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Union
G e g rü n d e t 1857

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

T r a n s p o r t v e r s i < h ® n m f l * n

aller Art

Fernsprecher: Nr. 27060 Drahtanschrift: Seeunion

D a s  n i i t z l i c h f t e

lUeihnachfs- 
Gefdienk

SINGER
mit Motor und Nählicht
SINGER NAHMASCHINEN AKTIENGESELLSCHAFT

Singer Laden überall

GesdiäUssfellen in Pom m ern:
f t t t f tftttt , $eenftr. 7 ♦ i. p o m .,  Sange
©trafee 50 ♦ (Perf .)r  ßarlftra&e 27

Cftügen), 23aljnIjofftrafje -Kr. 52 
^oftftrafte 144- ♦ Sange

©Irafce 68 ♦ i. P o m .,  SBaUftrafje 2
grauenftr. 9 ♦ < & 0 U ttO to  i. Pöttl., 

Sßollroeberftrafce 7 ♦ Sange
©trafee 15 ♦ & O 0 U t t ,  93ergftr. 1 ♦ j f t o l f e e t t d ,  
^aifcrplo^ 6 * i. p o m .,  iginbenburgftr. 57
H e u f t e t f  i n ,  $reufcifd)e ©tr. 2 ♦ 93auftr.7
# O l & i t t ,  23runnenflr. 17 ♦ D tW lf e  (pom.),33aljner 
©trafce 50 ♦ R t t S g t t & f t l f c g ,  Sange ©trafce 32

^ o lj in e r  ©trofee «Rr. 22 ♦
G t o t t ö a e f e  »-Pom., §oIsmarftftr. 3 ♦
©iefjereiftr. 23, Breite ©tr. 58 unb Suifenftr. 19 

SRittelflr. 5 ♦ Apollo*
nienmarft 7 ♦ ^ärberftra^e 5

2öiIt)eImftraBe 4.
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Det Forenede 
Dampskibf-Selfkab
Aktieselskab Kopenhagen

Sleffin-Kopenhagen- 
Oslo

regelmäßiger
Passagier

verkehr

Nähere
Auskunft

durch

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

Stettin > Kopenhagen - 
Golhenburg
S 'S „Odin“ S/S „Tjaldur“
jed. Donnerstag u. Sonnabend 
18 Uhr

Steffin- Kopenhagen- 
Wesfnorwegen
S/S „B e rg e n h u s “ S/S 
„Trondhjem“ alle 10 Tage

Gustav Metzler / Stettin
Königsstr. 4/5

— Liebes Kind, ich habe sie dir neulich ersty mit
gebracht. -------

— Ja, und dann hast du den ganzen Abend dage
sessen und hast sie selbst gelesen und dir aus den 
OstseesprLze n a’lerhand Interessantes rausgeschnitten. 
Ich will mein eigenes heiles Exemplar haben.

— Ja, dann schreibe doch selber eine Postkarte 
an die Nordische Gesellschaft, Lübeck, und bestelle 
dir ein Exemplar für 50 Pfg., oder besser, abonniere 
sie gleich. Die 1.50 Mark im Vierteljahr spielen doch 
keine Rolle. . . (liest weiter).

— Karl-Johann, du weißt ganz genau, daß ich 
dir gesagt habe, du solltest mir die neue „Ostsee-Rund
schau“ mitbringen. Du sitzt jeden Abend und liest 
deine Börsenberichte, und ich kann zugucken. Ich 
will auch etwas Interessantes — ich will etwas Lustiges 
zu lesen haben.

C o l a t l  8  ^ S i e d l e r
Stettin . Swinemünde

Fernspr. 34605 und 34606 jfi Fernsprecher Nr. 2034 
Telegramme: Lofsiedel Telegramme: Lofsiedel

Schiffsmakler — Bunkerkohlen
■ iiiiiiimiiiiiimmimMiiiiiiiM 11111111111111 in ii mm in  ......... ii»iMiiiniiimiiiinmi

Agentur überseeischer Dampferlinien und der 
Egon-Linie Stettin-Südschweden.

Farkettfabrik  ß r e ib f ik a g u  I
Greifenhagen bei Stettin
liefert in sauberster Ausführung

Stabfußboden
in Eiche und Buche

M odernste Maschinen Neuzeitliche Trockenanlage

Adresse für Bahnsendungen: Greifenhagen-Hafenbahn,
Anschlußgleis Parkettfabrik

E i g e n e r  H a f e n  a n  d e r  O d e r
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Weihnachts-Verkauf! Bei Einkäufen in mehreren Abtei- =  
lungen bitten wir an unseren Kassen =  
„ S a m m e l m a p p e n “ zu verlangen j=

Für den 
Weih nachts - Verkauf
haben wir besonders große 
und sorgfältige Vorberei

tungen getroffen

Hervorragend

billige Angebote
f ü r  W e i h n a c h t e n  

und füreigen. Bedarf in allen Abtei lg. unseres Hauses

P r a k t i s c h e  Bedarfsartikel 
— teils in hübscher Ge
schenkpackung -  sind in 
allen Abteilungen sowie in 
30 Schaufernstern unseres 
Geschäftshauses ausgelegt

Gebrüder Herst, Stettin

Reederei W. Pinnow, Steffi*
D. „Germania“ — D. „Arnold“

EilgUferverkehr Stettin -  Frankfurt a. Oder -  Stettin
Vertretung-:

Ludwig Klotz, Stettin, Fernsprecher 33231
H. C. Baswitz, Frankfurt a. Oder, Fernsprecher 2153/54
Alfred Schmidt, Frankfurt a. Oder, Fernsprecher 2102

iHiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiMiiiiiiiiiiiiiiMiaiiiM

( B a s
III

Max Albrecht | ‘Fachgeschäft
G. m. b. H.

Fisch- und ückleischuppen- 
Großhandlung

Fernsprecher 32835 und 32836 
Telegramm-Adresse: Fischalbrecht Stettin 

Bankkonto: Disconto-Gesellschaft, Stettin, Roßmarkt 
Postscheckkonto: Stettin Nr. 7401

Eigene ‘R äucherei

für gediegenes Haus- u. Küchengerät 
Luxus-Lederwaren

Stettin ntcnchcnstr.
_  17-19.

D as schönste

W e ih n a c h t s g e s c h e n k
in

Porzellan 
Kristall 

Steingut
Glas

eine große A usw ahl in Geschenkartikeln,Luxus^ 

und Gebrauchswaren finden Sie bei der Firma

Paul Schlegel
Stettin, Luisenstr. 9 • Fernruf30606
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Vorläufiges Wahlergebnis
der Ergänzungs- und Ersatzwahlen zur Industrie- und Handelskammer zn Stettin

am 13. Dezember 1928.

Bei den heutigen Wahlen erhielten
I. W a h 1 b e z i r k 

(Stadtkreis Stettin,Landkreise Randow u.Greifenhagen).
A. Ergänzungswahl 

L G roß h a n d e l  e i n s c h l .  de s  Ve r k e i l  r s g e  w e r b e  s:
a) Großhandel im allgemeinen:

Kaufmann Carl B r a u n ....................  301 Stimmen
Kaufmann Franz Manasse . . . 224 .,
Kaufmann Carl Radczewski . . .  82

b) Verkehrsgewerbe:
Konsul Julius Vollbrecht . . . .  270 Stimmen
Konsul Eduard Gribel ................  277
Kaufmann Walter I la u tz ................  278 „

2 I n d u s t r i e.
Direktor Ferdinand Blume . .
Generaldir. Dr. Xaver Mayer . .

3. E i n z e l  h a n d e l :
Kaufmann Richard Kramm . . .

B. Ersatzw ahl
1. G r o ß h a n d e l  e i n s c h l .  d e s  V e r k e h r s g e w e r b e s :  

Großhandel im allgem einen:
Generaldirektor Johannes Bundfuß 264 Stimmen

75 Stimmen
70

71 Stimmen

74 Stimmen

folgende Kandidaten Stimmen:
2. I n d u s t r i e :

Fabrikbesitzer Fritz Lenzner . .
(Im II.—V. W ahlbezirk: 

Ergänzungswahl des Einzelhandels.)
II. W a h 1 b e z i r k 

(Stadtkreis Stargard, Landkreise Saatzig und Pyritz)
Kaufmann Emil Holz, Pyritz . . .  60 Stimmen

111. W a h 1 b e z i r k
(Landkreise Naugard, Greifenberg, Regenwalde und

Cammin)
Kaufmann Gustav Kröger, Naugard 85 Stimmen

v IV. W a h l b e z i r k
(Landkreise Usedom/W ollin und Ueckermünde) 

Konsul Arth. Klaembt, Swinemünde 146 Stimmen 
V. W a h l b e z i r k  (Landkreise Anklam und Demmin) 

Stadtrat Ernst Awe, Anklam . 53 Stimmen
Kfm. Hubert Schröder, Demmin . 61 „

Die endgültigen W ahlergebnisse werden nach Ein
gang der W ahlprotokollc festgestellt.

Stettin, den 13. •Dezember 1928.
Die Industrie- und H andelskam m er zu Stettin.

Blumenreich
Gr. Wollweberstr. 29-30 Stettin Gr. Wollweberstr. 29-30

Größtes Möbel- n. Waren-Kredithans Pommerns
Speisezimmer
Herrenzimmer
Schlafzimmer

Küchen
Einzelmöbel

Dielenmöbel
Korbmöbel
Kleinmöbel
Beleuchtungs

gegenstände

Damen-Konfektion Tischwäsche

Herren-
Kinder-
Bettwäsche
Leibwäsche

Herrenartikel
Schuhwaren
Gardinen
Teppiche
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Das Vergleichsverfahren zur Abw endung des Konkurses.
Von Amtsrichter a. D. B e r g e r ,  Syndikus

Am 1. Oktober 1.928 war.das Gesetz über den 
Vergleich zur Abwendung des Konkurses vom 
5. Juli 1927 ein Jahr lang in Kraft. Die'Bestrebun 
gen, einen Zwangs vergleich außerhalb des Kon
kurses für Deutschland zu schaffen, führen zurück 
auf das Jahr 1906, in dem das Reichsjustiz- 
niinisterium dem Reichstag eine Denkschrift mit 
einem Ueberblick über die Entwicklung und das 
Ergebnis der Einrichtung des gerichtlichen Zwangs
vergleichs in der ausländischen Gesetzgebung vor
legte. Diese Denkschrift sprach sich gegen die 
Schaffung eines derartigen Gesetzes für Deutschland 
aus. Da die Gründe jedoch nicht überzeugend 
^'aren, wurde sie Gegenstand lebhafter Kritik und 
beschäftigte auch den 32. deutschen Juristentag. 
Am 13. Februar 1913 nahm der Reichstag einen 
Antrag an, durch den die verbündeten Regierungen 
Urn die Vorlage eines entsprechenden Gesetzes e r 
sucht wurden. Die darauf beginnenden Gesetz-

der Industrie- u. Handelskammer, Stettin.
gebungsarbeiten wurden durch den Krieg unter
brochen.

