und  dam it zu den  ä ltes ten  W erk en  
ihres A rbeitsgebietes  gehört,  konn te  im O ktober  dieses Jah re s  
die 25 jäh rige  W ied e rk eh r  des T ag es  begehen , an  dem  von 
ihr de r  G roßb rückenbau  au fgenom m en  w urde. Zeitlich fiel 
die B eg ründung  dieser Abteilung mit dem  E in trit t  des  M it
inhabers  Dr. Ing. Johannes  G ollnow in die F irm a  z u 
samm en.

E ine Fülle von b em erkensw erten  E isenbahn- und 
S traßenb rücken  jeder  Art und  G röße  zeugt in den  verschie
densten  G egenden  D eutschlands sowie im  Auslande von d e r  
Leistungsfähigkeit des W erkes. A ußer mit den  an  dieser 
Stelle schon f rüher  e rw ähn ten  um fangre ichen  L ieferungen 
über R epara tionskon to  für das serbische Bautenm inisterium  
sowie mit d e r  Beteiligung an  de r  H ers te llung  der  S t r a ß e n 
b rücke  über die D onau  von N ovisad nach  P e te rw ard e in  und 
de r  g ro ß en  D onaubrücke  bei Pancevo ist die Abteilung 
B rückenbau  z. Zt. n eben  de r  A bw icklung verschiedener 
B rückenbau ten  üblicher A usm aße mit d e r  A bw icklung des 
A uftrages für den  U m bau  d e r  Jann o w itzb rü ck e  in Berlin 
beschäftig t,  zu dem  sie vom  M agis tra t Berlin als einzige 
ausw ärtige  F irm a h e rangezogen  w urde.

Leider hat auch  die Abteilung B rückenbau  erheblich 
unter A rbeitsm angel zu le iden infolge de r  K nappheit  der 
g eg en w ärt ig  zur V ergebung  kom m enden  A ufträge. So geh t 
auch  e ine  g ro ß e  viergleisige E isenbahnbrücke  für die R e ichs
bahnd irek tion  K önigsberg  i. Pr., ausgeführt  in Si-Stahl, g e 
genw ärtig  de r  V ollendung entgegen.

Im  H erb s t  des vergangenen  Ja h re s  ge lang te  in Pom m ern  
die A usw echslung d e r  E isenbahnb rücke  über die R eg a  bei 
G um m in zu r D urchführung . F ü r  das E n d e  dieses Jahres^

bei S to lpm ünde  vorgesehen, 
teilung B rückenbau  im besonderen  
bie te  de r  B rückenausw echslungen  
beach tensw ertes ten  durch  M odelle 
m useum  in Berlin zur D arste llung

Als Sonderab te ilung  des 
F irm a  die H ers te llung  von 
von denen  als Beispiel hier 
a rm ige  E isenbahnk lappb rücke

Stolpe
f rüher hat sich die Ab 
U m fange  auf dem  ? 

betätig t,  von denen <1 
im  V erkehrs-  und B au 
gebrach t sind.

G roßbrückenbaues  betre ib t die 
b e w e g l i c h e n  B r ü c k e n ,
auf  die w e i te s tg e s p a n n te

den
em- 

Trollhätta- 
E in  betriebsfähiges
Brückenbauabteilung

E u ro p as  über 
kanal in S chw eden  hingew iesen sei.
M odell derselben  befindet sich in der 
des D eutschen  M useum s in  München.

h o c h b a u , H allenbauten, 
G a s w e rk s b a u te n  u s ' v -

d e m S t a h l  - 
B auten  dei

Zeit sei h ingew iesen a u f  ein K ra n k e n h a u s  für
F ab rikbau  für die A . E . O * u  

und auf den  N eubau

Die A b t e i l u n g  E i s e n  h o c  
schiedensten, um fangre ichen , w eitgespannten  
F abrikbau ten , F lugzeughallenbau ten , 
aufw eisen kann, hat sich neuerd ings  besonders  
S k e l e t t b a u  zugew andt.  Als wesentliche 
le tzten
M agistra t D anzig , auf einen 
Berlin im  G ew icht von rund 1000 to in Stettin

e rw ä h n t  die

der  Berufsschulen im A ufträge des M agistrats 
selbst.