Der Krieg und die Kriegsfolgen brachten es 
mit sich, daß die durch Strafvorschriften verstärkte 
Verpflichtung, für Aktiengesellschaften und Gesell
schaften mit beschränkter Haftung im Falle der 
Zahlungsunfähigkeit oder Ueberschuldung die Kon
kurseröffnung zu beantragen, in mehrfacher H in
sicht eingeschränkt wurde. Diesem Zwecke dienen 
4 Verordnungen und zwar:

1. Die Bekanntmachung, betreffend die zeitweilige 
Außerkraftsetzung einzelner Vorschriften des 
Handelsgesetzbucehs usw. vom 8. August 1914 
(R.G.Bl. Nr. 57 vom 10. August 1914, S. 365);

2. die Verordnung über die zeitweilige Befreiung 
von der Verpflichtung zur Konkursanmeldung 
bei Ueberschuldung vom -28. April 1920
R.G.Bl. Nr. 91 vom 30. April 1920. S. 696);

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

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

B a y er isch e  V ersicherungsbank 
Aktiengesellschaft, M önchen ::
B adisch e  Pferde versieh.-A nstalt 
Akt.-Gesellschaft K arlsruhe i. B.
Globus V ersicherungs • A ktien
gesellschaft in H am burg ::

Allianz und Stuttgarter
Lebensversicherungsbank Aktiengesellschaft

Gesamtversicherungssumme über 1800000000 RM.
Peu V e r s i c h e r u n g s z w e i g e :
S c h ä r f t  T ran sp ort  — Haftpflicht — Unfall — E in b ru ch d ieb s ta h l  — B era u b u n g  — M asch in en bruch  — Glas — W a sser le itu n g s .  
Kasko* V a loren  — S ch tn u ck sa ch en  in P r iv a tb es itz  — R e ise g ep ä ck  — A ufruhr — K redit — Kaut on  — A uto (Unfall,  Haftpflicht  
-  '  L eb en  — A u ss te u e r  — In valid itä t — R en ten  — P e n s io n  — Spar- und  S ter b e k a sse  — Hagel — P fe rd e  u nd  Vieh — R egen

H erm es K reditversichergs -Bank 
Aktien-G csellscbalt in Berlin ::
Kraft Vers.-A.-G. des A utom obil
clubs von D eutschland in Berlin
U nion Allgem. D eutsche Hagel- 
Versich.-Gesellschaft in W eim ar
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3. das Gesetz zur Abänderung der Verordnung 
über die zeitweilige Befreiung von der Ver
pflichtung zur Konkursanmeldung bei Ueber- 
schuldung vom 24. Dezember 1922 (R.G.Bl. 
Nr. 1 vom 5. Januar 1923, S. 21);

4. die Verordnung über Goldbilanzen vom 28. 
Dezember 1923 (R.G.B1. I, S. 1253) in ihrem 
§ H . -  '
Diese 4 Verordnungen sind noch heute in Kraft, 

obwohl sie mit dem Abschluß der Goldumstellung 
der Gesellschaften ihre Bedeutung verloren haben.

Im dritten Kriegsjahr erging die Bekannt
machung über die Geschäftsaufsicht zur Abwendung 
des Konkurses vom 14. Dezember 1916, die durch 
die Verordnung vom 14. Juni 1924 den Nachkriegs
verhältnissen angepaßt wurde.

Mit dieser Geschäftsaufsichtsverordnung hat die 
Wirtschaft dann bis zum 1. Oktober 1927, dem 
Inkrafttreten der jetzt geltenden Vergleichsordnung, 
arbeiten müssen. — Ein abschließendes Urteil über 
die Bewährung dieser Vergleichsordnung läßt sich 
nach der einjährigen Erfahrung noch nicht ab 
geben; die Beurteilung ist in den verschie
denen Teilen Deutschlands nicht einheitlich. Im 
allgemeinen kann man sagen, daß die V er
gleichsordnung keine volle Ablehnung, umgekehrt 
aber auch keine volle Zustimmung erfährt. Es 
seien an dieser Stelle nun einige kritische Bemer
kungen aus der Praxis der Industrie- und Handels
kammer niedergelegt:

Die neue Vergleichsordnung ebenso wie die 
Geschäftsaufsichtsverordnung schreibt vor, daß, je 
nachdem der Schuldner Handel- oder Gewerbe
treibender oder Landwirt ist, die zuständige am t
liche Vertretung des Handels, Handwerks (Gewer
bes) oder der Landwirtschaft sich vor der E n t
schließung des Amtsgerichts über die Eröffnung 
des Vergleichsverfahrens zu äußern hat. Bei diesen 
Aeußerungen ist die Kammer davon ausgegangen, 
daß nach dem Sinne der Gesetze die Reinigung des 
Wirtschaftskörpers von ungesunden Gründungen 
und Unternehmungen durch den Konkurs erfolgen 
soll, daß aber die Geschäftsaufsichtsverordnung den 
Weg zeigte, die Unternehmungen der Wirtschaft) zu 
erhalten, deren Verschwinden einen volkswirtschaft
lichen Verlust bedeuten würde. — Zunächst sollte 
dem zur Fahne einberufenen Staatsbürger ermög
licht werden, sein wirtschaftliches Unternehmen zu 
erhalten und wieder produktiv zu gestalten zum 
Vorteil der Gesamtheit. E r sollte nicht während 
der Erfüllung seiner Verpflichtungen dem Staate 
gegenüber zum Konkurse und damit zum wirt
schaftlichen Ruin getrieben werden. Nach Be
endigung des Krieges glaubte man, die Geschäfts
aufsichtsverordnung bestehen lassen zu müssen. Be
stimmend für die Erhaltung der Verordnung war 
die Tatsache, daß die Schwierigkeiten vieler U n
ternehmungen mittelbare oder unmittelbare Folgen 
des Kriegsausganges waren. Der Staat wünschte 
durch die Verordnung diejenigen Unternehmungen 
erhalten zu sehen, von denen erwartet werden 
konnte, daß sie nach Behebung der vorliegenden 
Schwierigkeiten demnächst zu einer Steigerung des 
Gesamtertrages der deutschen Volkswirtschaft und 
damit zu einer Aktivierung der deutschen Handels
bilanz beitragen würden. Die Kammer hat stets 
darauf verwiesen, daß die Geschäftsaufsichtsver

ordnung dagegen nicht den Zweck habe, einen 
verbilligten Konkurs zu ermöglichen und den An
tragsteller von den infamierenden Begleitumständen 
des Konkurses zu befreien. Sie hat auch nicht den 
Sinn, ihn von seinen Zahlungsverpflichtungen zu be
freien, zu denen er nach Durchführung eines Kon
kurses verpflichtet sein würde, falls er wieder zu 
Vermögen kommen sollte. Die Anordnung der Ge
schäftsaufsicht zur Abwendung des Konkurses be
deutet eine gesetzliche Schonfrist während eines 
wirtschaftlichen Krankheitszustandes, dessen wesent
liche Ursachen die Auswirkungen des Kriegsaus
ganges bildeten. Sie ist aber unzulässig, wenn von 
vornherein feststeht, daß die Unternehmung weder 
jemals wirtschaftlich lebensfähig gewesen ist, noch 
daß sie durch Gewährung der Geschäftsaufsicht wie
der lebensfähig werden kann. Dies trifft auf einen 
großen Teil jener Nachkriegsgründungen zu, die 
mit Inflationskapital ausgestattet ins Leben ge
treten sind,, die niemals einen wirklichen wirtschaft
lichen Ertrag geliefert haben und deren gegen
wärtige Zahlungsfähigkeit nicht als Folge des all
gemeinen wirtschaftlichen Niederganges in Deutsch
land angesehen werden kann.

Weil daher die Anordnung der Geschäftsauf
sicht bei nicht lebensfähigen Firmen dem Sinne 
der in Rede stehenden Verordnung und der Kon
kursgesetzgebung zuwiderlaufen würde, ist ihre An
ordnung bei Lebensunfähigkeit zu verwerfen.

Diesem Gedankengange ist das hiesige Amts
gericht nicht immer gefolgt und hat in wiederholten 
Fällen die Geschäftsaufsicht auch bei nicht lebens
fähigen Firmen entgegen dem Gutachten der H an
delskammer angeordnet, weil ein Teil der Gläubiger 
aus Kostenrücksichten auf die Anordnung^ drängte 
und das Gericht somit die gesetzliche Voraussetzung 
für „begründete Aussicht auf Behebung der Zah
lungsunfähigkeit“ erfüllt ansah.

Anders stellt sich die Flandhabung der 
Vergleichsordnung dar. Das Vergleichsverfahren 
wird eingeleitet, wenn eine schriftliche E r 
klärung der Mehrheit der Gläubiger, die zu
gleich mehr als die Hälfte der vom Vergleich 
betroffenen Forderungssumme vertreten muß, dafür 
vorliegt, daß sie der Eröffnung des Vergleichsver
fahrens zustimmt. Diese Erklärung erfolgt viel
fach nur deshalb, weil die Gläubiger glauben, daß 
die im Vergleichsverfahren zu erlangende Quote 
größer sein wird als im Konkurs. Eine s o l c h e  
Ansicht ^stellt sich dann hinterher vielfach als un
begründet heraus, und das bei Eröffnung des Ver- 
gleichsverfahrens schon konkursreife U n t e r n e h m e n  
muß dann doch in den Konkurs gehen. Die H an
delskammer kann dem nicht wirksam entgegen
treten, denn nach den gesetzlichen B e s t i m m u n g e n  
kann sie nur dann für eine Ablehnung des A n t r a g e s  
auf Eröffnung des Vergleichsverfahrens eintreten, 
wenn die Gläubiger nicht mindestens die H ä l f t e  
der Forderungen erhalten sollen und sie das An
gebot als unzureichend bezeichnen kann, oder wenn 
innerhalb der letzten 5 Jahre bei dem Schuldner 
Konkursverfahren, Geschäftsaufsicht, Vergleichsvei - 
fahren, Ablehnung des Konkurses m a n g e l s  Masse, 
Leistung des Offenbarungseides oder Haftbefen 
zur Erzwingung desselben Vorgelegen haben. 
Abhilfe gegen eine solche u n e r w ü n s c h t e  Be
nutzung des Vergleichsverfahrens k ö n n t e  d i e  Ein
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arbeitung einer gesetzlichen Bestimmung bringen, 
nach cler das Vergleichsverfahren zur Abwendung 
des Konkurses nur solchen Firmen gewährt würde, 
die nach dem Gutachten der Handelskammer als 
lebensfähige Unternehmungen anzusprechen sind.

Weiter hat sich bei der Handhabung der Ver
gleichsordnung herausgestellt, daß die Gläubiger 
geneigt sind, einem Vergleichsvorschlag um so eher 
zuzustimmen, je höher die angebotene Quote ist, 
ohne zu prüfen, ob auch nur die mindeste Aus
sicht für die Erfüllung des Vergleichs besteht, ob 
nicht der Konkurs nachfolgen m u ß  und ob nicht 
der Gläubiger bei einem der Lage des Schuldners 
a n g e m e s s e n e n  Vorschlag besser fahren würde. 
Die Gläubiger lassen sich auch vielfach von dem 
Gedankengang leiten, daß das Vergleichsverfahren 
bedeutend weniger Kosten verursacht als das Kon
kursverfahren. Aus diesen Erwägungen heraus woll
ten schon früher bei Geltung der Geschäftsaufsichts
verordnung viele Gläubiger in solchen Fällen die 
Geschäftsaufsicht angeordnet wissen, wo sie selber 
wußten, daß bei dem entsprechenden Konkursver
fahren die auszuschüttende Quote sehr gering- sein 
würde.

Ein weiterer Mangel der Vergleichsordnung 
vom 5. Juli 1927 ergibt sich aus Folgendem:

Die Vergleichsordnung räumt in ihrem § 20 
neben der Bestimmung, daß die zuständige am t
liche Berufsvertretung des Handels vor der E n t
scheidung über den Antrag durch das Gericht zu 
hören sei, ihr die Befugnis ein, eine bestimmte 
Vertrauensperson zu benennen. Hier werden nun 
regelmäßig von der Kammer Persönlichkeiten be
nannt, deren Qualifikation sie sorgsam geprüft hat 
und die in einer dem Gericht mitgeteilten Liste auf
geführt sind.

Diese Praxis wird jedoch durchbrochen durch 
die Bestimmung des § 41 der Vergleichsordnung, 
nach der die im § 16 Abs. I Nr. 4 desselben Ge
setzes genannte Gläubigermehrheit eine bestimmte 
Vertrauensperson vorschlagen kann, solange nicht 
eine andere bestellt ist. Einem solchen Vorschlag 
niuß dann das Gericht stattgeben. Hierdurch ist 
eine Durchbrechung des Grundsatzes gegeben, daß 
der Auswahl der Vertrauensperson im Rahmen der 
justizministeriellen Anweisungen die größte Sorg
falt zuteil werden soll. Während von der Kammer 
auch hinsichtlich der zu Konkursverwaltern und 
' ertrauenspersonen bestellten Bücherrevisoren stets 
gefordert wird, daß zu dem Amt der Konkursver
walter nur von ihr öffentlich angestellte und be

eidigte Bücherrevisoren gelangen, kann es auf 
Grund des erwähnten § 41 Vorkommen, daß irgend
welche Personen, die für das Vergleichsverfahren 
V orarbeit geleistet haben, zur Vertrauensperson be
stellt werden.

In der Praxis hat sich fernerhin herausgestellt, 
daß ein großer I eil der Vergleichsverfahren ohne 
Bürgschaft bestätigt wird und daß dann der 
Schuldner seinen Verpflichtungen und dem Ver
gleich nicht nach kommt, so daß nach einigen M o
naten Konkursantrag gestellt werden muß, wobei 
es Vorkommen kann, daß dann die Konkursen 
Öffnung mangels Masse abgelehnt werden muß.

Nicht irgendwie zum Beweise für die Zweck
mäßigkeit der Vergleichsordnung sondern des all
gemeinen Interesses wegen seien zum Schluß einige 
statistische Zahlen über die in den Jahren 1925/28 
im Bezirke der Kammer eröffneten Konkurse, Ge
schäftsaufsichten und Vergleichsverfahren gegeben :

Im  J a h r e  1 9 2 5  wurden insgesamt 146 Kon
kurse, davon 59 in Stettin eröffnet, denen 70 Ge
schäftsaufsichten, davon 36 in Stettin, gegenüber
standen.

Im  J a h r e  19 2 6 betrug die Zahl der im Kam
merbezirk eröffneten Konkurse insgesamt 120, da
von 41 in Stettin, und die der Geschäftsaufsichten 
insgesamt 95, davon 47 in Stettin.

Die Zahlen sind dann für das J a h r  1 9 2 7  
sehr erheblich abgesunken, und zwar wurden im 
Kammerbezirk eröffnet:. 1927 insgesamt 61 Kon
kurse, davon 24 in Stettin und 16 Geschäftsaufsich
ten, zu denen noch 3 Vergleichsverfahren kamen, 
davon 9 Geschäftsaufsichten in Stettin.

D a s  J a h r  19 2 8,  für das eine Statistik für 
das erste Halbjahr bereits vorliegt, läßt erkennen, 
daß die Ziffern dieses Halbjahres bereits die des 
ganzen Jahres 1927 übersteigen. Es sind nämlich 
in dem ersten Halbjahr 1928 im Kammerbezirk ins
gesamt 71 Konkurse bereits eröffnet worden, davon 
25 in Stettin und 26 Vergleichsverfahren, davon 11 
in Stettin.

I* üi Stettin allein läßt sich auch eine Ergänzung 
bis Ende September 1928 geben. Danach sind bis 
dahin eröffnet worden 19 Vergleichsverfahren, von 
denen auf den Großhandel einschließlich der In 
dustrie 4 und auf den Einzelhandel 10 entfallen. 
\  on ihnen haben in den Konkurs übergeleitet wer
den müssen 1 Vergleichsverfahren für ein in
dustrielles Werk und 4 Vergleichsverfahren für E in 
zelhandelsfirmen, insgesamt also 5 Vergleichsver
fahren.

Die B edrängnis des Einzelhandels.
Von Dr. K r u 11, Stettin.

In einem Geleitwort, das der vorigen Ausgabe 
c| es »Ostseehandels“ vorangestellt war, wurde von 

ein \ orsitzenden des- Pommerschen Textil-Ver- 
nnf ?  e 1 1 zum Ausdruck gebracht, die Lebens- 

Wendigkeiten und Wünsche des Einzelhandels 
b 1 nirgends genügend berücksichtigt, ganz
des°T?erS litten das Ansehen und die Beacntung 
Bpi lnzelhandels in Stettin, wo immer nur die

ange des Großhandels und des Hafen- und 
Verkehrs im Vordergründe des öffentlichen In

teresses stünden. Dies kann nur unterstrichen wer
den. Die Oeffentlichkeit, die Presse beschäftigen 
sich mit der Notlage der Industrien, man subven
tioniert diese mit öffentlichen Mitteln, an deren 
Aufbringung auch der Einzelhandel in hohem Maße 
beteiligt ist; dem Einzelhandel selbst fließen aber 
keine Subventionen, nicht einmal Kredite zu, ein 
Teil des Einzelhandels' verschwindet alljährlich nach 
hartem wirtschaftlichen Kampf, unberührt von dem 
öffentlichen Interesse und ohne Unterstützung. Der
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Einzelhandel will nicht subventioniert werden; aus 
einem betonten Lebenswillen heraus, wie er heute 
leider in der privaten kapitalistischen Wirtschaft 
nicht mehr überall festzustellen ist (Werftindustrie, 
Filmindustrie), verlangt er nur bescheidene Exi
stenzmöglichkeiten und eine allerdings absolute 
wirtschaftliche und politische Gleichberechtigung. 
In diesem Streben nach einer besseren wirtschaft
lichen und sozialen Stellung befindet sich der E in
zelhandel immer noch in einer gewissen Kampf
stellung.

Die wirtschaftlichen Aussichten des Einzel
handels sind — ganz allgemein gesehen — wie 
wohl überhaupt der gesamten Wirtschaft nicht gut. 
Daher werden auch der Einzelhandel und seine 
Verbände in Zukunft in dem Auf und Nieder der 
Konjunkturen vor die schwersten Belastungen und 
Proben gestellt sein. Der mittelständische Einzel
handel wird besonders besorgt sein können. Zu
erst die Strukturwandlungen in der Wirtschaft über
hau p t: zunehmende wirtschaftspolitische Tätigkeit 
des Staates (Subventionen, Uebernahme von Aktien
paketen usw.), das Eindringen der öffentlichen 
Hand in die private Wirtschaft, insbesondere die 
Beteiligung der Gemeinden am Handel, Momente, 
die nicht nur ein Niedergehen der Wirtschaft be
deuten, sondern auch zeigen, daß der Lebenswille 
der Privatwirtschaft geschwächt ist. Ferner: das 
Eindringen des Privatkapitals in den Einzelhandel, 
ein Vorgang, welcher der bereits vor vielen Jahr
zehnten erfolgten Industrialisierung entspricht. Die 
Entwicklung zum Groß-Betriebe im Einzelhandel, 
der Wettbewerb zwischen diesen, die Gegensätze 
zwischen dem kapitalistischen und mittelständischen 
Einzelhändler haben die Lage verschärft, obwohl 
diese wirtschaftlichen Wandlungen als zwangsläu
fige Wirtschaftserscheinungen anzusehen sind und 
die mittelständisch wirkenden Reichsverbände des 
Einzelhandels wirtschaftlich und politisch den Klein
betrieb in jeder Beziehung zu stützen versuchen.

Dieser scharfe Wettbewerb zwischen Groß
betrieb und Kleinhändler, den allerdings Professor 
Hirsch für die Großbetriebe nur mit 5 o/o von 29 
Milliarden Gesamtumsatz im Handel annimmt, voll
zieht sich im Rahmen einer insgesamt geschwäch
ten Wirtschaft, welche augenblicklich durch Ar- 

■ beitskämpfe außerordentlich beunruhigt wird, und 
besonders auf der Grundlage einer sehr geringen 
Kaufkraft. Die Zahl der Erwerbslosen (der H aupt
unterstützungsempfänger in der Arbeitslosenver
sicherung und Krisenunterstützung) betrug Mitte 
November etwa (außer den infolge der Arbeits
kämpfe Feiernden; 904 000 im November des 
Vorjahres 764 000) und hat damit die Grenzen der 
saisonmäßig bedingten Arbeitslosigkeit zweifellos 
überschritten. Dies wirkt sich für den Einzelhandel 
augenblicklich um so mehr aus, als besonders in 
diesen Monaten viele Branchen auf die saisonmäßig 
größten Umsätze angewiesen sind.

Hinzu kommen die katastrophalen Folgen, 
welche die verschiedenen großen Arbeitskämpfe auf 
die Einkommensbildung und damit auf den Konsum 
haben, wenn diese auch nur eine lokale Bedeutung 
behalten; auf jeden Fall aber wirken sie sich für 
den räumlich betroffenen Einzelhandel außerordent
lich aus. Das Institut für Konjunkturforschung gibt 
in seinem vorletzten Wochenbericht einige Zahlen :

durch den Streik der Werftarbeiter in den Monaten 
Oktober und November wird ein Lohnausfall von 
17 bis 18 Millionen Reichsmark festgestellt. Für 
die Aussperrung im rheinisch-westfälischen Indu
striegebiet, die über vier Wochen angehalten hat, 
ist mit einem Lohnausfall von 45 bis 50 Millionen 
Reichsmark gegenüber einer Unterstützungssumme 
von 17 bis 18 Millionen Reichsmark zu rechnen, 
so daß sich etwa ein Kaufkraftausfall von 30 Mil
lionen Reichsmark ergibt.

Anläßlich der letzten großen Arbeitskämpfe 
ist wieder das volkswirtschaftliche Problem „ E r
höhte Löhne - -  erhöhte Preise“ im Einzelhandel 
angeregt worden. Trotz liberaler Lohnpolitik und 
des größten Interesses an einer starken Kaufkraft 
wird im Einzelhandel nicht die Auffassung die herr
schende sein, daß eine Lohnerhöhung immer eine 
Steigerung des realen Lohnes und damit der Kauf
kraft mit sich bringt. Wenn vielleicht auch die 
Lebenshaltung durch die Lohnbewegungen der 
letzten Jahre etwas gehoben sein mag, so sollten 
die Arbeitnehmer trotzdem besonders in Zeiten einer 
rückläufigen Konjunktur wie augenblicklich 
ihre Lohnpolitik etwas rationalisieren. Lohner
höhung bedeutet für die Industrien meist eine E r 
höhung der Selbstkosten; die Industrien werden 
aber fast immer einen Ausgleich in einer Erhöhung 
der Preise suchen müssen. Wenn auch die Preis
erhöhung der letzten Jahre zum 'Feil im Weltmarkt 
begründet sein mögen, so ist doch auch zu einem; 
guten Teil für sie die Erhöhung der Löhne ursäch
lich. Also erhöhte Löhne erhöhte Preise, der er
höhte Nominallohn mindert sich wertmäßig auf den 
letzten Reallohn, der circulus vitiosus ist ge
schlossen.

Die scheinbar gesteigerte Kaufkraft ist nun aber 
real auch für den Einzelhandel nicht da, da den 
vielleicht wert- aber nicht mengenmäßig gesteiger
ten "Umsätzen immer wieder entsprechend höhere 
Selbstkosten gegenüber stehen werden. Das Ar
beitseinkommen in Deutschland wird vorläufig nicht 
ein hoher Konsumfaktor in Deutschland sein. Dazu 
werden Zeiten gehören, in denen der Arbeiter, der 
Beamte und der große gewerbliche Mittelstand in 
ihrem Konsum auch auf die Reserven.gemachter E r 
sparnisse zurückgreifen können, in denen wieder 
■Sparkapital vorhanden ist. Ferner aber wird bei 
bei dem Einzelhandel selber wieder die Kapital
bildung einsetzen müssen, er wird seine Unkosten 
den Umsätzen anpassen müssen, wenn er eine 
solide Existenzgrundlage haben soll.