Als der  F irm a angegliedert ,  seien ferner - h l e u s e n
A b t e i l u n g  E i s e n  W a s s e r b a u t e n ,  « e ic h e  ScUL«ise 
und W eh ran lag en  bearbeite t ,  und die A b t e i  u °  , s je
g r o ß h a n d e l ,  d ie  insofern Beachtung v er , rv stätten
durch  ihre  um fangre ichen  L agerbes tande  die b h än g ig

den W alzw erken  unabnajig  & 
k ü rzes te r  Lieferzbis zu gew issem  G rade 

m acht und dad u rch  die 
ermöglicht.

von 
E inha ltung
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Paul Sdilegel,
Glas- und P orze llan-G roßhandlung, Luisenstr. 9, bietet im 
d iesjährigen  W eihnachtsgeschäft eine erw eiterte  und b eso n 
ders  reichhaltige Auswahl in Geschenk- und L uxusw aren  an. 
N eben den rühmlichst bekannten  und beliebten F ab rika ten  
des In- und Auslandes, w elche w ir in d iesem  H ause  v o r 
zufinden gew ohn t sind, fällt uns die g ro ß e  Anzahl gesch m ack 
voll au sgew äh lte r  N euigkeiten  besonders auf.

A ußer  den künstlerisch hochw ertigen  E rzeugnissen  u n 
serer heimischen Q ualitätsfabriken und -H ütten bem erken  
wir österreichische, dänische, holländische, französische und 
englische Porzellane und Fayencen.

E ine Auslese m oderne r  Tafel- und K affeegeschirre , 
hochaparter  W aschgam itu ren  urid das reich sortierte  L ager  
in K üchengarn ituren  und G ebrauchsgeschirren  aller Art 
dürfte  eine in teressierte  K äuferschaft anziehen  und dem  G e 
schm ack sowie den  A nsprüchen jeder Kundschaft gerecht 
werden.

Auch die herrlichen T rinkgarn itu ren , Schalen und Vasen 
deutscher und belg ischer H ü tten  seien hervorgehoben.

Zweifellos hat das Spezialgeschäft unserer  T ag e  eiinen 
erheblichen Einfluß auf die Bildung des G eschm acks und 
K unstem pfindens eines g roßen  Teils de r  K äuferschaft. Die 
ihm hieraus erw achsende A ufgabe wird aber  m ehr denn je 
durch  wirtschaftliche .G esich tspunkte  erschw ert.  D er Ruf 
nach billiger W are  bereite t hier oft fast unlösbare S chw ie
rigkeiten.

In  der  überaus m annigfaltigen Auswahl, in w elcher die 
F irm a Paul Schlegel ihre du rchw eg  geschm ackvollen  billi
geren  G eschenkartikel: Dosen, Tassen, Vasen, Bonbonnieren 
usw. anbietet, sehen w ir eine, glückliche Lösung  dieses 
Problem s.

Schon eine" Besichtigung der  gebo tenen  W aren  möchten 
wir w ärm stens  empfehlen.

Bergmann-EleKirizifäfs-Werke A.-G., Ingenieur- und Verkaufsbttro, Stettin.
D er in seiner gew alt igen  L änge  jedem  Besucher des 