Welche Aussichten bietet im Einzelhandel das 
augenblickliche Geschäft, das durch seinen Cha
rakter als Saison- oder Weihnachtsgeschäft eine 
besondere Bedeutung für den Einzelhändler hat ? 
Das Institut für Konjunkturforschung macht in 
seinem vorletzten Wochenbericht hierzu einige in
teressante Feststellungen: den ersten Anhalt füi 
die Umsatzschätzung bieten die V e r h ä l t n i s z a h l e n  
der typischen Umsatzbewegung in den einzelnen 
Monaten. Für die Gesamtumsätze im Einzelhandel 
(ohne Nahrungsmittel) beträgt die typische Umsatz - 
höhe im Dezember 162 v. H. des Umsatzes im 
November, 169 v. H. des Umsatzes im Oktobei. 
Gemessen am Gesamtumsatz von Januar b i s  Novem
ber hat der Dezember etwa 18 v. H. a u f z u w e i s e n .  
Wenn — abgesehen von Saisoneinwirkungen —- alle
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in den vorauf gegangenen Monaten wirksamen F ak
toren im Dezember in gleicher Stärke zur Geltung 
kommen, so kann der Dezemberumsatz ziemlich 
genau berechnet werden. Auch der Vergleich mit 
der entsprechenden Zeit des Vorjahres kann einen 
gewissen Anhalt für die Beurteilung der Umsatz
entwicklung geben. Hierbei ist zu berücksichtigen, 
daß in gut geleiteten Betrieben für die Umsatzbe
wegung jeder einzelnen Warengruppe innerhalb 
eines gewissen Zeitabschnitts ein normales Wachs
tum eintritt. Im Konjunkturverlauf wird die nor
male Wachstumlinie, die natürlich bei den ver
schiedenen Betriebsgrößen und bei den einzelnen 
Warenarten abweichen wird, unter- oder über
schritten. So führte die Krise 1925/26 im Dezember 
1925 zu einer Senkung des von Saisonschwankungen 
bereinigten Umsatzes um 7o/0 unter die Normallinie. 
Während des Aufschwunges im Jahre 1927 lagen 
die Umsätze in den Monaten November 1927 bis 
Januar 1928 um durchschnittlich 3 bis 6 o/o über der 
Normallinie. Mit Hilfe solcher Vergleichszahlen 
und bei Beurteilung der gegenwärtigen Situation 
kommt das Institut für Konjunkturforschung zu 
folgender Feststellung: Während des gegenwärtigen 
Konjunkturrückganges ist die Normallinie bisher 
kaum überschritten, darauf zurückzuführen, daß 
trotz der Verringerung des Beschäftigungsgrades 
infolge der Lohnsteigerung die Kaufkraft nicht fühl
bar gesunken ist. In den Monaten Oktober und 
November des Jahres ging die Abnahme der Be
schäftigung über das saisonübliche Maß hinaus. 
Wird ferner der Einkommenausfall infolge der fast 
in allen Gebietsteilen bestehenden Arbeitskämpfe 
berücksichtigt, so ist zu erwarten, daß die Gesamt
umsätze des Einzelhandels im Dezember sich eher 
unter als über der Normallinie bewegen, daß sich 
die Warenumsätze im Dezember unter Vorjahrshöhe 
halten werden. Die mengenmäßigen Umsätze wer
den voraussichtlich — infolge der eingetretenen 
Preissteigerung — noch stärker hinter dem vorigen 
Jahre Zurückbleiben. — Diese Prognose, so in
teressant sie an sich ist, kann natürlich nur ganz 
allgemeinen Wert haben, da sie auf vagen Berech
nungsgrundlagen beruht. Das Ergebnis wird je 
nach der Betriebsgröße, der Warenart und auch 
den besonderen lokalen Bedingungen verschieden 
ausfallen. Voraussetzung ist überhaupt, daß die 
geschäftlichen Grundlagen z. B. Reklame, Kon

kurrenz und auch andere lokale Faktoren z. B. 
das Wetter, nicht wesentliche Aenderungen er
fahren. In diesem Dezember ist z. B. zu berück
sichtigen, daß er zwei Verkaufssonntage weniger 
als der Dezember des vorigen Jahres hat, was 
einem Verlust an Verkaufszeit von er. 7o/o ent
spricht, ein Moment, das von dem Institut für 
Konjunkturforschung z. B. nicht in Rechnung ge
stellt ist. —

Eine mißverstandene oder übertriebene Sozial
politik versucht augenblicklich folgenschwere E in 
griffe in den Einzelhandel. In einzelnen Gemein
den wird der 6 Uhr Ladenschluß angestrebt. Diese 
behaupten, durch den früheren Ladenschluß ent
stände dem Einzelhandel kein Schaden, ohne für 
solche Behauptungen Beweise vorzubringen. Die 
wirtschaftlichen Schäden eines früheren Laden
schlusses sind groß. Der Nachmittag d. h. die 
eigentliche Einkaufszeit der Hausfrau Avürde damit 
um ein beträchtliches gekürzt, der Stadt- und -be
sonders der Landkundschaft würde die Möglichkeit 
genommen, in Ruhe ihre Einkäufe zu machen. Die 
Umsätze der letzten Stunde von 6 bis 7 Uhr, die 
einen hohen Prozentsatz, 20 bis 25 o/o der Tageskasse 
ausmachen, fielen z. T. wenigstens aus. Ferner 
bedürfte es auch einer Umstellung in den In 
dustrien, da in sehr vielen um 6 Uhr Arbeitsschluß 
ist. —

Auch der Grundsatz der Sonntagsruhe im H an
delsgewerbe, welcher an sich selbstverständlich an 
erkannt wird, sollte nicht überspannt werden. In 
diesem Jahre hat sich der Einzelhandel mit Rück
sicht auf die besonders schlechte geschäftliche Lage 
an fast allen größeren Plätzen des Reiches um 
einen weiteren verkaufsfreien Sonntag vor Weih
nachten bemüht. Die Behörden haben in diesem 
Jahre teilweise — das soll anerkannt werden — ge
nügend wirtschaftliche Einsicht bewiesen; diese 
ist dann jedenfalls in der Erkenntnis begründet, 
daß wohl soziales Empfinden ein schönes Ding sei, 
aber daß endlich auch wirtschaftliche Notwendig
keiten mitsprechen müssen. Die folgende Aeuße- 
rung eines Regierungsvertreters im Rheinland, mag 
sie auch die eines einzelnen Beamten sein, kenn
zeichnet die Einstellung mancher Behörden: „Es 
dürfte auch Aufgabe der Regierung sein, dafür zu 
sorgen, daß vor Weihnachten nicht so viel ge 
kauft wird.“

Die R eklam e im  W arenhause.
Von Direktor J o s  

Es hieße Eulen nach Athen tragen, wollte man 
heute noch für den Wert und die Bedeutung der 
Reklame eine Lanze brechen. Die Erkenntnis der 
Notwendigkeit jeglicher Werbungsarbeit ist längst 
Allgemeingut breitester Schichten der Bevölkerung 
geworden. Jede Firma ist sich bewußt, ihrer nicht 
entraten zu können, zielbewußte Kundenwerbung 
^ t i g t  Geschäftsbelebung, rastlose Regsamkeit aller 
Kräfte, ohne die ein gedeihliches Vorwärtskommen 
* *  rationelles Arbeiten undenkbar ist. Das gilt für 
M ß  für jede Branche in nahezu gleichem

Aber auch für den Konsumenten, sofern er 
Ur irgend mit der Zeit geht, ist die Verfolgung

e f  H a b e l ,  Stettin, 
und Beachtung der an ihn mehr oder weniger 
direkt gerichteten Reklame unentbehrlich und not
wendig geworden. Welch wertvolle Fingerzeige in 
Bezug auf eine zweckmäßige, gesunde Lebensfüh
rung kann er häufig genug daraus entnehmen und 
mehr noch, wieviel erzieherische Momente hat er 
aus vernünftiger Reklame — erinnert sei nur an das 
bedeutsame Gebiet der Hygiene — schon halb un
bewußt geschöpft.

Steht demnach die Reklame an sich schon im 
allgemeinen Interesse, so kann das in besonderem 
M aße von der Reklame des Warenhauses gelten, 
das einen so wesentlichen Faktor im heutigen W irt
schaftsleben darstellt. Unendlich vielgestaltig ist
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die Werbungsarbeit einfes großen Betriebes, Or
ganisation, psychologisches Verständnis, künst
lerische Initiative, gepaart mit kaufmännischem 
Weitblick, großzügige Disposition und liebevolle 
Beachtung kleinster Momente — all das ist in ihr 
vereint. Auf die Einzelgebiete der Reklame im 
Warenhause eingehend, sind zunächst _ zwei große 
Faktoren ohne weiteres zu unterscheiden, wenn
gleich sie gelegentlich sich nahezu berühren und 
manchmal sogar ineinander übergehen. Es han
delt sich um die direkte Einwirkung auf den Kon
sumenten durch die Sinne, zumal durch das Auge, 
und um die indirekte, durch das gedruckte, das 
geschriebene oder das projizierte Wort und Bild.

Die Zeitungsreklame hat den Hauptanteil an 
dieser sogenannten indirekten Reklame, keineswegs 
jedoch den einzigen. Immer größere Wichtigkeit 
gewinnt neben ihr der Katalog, der sich vom 
nüchtern und schablonenhaft anmutenden Machwerk 
heute zu einem mit allen Feinheiten neuzeitlicher 
Werbetechnik ausgestatteten Kunstwerk entwickelt 
hat. E r  hat den Vorteil einer zwar nicht ebenso 
großen, aber nachhaltigeren Wirkung, als_ die Zei
tungsannonce. Flugblätter verfolgen an sich einen 
ähnlichen Zweck, jedoch kann ihr Wert, je nach 
Art der Verteilung, mehr oder minder problematisch 
sein. Größere Sicherheit betreffs richtigen Empfan
ges gewährleisten die durch die Post übermittelten 
Wurfsendungen. — Sie stellen ein Novum dar, über 
das die Meinungen geteilt sind. — Der W erbe
brief bildet insofern eine Klasse für sich, als er,eine 
ganz persönliche Einwirkung auf den Konsumenten 
dargestellt. Ist er wirklich psychologisch fein ab- 
gestimmt, so vermag er sehr wohl wesentliche E r 
folge zu zeitigen. .

Eine Neuerscheinung in diesem vielgestaltenen 
Gebiet bildet die von einzelnen großen' Häusern 
nicht selten im Eigenverlage herausgegebene Ilaus- 
zeitung. Ihr Zweck ist es weniger, durch direkte 
Preisangebote zu wirken, obschon auch dies ge
legentlich infrage kommt. In erster Linie bezweckt 
sie durch einen fein abgestimmten Unterhaltungs
teil, durch Wesen und Aufbau der Firma behan
delnde, allgemein interessierende Artikel zwischen 
Kundschaft und Haus eine Atmosphäre persön
lichen Konnexes und gegenseitigen Vertrauens zu 
schaffen.

Ein Uebergangsgebiet, welches zur direkten 
Reklame hinleitet, stellt die Beschriftung des im 
Hause verwandten Materials dar. Zuerst einmal 
ist dies das charakteristisch wirkende oder weithin 
sichtbare, mit dem Namen der Firma bedruckte 
Einwickelpapier. Ebenso sämtliche Kartonnagen 
und anderweitig zur Verwendung gelangendes Pack
material. Dem aufmerksamen Beobachter der 
Straßenpassanten erhellt deutlich die nicht uner
hebliche Bedeutung dieser Reklame. Die Beschrif
tung der in Diensten der Firma stehenden Auto
mobile und anderer Fahrzeuge muß ebenfalls Ge
genstand besonderer Aufmerksamkeit sein. Eine 
farblich und textlich geschickt abgestimmte Auf
machung vermag ihre Wirkung stark zu erhöhen.
— Die Livree der Expeditionsangestellten mit ihren 
das Firmenzeichen tragenden Emblemen muß 
selbstverständlicn genau so in vornehmer, ge
schmackvoller Weise den Namen des Hauses zur

Geltung bringen. Im Zusammenhang mit der Livree 
des Expeditionsangestellten ist noch die einheitliche 
dunkle Kleidung der Verkaufsangestellten zu er
wähnen. Sie wird von der Kundschaft als angenehm 
unpersönlich empfunden, sie verwischt andererseits 
auch die im Rahmen eines vielhundertköpfigen Per
sonals unausbleiblichen Unterschiede und wird 
außerdem von, den Angestellten selbst als 
ökonomisch dankbar begrüßt.

Einen hochwichtigen Punkt bildet die direkte 
Reklame. Ihr ureigenstes Gebiet ist die Schau
fensterfront, sie muß das Interesse, die Kauflust des 
Vorübergehenden, gleich welcher Verbraucher
schicht er angehört, in starkem Maße wecken. D a
zu gehört ein häufiger Wechsel der immer aktuellen 
Dekoration. Wichtige Termine bestimmen die Ge
staltung des Schaufensters; das Weihnachtsfest tritt 
mit seinem Stimmungszauber lange vor Beginn der 
Feiertage an den Beschauer heran, Ostern kündet 
sich mit frühlingsmäßiger Frische an und die som
merliche Sonne lacht aus jedem Eckchen der 
Pfingstdekoration. Zum Schulanfang werden die 
Eltern fürsorglich auf den für die kleinen ABC- 
Schützen notwendigen Bedarf hingewiesen. Das 
hohe Fest der Konfirmation — alles wirkt sich im 
Schaufenster aus. Besonders reizvolle Gelegen
heiten, Dekorationskunst zu entfalten und den Be
schauer zu fesseln, bieten natürlich die heiteren 
Zeiten der Sylvesterbälle, des Faschings. Neben 
dieser vom Kalender gegebenen Einteilung laufen 
die seit langem bekannten Termine der großen 
Sonder-Veranstaltungen, wie z. B. Inventur- und 
Saison-Ausverkauf, Weiße Woche. Sie alle be
stimmen das Gesicht der Schaufenster. Aber nicht 
nur dieses allein. Soll die richtige, eindringlich 
werbende Wirkung auf den Kunden ausgeübt wer
den, so muß das Haus selbst eine gleiche^ die 
Stimmung beeinflussende Aufmachung zeigen. 
Große, oft zu hoher Kunst gestaltete Möglichkeiten 
harren der Lösung bei einer solchen Dekoration 
des ganzen Hauses. Bis in das kleinste Lager 
müssen sie sich fortsetzen, erfreuend und anreizenc 
sollen sie in jeder Einzelheit wirken. Das 
entsprechende beschriftete große T e x t p l a k a t ,  das 
charakteristische kleine Preisschild muß darin untei- 
stützen, obschon dies eigentlich als Uebergangs- 
gebiet zur indirekten Reklame anzusehen, wiederum 
jedoch fast unlösbar mit der Dekoration y ^ n n p  
ist. Nur gelegentlich an der Litfaß-Säule, a- 
selbständiger durch Licht oder Bemalung wir 
Reklamegiebel oder als Hinweis an wichtigen 
kehrspunkten führt das Plakat ein Eigendasein \ 
oft umstrittener Bedeutung.

Das Kapitel Reklame allgemein ist nnersChöpf 
lieh, und es würde zu weit führen, alles as 
geben, um Anspruch auf Vollzähligkeit zu 
Ein wesentliches Einzelgebiet ist che Zei » 
sertion. Sie ist schon deshalb von hoher Be 
weil sie einen nach hunderttausenden za ^ en
Leserkreis umfaßt, darunter auch die ^
Verbraucher, welche durch ihre raunl 1 direkten 
fernung vom Hause den Einwirkungen 1 ^
Reklame nur in geringem Maße zuf an£ es das 
Die Ausdrucksformen des Zeitungs-In Leser
als Text sowohl, wie als PreiSannonce z y o r .
sprechen kann, sind wohl allgemein bekannt.
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nehme, nur mit festgegründeten Tatsachen zu dem 
Kunden sprechende Fassung ist die Hauptgrund - 
läge nachhaltiger Erfolge. Und nicht nur beim 
Zeitungsinserat, bei allen vielgestaltigen Zweigen

der Reklame ist es diese, die letzten Endes die 
Wirkung entscheidet. Hohe Leistung allein er
möglicht eine gesunde, lebendige, Erfolg zeitigende 
Reklame im Warenhause.

B edeutung des Ftsdihandels für Stettin.
Von Georg P e

Stettin ist der größte Umschlagplatz Deutsch
lands für lebende Süßwasserfische infolge der gün
stigen Lage zum Dammschen See, Stettiner Haff 
und der Ostsee. Der Umsatz beziffert sich auf 
Tausende von Zentnern, da ca. 8/ 10 der sämtlichen 
Fische der vorgenannten Gewässer in Stettin ge
landet werden. Der Handel selbst ist wohl der 
schwierigste und arbeitsreichste, den man sich den
ken kann. Dazu kommt das große Risiko infolge 
der großen Verderblichkeit der Ware und der un
geheuren damit verbundenen Arbeit. Der Verkauf 
beginnt täglich um 4 Uhr morgens, so daß die mit 
dem Handel beteiligten Personen nur wenige Stun
den Schlaf haben.

Der Stettiner Handelsplatz besitzt momentan 
ca. 40 Motorquatzen und Motorboote, die den Auf
kauf auf den hiesigen Gewässern (Oder, Damm
schen See, Stettiner Haff, Achterwasser) sowie in 
Schweden, Rußland, Finnland, Dänemark usw. 
bewirken und die Ware dann lebend nach Stettin 
schaffen.

Der Marktverkauf findet an die hiesigen Fisch
händler und Korbträger von 4—8 Uhr morgens 
statt. Während die ersteren die Stadt und Vororte 
mit lebenden Fischen versorgen, reisen die letzteren 
mit dem ersten Zuge in die Provinz und versorgen 
die umliegenden Dörfer und Kleinstädte mit 
Fischen. Ab 7 Uhr beginnt dann der Versand, der 
teils in Fischfässern resp. Körben, Wiegen und 
Spezialwaggons nach Berlin, Süddeutschland, 
Rheinprovinzen, sowie Frankreich, Oesterreich, U n
garn und der Schweiz vorgenommen wird.

In den beiden letzteren Ländern ist der Stettiner 
Haffhecht sehr beliebt und wird infolge seines guten 
Geschmacks gern als Delikatesse gekauft. Seine 
erstklassige Qualität ist von sämtlichen Fachleuten 
seit vielen Jahren anerkannt.

Leider ist der Stettiner Fischgroßhandel in den 
letzten Jahren durch drei Ereignisse in seiner 
Existenz sehr schwer geschädigt und gedrückt 
Worden.

Der Z o l l k r i e g  m i t  P o l e n  ist für Stettin 
geradezu katastrophal, wenn man bedenkt, daß im 
Jahre 1924 allein 10 000 Zentner von Stettin nach 
Polen versandt worden sind. Hier handelt es sich 
vor allen Dingen um Ware, die in Deutschland nicht 
abzusetzen ist und vom Großhandel heute nicht 
gekauft wird. Wird man aber doch gezwungen, 
die Ware mitzukaufen, so kann dieselbe nur mit 
Verlust gehandelt werden.

Das zweite Moment ist das Verbot der R e
gierung für die Schleppnetzfischerei. Laut Gesetz 
darf in den Monaten April bis Oktober in den

n k u n ,  Stettin.
hiesigen Gewässern der Fischfang für die Schlepp
netzfischerei nicht ausgeführt werden. Obgleich 
diese Fischerei vorher ohne Unterbrechung seit 
Hunderten von Jahren betrieben worden ist, ist das 
Stettiner Haff noch nie ausgefischt worden. Es 
hat bisher keine Gefahr für den Fischfang bestan
den, aber dessen ungeachtet ist von der Regierung 
plötzlich das Fischereiverbot für die obigen Monate 
angesetzt worden. Die dafür angesetzte Gam- 
fischerei hat nicht im geringsten die gewünschten 
Hoffnungen erfüllt und im letzten Sommer derartig- 
klägliche Resultate gezeitigt, daß nicht einmal der 
Stettiner Bedarf gedeckt werden konnte, geschwei- 
gen irgendein Versand von Süßwasserfischen aus 
Stettin hätte stattfinden können. Dagegen wird auf 
dem Frischen und Ivurischen Haff auch in den 
Sommermonaten die zu Anfang erwähnte Fischerei 
betrieben, so daß Königsberg den ganzen Sommer 
über die Händler, welche ihr Hauptgeschäft wäh
rend der Saison der Badeorte machen können, mit 
Ware beliefern kann. Königsberg ist für Stettin 
in dem Handel mit Süßwasserfischen zur scharfen 
Konkurrenz geworden. Ferner kommt noch dazu, 
daß es Ostpreußen gelungen ist, bei der Reichsbahn 
eine SOprozentige Frachtermäßigung zu erzielen.

Trotz mehrfacher Eingaben der Industrie- und 
Handelskammer ist es bisher nicht gelungen, auch 
diese Vergünstigung für ihn zu erzielen.

Es ist unter diesen Umständen natürlich, daß 
die süddeutschen Verbraucher ihre Ware von 
Königsberg beziehen, denn erstens kaufen sie be
deutend billiger, und zweitens sind die dortigen 
Firmen immer in der Lage, sie zu beliefern.

Das dritte Moment ist die seit Jahren hier 
stattfindende Baggerei. Durch die ungeheuren Ge
räusche und andauernde Verschmutzung des 
Wassers wird der Fisch von Tag zu Tag mehr 
beunruhigt und somit von seinen Laichplätzen ver
scheucht und zum Auswandern getrieben. Diesen 
Mißstand muß jeder Laie einsehen. Wenn z. B. 
auf einer Jagd täglich geschossen wird, so wird das 
Wild gezwungen, ruhigere Forsten aufzusuchen; ge
nau so ist es auch bei den Fischen.

Infolge dieser drei angegebenen Momente ist 
der Stettiner Großhandel sehr schwer geschädigt 
und kämpft einen erbitterten Kampf um seine 
Existenz. Der Allgemeinumsatz hier in Stettin ist 
auf ein Minimalquantum herabgesunken und wird 
sich noch bedeutend verschlechtern, da Königs
berg für Stettin schwere Konkurrenz bedeutet und 
es infolge der Frachtermäßigung noch mehr zu
rückdrängen wird.
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Fisdifang m it Elehfrizifäf.
Von Dr. H. P o t o n i e .

Die Elektrizität hat infolge ihrer vielseitigen 
Verwendungsfähigkeit zur Erzeugung aller Energie
formen in Technik und Wirtschaft einen Siegeslauf 
gemacht, der ohne Beispiel ist. Auf allen solchen 
Gebieten, wo bislang noch andere Energiequellen in 
Anwendung sind, liegt der Gedanke nahe, auch dort 
den elektrischen Strom zu erproben, und die E r 
fahrung hat gelehrt, daß in der überwiegenden 
Mehrzahl der Fälle sich die Anwendung der Elek
trizität als zweckmäßiger erwies, als der bisher be
nutzte Kraftspender.

Das fortschrittliche Bestreben, die Technik des 
Fischfanges zu vervollkommnen, mußte nun auch 
zu der Ueberlegung führen, ob nicht eine Fang
methode, bei der Elektrizität eine Rolle spielt, für 
manche Fälle zweckmäßiger sein könne als andere 
Methoden. Die allbekannte Tatsache, daß der elek
trische Strom eine Wirkung auf den tierischen und 
menschlichen Organismus ausübt, führte zu dem 
Gedanken, diese Beobachtung für den F ischfang 
nutzbar zu machen. Die angestellten Versuche sind 
von Erfolg gekrönt worden: wir haben heute eine 
Methode, Fische mit Hilfe des elektrischen Stromes 
zu fangen.

Der Fischfang mit Elektrizität spielt sich fol
dermaßen ab. In das Gewässer, das befischt wer
den soll, werden die beiden Elektroden einer elek
trischen Leitung versenkt. Um zur anderen E lek
trode zu gelangen, muß der elektrische Strom durch 
das Wasser hindurch. Fische, die sich in der Nähe 
der Wasserstrecke befinden, die vom elektrischen 
Strom betroffen ist, werden willenlos immer mehr 
in die Nähe der Gefahrzone herangezogen, dort 
vollständig gelähmt und geraten in Rücken- und 
Seitenlage. Sie können dann mit leichter Mühe 
aus dem Wasser herausgezogen werden.

Der Fischfang mit Elektrizität hat somit sehr 
große Vorteile. Hier ist eine Methode gegeben, 
durch die es möglich ist, Gewässer, die mit anderen 
Fangmitteln schlecht oder gar nicht befischt werden 
können, intensiv zu befischen. Es gibt z. B. bio
logisch sehr wertvolle Fischgewässer, die sich mit 
einem Netz wegen ungünstigen Bodenreliefs nicht 
befischen lassen und deshalb nicht rentabel bewirt
schaftet werden können. Für solche Fälle wird der 
Fischfang mit Elektrizität, von Bedeutung sein. Man 
kann auf diese Weise auch nicht ablaßbare Ge
wässer restlos ausfischen. Dies kann auch im aller
günstigsten Falle mit so unfehlbarer Sicherheit mit 
anderen Fangmitteln nicht gelingen, denn es ist be
kannt, daß alte Knaben unter den Fischen im Laufe 
ihres Lebens Erfahrungen gesammelt haben und 
schlau geworden sind, rechtzeitig dem Netze auszu
weichen. So kommt es, daß alte Fische immer 
wieder Zurückbleiben, was — ganz gleichgültig, 
ob es sich um Friedfische oder Raubfische handelt
— immer sehr nachteilig für den Bewirtschafter 
ist. Ein alter Körper, — man denke auch an uns 
Menschen — hat immer einen schlechteren Stoff
wechsel als ein jüngerer. Es leuchtet ein, daß der 
alte Fisch ein bei weitem schlechterer Futterver
werter als der junge sein muß, und so wird er die 
auf genommene Nahrung weniger rentabel in Fisch
fleisch umsetzen.