S tettiner F reihafens sofort auffallende, neu e rbau te  H a fe n 
speicher, Schuppen V II, kom m t nunm ehr in die E n d p h a se  
seiner E rrich tung . G ew altig  thronen über dem  Ganzen die
3 fah rbaren  B rückenkrane  auf dem  Dach, w äh rend  an der  
W asserseite  8 g ro ß e  Po rta lk rane  den U m schlag  besorgen  
sollen. Selbstverständlich ist bei einer derart igen  Anlage, 
in de r  die m odernsten  E rrungenschaften  der  deutschen T e c h 
nik Berücksich tigung gefunden  haben, das N ervensystem  
in G estalt von V erteilung und Z ubringung  der  benötig ten 
elektrischen E nerg ie  von aussch laggebender Bedeutung. D en 
B ergm ann-E lek tr iz i tä ts-W erken  A.-G., Berlin, die seit ca. 
20 Jah re n  in Stettin ein Ingenieur- und V erkaufsbüro  mit 
um fangre ichem  L ager d e r  einschlägigen M aterialien u n te r 
halten, ist de r  A uftrag  zur E lek tr is ie rung  des genannten  
g roßen  Speichers  übertragen  w orden . Die S tettiner H a fe n 
betriebsgesellschaft, die alle m aschinentechnischen P ro jek te  
des N eubaues bearbe ite t hat, hat sich auch in d iesem  Falle 
entschlossen, das beste  V erlegungsm ateria l,  das erst vor 
ganz k u rze r  Zeit auf den  M ark t g ek o m m en  ist, zu v e r 
w enden. M aßgebend  w aren  die verschiedensten  B ean 
spruchungsm öglichkeiten  in B ezug  auf chem ische E in w ir 
kung  von außen, w ie sie ein m anigfalt iger H afen g ü te ru m  - 
schlag im m er  mit sich bringt. Z ur V erlegung  ge lang t die 
B ergm ann-Feuch traum leitung . Sie ist von de r  V D E -Prü f-  
stelle norm alis iert und träg t die B ezeichnung N B E U , d. h. 
„N orm ale  Blei-EisenbandarmicVtc L e itung“ . D er Aufbau e n t

spricht dem  norm alen  e isenbandarm ierten  Bleikabel. D er 
nahtlos  gezogene  Bleimantel von ausre ichender S tä rk e  sorgt 
für absolu ten  Säureschutz  der  darin  liegenden isolierten 
Kupferleitung. U m  dem  System  d ie_  nö tige  m echanische 
Festigkeit zu verleihen, ist ein doppe lte r  E isenm ante l spiralig 
darüber  gewickelt, dazw ischen  liegen gleichfalls Is©lations: 
massen. Die s tark  asphaltier te  Ju teum hüllung  ist nicht nur 
ein Schutz des Spiralm antels , sondern  w irk t g le ichsam  als 
erste Instanz genügend  w asser- und säureschützend. Die 
A bzw eigpunkte  sind dem  Sinn de r  Feuch traum le itung  e n t
sprechend durchkonstru ie rt:  die b lanken  K lem m en liegen
in Iso lie rp reßdosen ; die E in füh rungen  sind durch  S to p f
buchsen abso lu t luftdicht gesichert. D urch  sinngem äße A us
führung können die D osen  gleichzeitig als L am p en träg e r  
füngieret!, so daß  selbst beim Anschluß der  B eleuch tungs
kö rper  jegliches Freiliegen von s trom führenden  Leitern  ve r
m ieden wird. D as Schaltm ateria l ist in ähnlicher W'eise 
ausgebildet. D as H erz  des ganzen  Speichers  ist mit der  
Schaltan lage einer m ittleren K leinstadt vergleichbar. Ein 
anschauliches Bild über den riesigen U m fang  der  Anlage 
erg ib t die T atsache, d aß  ca. 25 000 m Leitung nötig sind, 
um die elektrische E n erg ie  den jew eiligen V erbrauchsste llen  
zuzuführen. W ird  in B etracht gezogen, daß  alle Leitungen
2 bis 4 A dern  führen, so erg ib t sich h in te re inander  ge leg t 
die erstaunliche L änge  von ca. 60 000 m, w as nahezu  einer 
Luftlinie S te ttin—A ngerm ünde  entspräche.

Glektrcmctcren für alle Antriebsarten!

Installatiensmaterialien, G liiM am pen

Bergmann Elektricitäts-Werke A.-G.
-  Ing.- und  V erkaufsbüro: Stettin, Oberwiek 4 — F ern sp rech er  Nr. 22029/22801

Bitte bei Anfragen 
siefs auf den „Ostsee'Handel“

B
V

Bezug nehmen!
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