Beim Fischfang mit Elektrizität kann man nun 
solche alten Fische ebenfalls mit Sicherheit aus 
dem Gewässer herausholen, denn dem elektrischen 
Strom gegenüber nutzt Erfahrung und Schlauheit 
nichts. Der ältere Fisch wird ebenso gelähmt wie 
der unerfahrene, junge und kann somit ebenso leicht 
gefangen werden.

Von großer Bedeutung ist die Tatsache, daß 
mit Elektrizität gefangene Fische sich gesundheit
lich in keiner Weise als geschädigt erweisen. Die 
durch den elektrischen Strom hervorgerufene Läh
mung verliert sich nach einiger Zeit wieder voll
ständig. Voraussetzung hierfür ist natürlich, daß 
der Fischfang sachgemäß ausgeführt und die 
Stromstärke nicht übermäßig gesteigert wird. Es 
leuchtet ein, daß bei sehr starkem Strom die Fische 
empfindlich geschädigt oder sogar getötet wer
den können.

Mancher wird nun vielleicht fragen : Ja, wenn 
der Fischfang mit Elektrizität so große Vorteile 
gegenüber anderen Fangmethoden hat, warum wird 
dann diese Methode so überaus selten angewandt ? 
Das hat seinen guten Grund. Die Vorteile des 
Fischfangens mit elektrischem Strom bergen näm 
lich empfindliche Nachteile in sich. Wohl ist eine 
einfache Methode des Fischfanges von großer Be
deutung für den Fischereiausübungsberechtigten. 
Man darf dabei aber-nicht vergessen, daß auf der 
anderen Seite sich auch der Raubfischer dieser leich
ten Methode bedienen und verheerenden Schaden 
in einem Fischgewässer^anrichten kann. Mit Elek
trizität könnte er mühelos Teiche und geschlossene 
Gewässer restlos ausfischen.

Da im Fischereigesetz der Fischfang mit E lek
trizität nicht besonders vorgesehen ist, so war die 
Frage, ob elektrischer Fischfang als Fangmethode 
im Sinne des Gesetzes gestattet ist, bis vor kurzem 
noch ungeklärt. Durch eine höchstrichterliche E n t
scheidung (Entscheidung des Kammergerichts, 1- 
Strafsenat, vom 23. 9. 1927 —■ I. S. 73227/10) ist 
jetzt aber im vorigen Jahre anläßlich eines Streit
falles die Frage geklärt worden.

Das Fischereigesetz verbietet im § 100 und 
§ 127 Ziff. 3 die Anwendung schädlicher oder e x p l o 
dierender Stoffe (giftiger Köder, Mittel zur Betäu
bung oder Vernichtung der Fische, Sprengpatronen 
oder andere Sprengmittel usw.) beim !  ischfang- 
Es fragte sich nun, ob es im Sinne des G e s e t z e s  
liegt, Elektrizität ebenfalls als ,,Stoff“ a u f z u f a s s e n .  
Das Kammergericht hat sich in dem erwähn e 
Streitfall auf den Standpunkt gestellt, daß die z 
Fischfang verwendeten Stromdrähte in sich se 
und in ihrer Auswirkung den schädlichen 
darstellen und daß somit für den Fischl[ang
Elektrizität der § 100 und § 127 Ziffer 3 in v^ .  
Umfange zur Anwendung zu bringen sei. 
nach ist der elektrische Fischfang im allge 
verboten. E r darf nur, ebenso wie dies in ,
auf die Anwendung schädlicher oder exP ̂ ,ie ”qser
Stoffe gehandhabt wird, für geschlossene ® • t
ausnahmsweise zugelassen werden. I n - - k a n n t .  
bis jetzt erst ein einziger solcher Fall
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Die Einführung des Aalham ens in den O dergew ässern.
Die Oder hat als Schiffahrtsstraße in den 

letzten Jahrzehnten durch wasserbauliche M aßnah
men große Veränderungen erfahren. Insbesondere 
in fischereilicher Hinsicht liegen die Verhältnisse 
heute grundlegend anders als früher. Die Fischer 
an der Oder fühlen sich dadurch schwer benach
teiligt. Und man hört von ihnen häufig laut klagen, 
durch die Stromregulierung habe die Fischerei 
argen Schaden erlitten und ein rentabler Fischerei
betrieb wie früher sei heute einfach nicht mehr 
möglich.

Dieses Klagelied der Fischer ist gewiß nicht 
ganz von der Hand zu weisen. Durch die Regu
lierung eines Stromes werden die biologischen Ver
hältnisse natürlich nicht besser. Die Kleintierlebe- 
welt, die als Nahrung für die Fische in Frage 
kommt, kann sich in einem ausgebauten Flußlauf 
nicht mehr ansiedeln. Es ist klar, daß die Lebens
möglichkeit für die Fische dadurch erheblich herab
gemindert wird.

Die Sachlage ist aber doch nicht so gefährlich, 
wie vielfach behauptet wird. Freilich ist es richtig, 
daß mit den Fangmethoden von anno dazumal 
eine Fischereiwirtschaft im regulierten Strome nicht 
mehr lohnt. Die Fischerei kann aber trotzdem 
sehr rentabel sein, wenn sie den veränderten Ver
hältnissen angepaßt, d. h. mit den richtigen, für 
regulierte Ströme geeigneten Geräten betrieben 
wird. Leider sind aber die Oderfischer noch sehr 
rückständig und unbeholfen und scheuen sich, mo
derne Geräte anzuschaffen. Nur so ist es zu er
klären, daß die Fischerei in der Oder tatsächlich 
sehr zurückgegangen ist.

Es ist selbstverständlich, daß anläßlich der R e
gulierung der als Hauptschiffahrtsstraßen verwen
deten Ströme sehr bald der Gedanke auftauchen 
mußte, Fanggeräte zu erfinden, mit denen es mög
lich ist, trotzdem mit Erfolg die Fischerei betreiben 
zu können. In dem sog. A a l h a m e n  ist nun ein 
solches Gerät gegeben. Die Erfahrungen, die mit 
diesem Fangmittel gemacht worden sind, haben 
sogar die Erwartungen weit übertroffen. Ueberall 
dort, wo die Aalhamenfischerei an regulierten 
Strömen betrieben wird, hat sie sich als über
raschend lohnend erwiesen.

Der Aalhamen ist im wesentlichen ein spitz
zulaufender Sack von 15—20 m Länge, dessen Oeff- 
nung durch ein Balkengestell offerigehalten wird 
und der an Leinen oder Drahtseilen im Strom ver
ankert ist. Am Ende des Garnsackes wird der 
S t e e r t  befestigt, dessen Ende beim Fang zuge
bunden ist. Der Steert, als Sammelnetz für die ge
fangenen Fische, hat eine Länge von 2 m. Um 
ein Rückwandern der Fische zu verhindern, ist 
er mit einer Kehle versehen. Die Oeffnung des 
Gerätes ist gegen den Strom gerichtet, und es ist 
Sorge dafür getragen, daß es in der Strömung 
]n einer zweckmäßigen Lage erhalten wird. Der 
 ̂ang erfolgt ganz einfach dadurch, daß stromab

wärts ziehende bezw. abtreibende Fische in die 
^effnung des Hamens gelangen und dadurch ge
gangen werden.

Wie schon der Name sagt, eignet sich das 
yerät vornehmlich zum Aalfang. Der Aal verläßt 
Ja bekanntlich, wenn er ausgewachsen ist, das Bin

nengewässer, in dem er sein Leben verbracht hat 
und wandert dem Meere zu. Die große Menge ab 
wandernder Aale aus den Binnengewässern müssen 
dazu die großen Ströme passieren. Wenn sie nicht 
schon in den kleineren Flußläufen gefangen wurden, 
werden sie hier eine leichte Beute des Aalhamen
fischers.

Es dürfte hier vielleicht am Platze sein, einige 
Zeilen über die Lebensgeschichte des Aales, dieses 
merkwürdigsten aller Fische, der dem Fischerei
biologen viele Rätsel aufgegeben hat und noch 
immer aufgibt, einzuflechten.

Der Aal laicht nicht wie die anderen Süß
wasserfische dort, wo er aufwächst, sondern draußen 
im atlantischen Ozean, und zwar bei den B e r 
m u d a i n s e l n  — also an der Stelle, wo der ,,Graf 
Zeppelin“ in diesem Jahre auf seiner Amerikafahrt 
die schweren Stürme überstehen mußte. Alle die
jenigen Aale, die nicht auf ihrer Wanderung zum 
Meere vorher weggefangen wurden, machen diese 
weite Reise. Ist ihr Laichgeschäft beendet, dann 
gehen sie, so muß man vermuten, zu Grunde. Ein 
zurückkehrender erwachsener Aal ist jedenfalls noch 
niemals beobachtet worden. Aus den Eiern, die 
in großer Tiefe im Ozean abgelegt werden, 
schlüpfen Larven, aus denen sich im Laufe von 
3 Jahren kleine pigmentlose Fischchen, die sog. 
Glasaale, entwickeln. In dieser Zeit legen die Ael- 
chen den Weg über den atlantischen Ozean in um 
gekehrter Richtung wie die Elternfische zurück. Zu 
Tausenden und Abertausenden erscheinen sie all
jährlich im Frühjahr an den Küsten Europas, stei
gen die Ströme auf und verteilen sich auf die 
Binnengewässer.

Die Tatsache, daß alle das Binnenwasser ver
lassenden ausgewachsenen Aale unwiderbringlich für 
die Fischerei verloren sind, beweist, wie notwendig 
Fanggeräte für solche Fische sind. Die Aalhamen
fischerei bedarf somit besonderer Fürsorge und 
Förderung.

Erfreulicherweise gibt es bereits eine ganze 
Reihe intelligenter Fischer, die erkannt haben, wie 
nutzbringend die Aalhamenfischerei ist. Die großen 
Erfolge dieser Fischer erregen naturgemäß den 
Neid der rückständigen Berufsgenossen. Vor allem 
die Fischerinnungen unterdrücken aus Brotneid die 
Aalhamenfischerei, wo sie nur können, und stellen 
die Behauptung auf, der Fischfang mit dem Aal
hamen schädige die Fischerei in hohem Grade, 
denn in ihn, da er ja nicht nur Aale, sondern auch 
zahlreiche andere Fische fängt, gerieten auch große 
Mengen von Jungfischen, die in dem Steert des 
Hamens zerquetscht werden. Das ist gewiß ein 
Nachteil des Gerätes, der aber gegenüber den Vor
teilen gar nicht ins Gewicht fällt. Eine Vernichtung 
derjenigen mindermassigen Fische, die sich hier 
fangen, ist ohne Bedeutung, denn es handelt sich in 
der Hauptsache um matte oder kranke Tiere, die 
nur deshalb willenlos mit der Strömung mitge
trieben werden konnten.

Es ist zu hoffen, daß die geschilderte H em 
mung, die der. Einführung des Aalhamens in den 
Odergewässern entgegensteht, durch die Einsicht 
des Nachwuchses des Fischerstandes bald behoben 
sein wird. Dr. P.
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Zollabbau.
Von Dr. E. S c h o e n e ,  Stettin.

Sehr bald wird der Deutsche Reichstag über 
eine Gesetzesvorlage entschließen müssen, deren 
Inhalt von großer handelspolitischer Bedeutung ist. 
Es handelt sich darum, daß der Reichsrat in aller
letzter Zeit den „ G e s e t z e n t w u r f  z u r  A u s 
f ü h r u n g  d e r  E m p f e h l u n g e n  d e r  W e l t 
w i r t s c h a f t s k o n f e r e n z “ beraten und ange
nommen hat. Es geht hier einmal um die Ratifi
kation des Abkommens über flie Abschaffung der 
Ein- und Ausfuhrverbote, andererseits um die so
genannte Zollsenkungsäktion. Letzterer wird man, 
wie aus den nachfolgenden Ausführungen hervor
gehen wird, eine gewisse weltwirtschaftliche Be
deutung nicht absprechen können.

Die deutsche Zollsenkungsaktion geht auf die 
Weltwirtschafts-[Konferenz zurück, die u. a. den 
Regierungen empfahl, soweit wie durchführbar, 
autonome Maßnahmen zur Senkung der in den 
meisten Ländern übererhöhten Zolltarife zu treffen. 
Man erinnert sich der bekannten, in Hamburg ge
haltenen Rede des Reichswirtschaftsministers 
C u r t i u s ,  in der er ankündigte, daß die Reichs
regierung die Ermäßigung einer größeren Anzahl 
von deutschen Zolltarif-Positionen vorbereite. Die 
Initiative der deutschen Regierung hat damals na
turgemäß über die deutsche Grenze hinaus leb
hafte Beachtung gefunden. Sie ist aber im allge
meinen von den Kreisen — und diese dürften heute 
in Deutschland recht zahlreich vertreten sein —, 
die den sich immer mehr steigernden Protektio
nismus im internationalen Handelsverkehr als eine 
schwere Gefahr für die anzustrebende Befriedigung 
der zwischenstaatlichen Wirtschaftsbezeichnungen 
betrachten, als ein wichtiger Schritt auf dem Wege 
wirtschaftlicher Vernunft lebhaft begrüßt werden.

Die Zollermäßigung, wie sie seinerzeit ange
kündigt wurde, und wie sie heute nun vorliegt, 
wird andererseits auch in Deutschland natürlich 
nicht ohne Kritik bleiben. Tatsache ist, daß, wenn 
man das Niveau der deutschen Zölle mit demjeni
gen anderer Länder vergleicht, sich herausstellt, 
daß Deutschland fast durchweg heute schon eine 
niedrigere Zollbelastung aufweist, als die meisten 
anderen Länder. Andererseits ist nicht zu bestrei
ten, daß Deutschland infolge der auf ihm ruhenden 
Lasten im besonderen Maße auf die Intensivierung 
seiner Ausfuhr angewiesen ist; demgegenüber 
stehen also die durch hohe Zollmauern und an
dere protektionistische Maßnahmen verursachten 
Schwierigkeiten, unsere Waren in dem anzustre
benden Ausmaß im Ausland abzusetzen, und es 
erhellt natürlich ohne weiteres, daß diese Schwie
rigkeiten an und für sich Deutschland zu einem 
f r e i w i l l i g e n  Entgegenkommen auf dem Ge
biet der Zollpolitik nur wenig Anreiz geben. Viel
mehr vertreten viele Kreise den Standpunkt, daß 
deutsche Zollermäßigungen grundsätzlich nur gegen 
entsprechende Gegenleistungen vorgenommen wer
den dürften und daß es gefährlich wäre, bei der 
noch nach vielen Richtungen ungeklärten handels
politischen Lage diesen Grundsatz jetzt zu ver
lassen.

Wenn diese Ansichten auch einen Anschein 
der Berechtigung haben, so wird man sich doch

nur mit voller Zustimmung auf den Boden cles 
jetzt vorliegenden Gesetzentwurfs stellen müssen; 
dies umsomehr, als Deutschland mit den vom 
Reichsrat angenommenen Zollsenkungen. kaum ir
gend eine wichtige Verhandlungsposition einbüßt, 
und auch im Hinblick auf cfie Zolleinnahmen die 
Aktion kaum einen beträchtlichen Ausfall zeitigen 
wird. Es ist bekannt, daß 95o/o der gesamten deut
schen Zolleinnahmen von einigen wenigen großen 
Artikeln (z. B. Mineralöl, Kaffee, Tee, Getreide usw.) 
aufgebracht werden. Diese wichtigen Zolltarifposi
tionen werden mithin auch von dem gegenwärtigen 
Abbau nicht berührt. Andererseits hat man es auch 
vermieden, solche Tarifpositionen zu senken, die bei 
den schwebenden oder bei den noch bevorste
henden Plandelsvertragsverhandlungen wichtige 
Trümpfe in der Hand der deutschen Unterhändler 
bedeuten können. Trotzdem wird der moralische 
Erfolg der deutschen Aktion ein bedeutender se in : 
Deutschland gibt auch mit dem Zollabbau, eben
so wie auf anderen wirtschaftspolitischen Gebieten, 
ein Beispiel seines Verständigungswillens und ein 
Beispiel dafür, daß wirtschaftliche Vernunftgründe 
hier heute wie in kaum einem anderen europäischen 
Lande die Handelspolitik — und nicht nur diese — 
diktieren.

Wenn Deutschland heute eine Senkung der 
autonomen Zolltarifpositionen aus freien Stücken 
vornimmt, so entspricht dies ganz der grundsätz
lichen Richtung, die die deutsche Handelspolitik 
bei allen bisherigen Handelsvertragsverhandlungen 
verfolgt hat. Seit dem Freiwerden von den wirt
schaftlichen Fesseln des Versailler Vertrages ver
folgt Deutschland zweifelsohne die a k t i v s t e  
H a n d e l s p o l i t i k  in ganz Europa, und die E r 
gebnisse dieser Politik, die Kette der heute schon 
vorliegenden Handelsverträge, haben sicherlich in 
erheblichem Umfange nicht nur zu einer Besserung 
der deutschen Wirtschaftsbeziehungen zu den ein
zelnen ausländischen Staaten, sondern auch infolge 
der Meistbegünstigungsklausel zu einem allgemeinen 
Fortschritt und zu einer allmählich immer wirksamer 
werdenden Durchbrechung der den internationalen 
Handel hemmenden Verhältnisse und Maßnahmen 
geführt.

Es braucht nicht gegen die gegenwärtige 
deutsche Senkungsaktion zu sprechen, wenn 
Deutschland hiermit heute noch weitgehend allein 
steht. Denn wir sehen ja überall eher ein Anwachsen 
als ein Nachlassen des Protektionismus, in Polen, 
Spanien, Italien, Griechenland, denVereinigten Staa
ten usw. Wir sehen es vor allem auch in England, wo 
freilich die endgültige Entscheidung, ob Freihandel 
oder Schutzzoll, wesentlich von dem Ergebnis der 
nächsten Wahlen abhängen wird. Gegenüber diesen 
Ländern wird Deutschland durch die gegenwärtige 
Aktion, wenn man sie im Rahmen der gesamten 
deutschen Handelspolitik betrachtet, die größere 
wirtschaftliche Weitsicht für sich in Anspruch neh
men können, und es kann angenommen werden, 
daß einmal auch die anderen Länder, einfachem 
wirtschaftlichen Zwang gehorchend, sich von dem 
jetzt beschrittenen unfruchtbaren Wege abkehren 
und dem deutschen Beispiel folgen werden, wenn
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anders sie nicht mehr und mehr in wirtschaftliche 
Erstarrung, in Absperrung von dem Weltmarkt und 
in eine unfruchtbare Autarkie verfallen wollen.

Was die deutsche Zollsenkung nun im ein
zelnen betrifft, so werden durch den Zollabbau von 
den rund 950 Positionen des deutschen Zolltarifs 
141, also immerhin eine ziemliche Anzahl, gesenkt, 
großenteils bis zur Zollfreiheit. Von den einzelnen 
betroffenen Gütern seien hier besonders Holz zur 
Herstellung von Holzmasse oder Zellstoff unter 
Zollsicherung, eine ganze Reihe von chemischen

Erzeugnissen, Samt und Plüsch, Jutesäcke, H and
schuhleder, Spielkarten und zahlreiche andere P a 
pier- und 'Pappwaren, Bodenplatten usw. genannt. 
Außer den Ermäßigungen und Aufhebungen von 
Zollsätzen sollen in einzelnen Positionen Lücken 
des Tarifs ausgefüllt sowie notwendige Anpassungen 
an die wirtschaftliche Entwicklung, die seit der 
Verabschiedung des Zolltarifs im Jahre 1902 ein
getreten ist, vollzogen werden. Wie verlautet, ist 
vorläufig in Aussicht genommen, daß der Zoll
abbau am 1. Februar 1929 in Kraft treten soll.

Staatsbudget und Wirtschaftslage in Sowjetruf.'and.
Von C a r l o  v o n

Das russische Staatsbudget hat einen Janus
kopf. Nach außen hin stellt es einen kühnen, von 
Jahr zu Jahr wachsenden Bau dar. Große Zahlen 
scheinen auf steigende Einnahmen zu deuten, die 
zweckentsprechend für den Wiederaufbau des Lan
des verwendet werden. Dem russischen Volke aber 
erscheint dies Budget als ein Schreckgespenst, 
hinter dem der Terror und der Hunger lauern. Es 
eröffnet Abgründe unübersehbaren Elends und 
immer grausamerer Erpressung der produktiven 
Kräfte des Landes.

Das Budget des letzten Jahres war auf 6038 
Mill. Rubel veranschlagt, doch haben die Staats
einnahmen sich auf 6299 Mill. Rubel gestellt, die 
Ausgaben auf 6239 Mill., so daß ein Üeberschuß 
von 60 Mill., etwa entsprechend dem Restbetrag 
vom vorigen Jahr, zu verzeichnen ist. Der Budget
entwurf für das Jahr 1928/29 ist kürzlich vom Rat 
der Volkskommissare auf 7695 Mill. festgesetzt 
worden, was also gegenüber dem wirklichen E in
gang des letzten Jahres eine Erhöhung um nicht 
weniger als 1396 Rubel bedeutet. Diese scheinbar 
günstige Entwicklung erhält aber ein anderes Ge
sicht, wenn man einige der Hauptposten näher be
trachtet und sich dabei vergegenwärtigt, daß nach 
allen offiziösen und privaten Meldungen aus R u ß
land das Wirtschaftsleben des Landes sich im letz
ten Halbjahr immer kritischer gestaltet.

Was heißt es unter diesen Umständen, daß 
das neue Budget die Einnahmen von S t e u e r n  
auf 3803 Mill. Rubel veranschlagt, wobei auf die 
direkten 1700 und die indirekten 19Q5 Mill. Rubel 
entfallen? Man muß sich den entsetzlichen, das 
Wirtschaftsleben des Landes ertötenden Steuerdruck 
des letzten Wirtschaftsjahres vorstellen, um die Ge
fahren zu verstehen, die diese Anziehung der Steuer
schraube,’ erzwungen von der höchsten Not, be
deutet. Die jetzt vereinheitlichte Gewerbesteuer war 
im Vorjahr mit Einrechnung der Einzelsteuern mit 
?47 Mill. Rubel veranschlagt, und obgleich ihr 

ruck schwerste Klagen und auch Bedenken her- 
J_orgerufen hat, obgleich sie das schärfste Instru- 

zur Vernichtung industrieller Privatunter- 
ehmen war, hat sie nur 89,7o/o des vorgeschriebe- 

,en Ertrages gebracht. Jetzt ist das Privatkapital 
ank diesem Druck aus Handel und Industrie stark 

^uruckgedrängt, dennoch wird die Gewerbesteuer 
"ur das nächste Jahr auf 1005 Mill. Rubel erhöht. —
‘ ehnlich steht eä mit der Erhöhung der Einkom- 

ensteuer von 256 Mill. Rubel im Vorjahr auf

K ü g  e i g e n ,  Berlin.
272 Mill. Rubel, wo doch augenscheinlich die E in 
kommen zurückgehen.

Noch katastrophaler dürfte die Erhöhung der 
l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n  E i n h e i t s s t e u e r  
von 375 Mill. Rubel im Vorjahr auf 400 Mill. Rub. 
wirken. Denn wir wissen, daß die Bauern mit Ver
haftungen, Strafexpeditionen, militärischer Beset
zung der Dörfer und allen erdenklichen Schikanen 
und Gewaltmaßregeln zur Zahlung ihrer Steuern 
und zu anderen Leistungen gezwungen worden sind. 
Trotzdem ist der E rtrag  der landwirtschaftlichen 
Steuern von 358 Mill. Rubel im Jahr 1926/27 auf 
337 Mill. Rubel im letzten Budgetjahr herabge
sunken. Im vorigen Jahr aber gab es keine M iß
ernte wie in diesem Jahr. Außerdem waren die 
Bauern noch nicht durch die neu angewandten 
Erpressungsmethoden geschwächt und erbittert und 
waren noch nicht von neuem wieder zur Einschrän
kung der Saatfläche geschritten. Wie will man 
unter diesen Umständen ihnen im Budgetjahr 1928 
bis 1929 63 Mill. Rubel mehr auspressen, auch 
wenn man die reichen Bauern vernichten will? Es 
nimmt nicht wunder, daß eine bauernfreundliche 
Rechtsopposition angesichts der die Landwirtschaft 
zerstörenden Tendenzen der Bauernpo’Lik um sich 
greift. Mit Aufrufen der Regierung, in denen sie 
verspricht, von nun ab nicht weiter zu Gewalt
maßnahmen und. Erpressungen den Bauern gegen
über zu greifen, ist wenig getan.

Ganz wie die Eintreibung der direkten Steuern 
wirkt die Unterbringung der Z w a n g s a n l e i h e n ,  
nur daß es dem brutalen und raffinierten System 
der Sowjetbehörden durch scharfe Erfassung der 
Arbeiter und Beamten gelungen ist, statt 525 Mill., 
wie es für das letzte Budgetjahr vorgesehen war, 
706 Mill., also ein Plus von 181 Mill. Rubel, dem 
Volke ab^unehmen. Wie das geschieht, wissen wir. 
Es wird den Beamten nahe gelegt, ein Monats
gehalt oder noch mehr zu zeichnen, und sie tun es 
freiwillig, weil sie die Folgen eines Widerstandes 
kennen. In den Dörfern, in denen die Bauern reni
tent waren, halfen gewöhnlich Haussuchungen und 
Verhaftungen bei den angesehensten Bauern. Viele 
Dörfer sind durch die Zwangsanleihen ruiniert wor
den. Die Einnahmen von den Anleihen sind für 
das nächste Jahr um weitere 200 Mill. Rubel er
höht worden.

Im Gegensatz zu den direkten Steuern haben 
die i n d i r e k t e n  im letzten Jahr erhöhte E in 
nahmen im Vergleich zum Voranschlag erbracht,
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so die Akzisen 1482,6 Mill., d. h. 4,7o/o mehr als 
erwartet. Sie sollen im laufenden Jahr auf 1720 
Mill. erhöht werden. Wo sind die Zeiten hin, als 
der proletarische Staat die indirekten Steuern als 
Bedrückung der Volksmasse verwarf! Jetzt nimmt 
sogar nach dem Beispiel des „betrunkenen Budgets“ 
der zarischen Zeit das B r a n n t w e i n m o n o p o l  
wieder einen bedeutsamen Platz unter den Staats
einkünften ein. Es brachte statt der veranschlagten 
665 Mill. 713 Mill. Rubel ein und wird für das lau
fende Jahr mit 875 Mill. eingestellt. Man rechnet 
hierbei mit einem Konsum von 552 Mill. Liter 
Branntwein.

Von Interesse sind auch die Z o l l e i n n a h 
me n .  Sie erbrachten im Wirtschaftsjahr 1927/28 
257,2 Mill. Rubel, d. h. 14,3o/o mehr als veranschlagt 
war, was durch die große Einfuhr (der deutsche 
300-Millionen-Kredit usw.) zu erklären ist. Für das 
laufende Jahr sind sie auf 240 Mill. h e r a b g e 
s e t z t  worden. Der russische Außenhandel hat im 
Wirtschaftsjahr 1927/28 bei einer Ausfuhr von 768 
Mill. Rubel und einer Einfuhr von 945 Mill. einen 
Einfuhrüberschuß von 177 Mill. Rubel gehabt. Es 
ist bekannt, daß die Sowjetregierung eine passive 
Handelsbilanz für katastrophal hält. Da die Ausfuhr 
infolge des Ausfalles des Getreideexportes im letzten 
Jahr zurückgegangen war, und in diesem Jahr an
gesichts der Getreideeinfuhr nach Rußland erst 
recht zurückgehen wird, bereitet man sich auf eine 
starke E i n s c h r ä n k u n g  d e r  E i n f u h r  vor. 
Nun entfielen im letzten Wirtschaftsjahr 80o/0 der 
Einfuhr auf Industrieanlagen, Rohstoffe für die 
Industrie und sonstige Industriezwecke. Eine Be
schneidung der Einfuhr wird daher den industriellen 
Wiederaufbau Sowjetrußlands in erster Linie 
treffen.

Auf die übrigen Posten des Einnahmebudgets 
sei nicht weiter eingegangen und nur bemerkt, daß 
die starke Steigerung der Einnahmen vom Ver
kehrswesen (1894 Mill.), durch gesteigerte Kosten 
wieder wettgemacht wird. — Auf der A u s g a b e 
s e i t e  ist zu bemerken,, daß die Finanzierung der 
Volkswirtschaft — die staatliche Industrie an erster 
Stelle, Landwirtschaft und Plandel — 26 o/o des 
Budgets, das sind insgesamt 1963 Mill. Rubel gegen 
1386 im Vorjahr, verschlingen wird. Die Ausgaben 
für das Verkehrswesen (2124 Mill.) sind noch höher. 
Für Rüstungszwecke sind 856 Millionen eingestellt.

Das ganze Staatsbudget erscheint in einem 
f r a g l i c h e n  L i c h t ,  wenn man die G e l d v e r 
h ä l t n i s s e  Sowjetrußlands in Betracht zieht. Be

kanntlich ist die Kaufkraft des Tscherwonez im 
Wirtschaftsjahr 1927/28 bedeutend heruntergegan
gen. Nach dem Moskauer Kleinhandelsindex hatte 
der Tscherwonezrubel am 1. Oktober d. J. die 
Kaufkraft von 35,85 Vorkriegskopeken gegen 41,75 
Vorkriegskopeken zum 1. Oktober 1927. Nach den 
Veröffentlichungen des Großhandelsindex für den 
ganzen Bundesstaat ist die Kaufkraft des Rubels 
in der gleichen Zeit von 58,82o/o des Nominal
wertes auf 56,79% gesunken. Wir sehen also, daß 
in Rußland der Tscherwonez auf die Hälfte bis 
etwa ein Drittel seines Wertes heruntergegangen ist 
und auch noch weiter sinkt. Dabei geht eine for
cierte Emission von Tscherwoneznoten und Staats
geld vor sich. Der Tscherwoneznotenumlauf be
trug Anfang Oktober 1090 Mill., am 15. November 
dagegen schon 1153,5 Mill. Rubel. Es liegt auf 
der Hand, daß bei der Beurteilung des Staats
budgets das weitere starke Sinken des Geldwertes 
in Betracht zu ziehen ist.

So erscheint denn das Staatsbudget trotz seiner 
imponierenden Fassade ohne rechtes Fundament 
und im düsteren Licht einer ungewissen Zukunft. 
Dieser Eindruck wird durch die letzten Moskauer 
Konjunkturberichte der russischen Volkswirtschaft, 
insbesondere durch die Berichte über die seit dem 
Oktober wieder zurückgehende Beschaffung von 
Getreide, nur erhöht. Wir haben ungünstige Aus
sichten für die Landwirtschaft, haben in der In 
dustrie die schwere Roheisenkrise und ein m an
gelndes Angebot von Waren, das sich besonders 
im Verkehr mit den Bauern schmerzlich bemerk
bar macht, stark anziehende Preise auf der ganzen 
Linie, eine von Monat zu Monat sinkende Ausfuhr 
und eine nicht zu vermeidende Passivität der Han
delsbilanz.

Unter diesen Umständen beginnen am 26. N o 
vember die W i r t s c h a f t s b e s p r e c h u n g e n  
z w i s c h e n  D e u t s c h l a n d  u n d  S o w j e t r u ß 
l a n d .  Der Leiter der deutschen Delegation bei den 
Handelsvertragsverhandlungen mit Frankreich, 
Ministerialdirektor Posse, wird dem früheren Chef 
der Berliner Sowjethandelsvertretung S to m o n ja k o w  
gegenübertreten. Es heißt, daß die Russen keine 
Kreditfragen aufwerfen und auch in bezug auf die 
Geschäftstätigkeit der deutschen Firmen in R uß
land weniger abweisend sein werden als früher. 
Die schlimme Lage ihrer Wirtschaft und die E r 
fahrungen des Schachty-Prozesses müßten im 
Grunde genügen, sie zu einem radikalen Um 
schwung ihrer verfehlten Wirtschaftspolitik zu ver
anlassen.

Zunehm ende baUisdte Holzausfuhr.
Von P e r c y  M e y e r ,  Riga.

Die sprunghafte Entwicklung des Holzexports 
ist in L e t t l a n d  schon seit bald zwei Jahren zu 
beobachten, in L i t a u e n  und E s t l a n d  seit einem 
Jahr. Gleichsam ein Gradmesser für die Gestal
tung der Gesamtwirtschaft, steigt dieser Export
zweig im Osten besonders dann an, wenn die Volks
wirtschaft im Zeichen der Depression steht, nament
lich, wenn die landwirtschaftliche Ausfuhr der 
Agrarländer nicht genügend zur Aktivierung der

Handelsbilanz beizutragen vermag. Aber noch ein 
Umstand wirkt auf die Entwicklung der ba l t i schen  
Holzausfuhr ein,'nämlich das Beispiel des W n je sc h -  
torg (russisches Kommissariat für A u ß e n h a n d e l ) -  
R u ß l a n d  hat seinen Holzexport gerade in letzter 
Zeit stark gesteigert, und auch für das nächste Ja  1 
wird eine weitere Forcierung in Aussicht geste 
Nicht ohne Einfluß ist die p o l n i s c h e  K o n  
k u r r e n z ,  während die s k a n d i n a v i s c h e !
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L ä n d e r  bekanntlich das Tempo ihrer Holzausfuhr 
neuerdings etwas verlangsamt haben. Somit steht 
der ganze Osten (nicht aber der Norden) Europas 
im Zeichen der gesteigerten Waldnutzung, haupt
sächlich zur Beschaffung von Devisen. Es fragt 
sich nur, wie lange die beteiligten Länder diesen 
Wettlauf aushalten werden — Rußland mit seinem 
schier unerschöpflichen Waldreichtum vielleicht am 
längsten, die kleinen Ostseeländer wohl am kür
zesten.

In den letzten Wochen hat das 1 e 111 ä n - 
d i s c h e  F o r s t d e p a r t e m e n t ,  als Hauptwald
besitzer im Lande, immer neue Forstflächen für 
die Versteigerung vorgesehen. Die bisherigen Auk
tionen sind ziemlich stürmisch verlaufen und haben 
zeitweilig zu b e d e u t e n d e n  U e b e r b i e t u n g e r n  
geführt, der dem Staate einen beträchtlichen M ehr
gewinn eingebracht hat. Aehnlich lebhaft verliefen 
die Versteigerungen in E s t l a n d .  Hier wie in 
Lettland fragen sich die alteingesessenen Expor
teure besorgt, wohin das A u k t i o n s f i e b e r  
führen soll. Schon seit einiger Zeit läßt die Kon
junktur am Holzmarkt nach. Angebot und Nach
frage decken sich immer seltener. Trotzdem die 
offensichtliche Spekulation mit Exportholz in Lett
land und Estland. In maßgebenden Kreisen besteht 
die Meinung, daß der Rüchschlag über kurz oder 
lang nicht ausbleiben werde. Pessimisten glauben gar 
in dem Auktionsfieber eine schwere Krankheitser
scheinung im baltischen Wirtschaftsleben zu er
blicken, etwas wie eine Art Massenpsychose, die un
vermeidlich zu Enttäuschungen führen werde. Viele 
Firmen hätten für Holz auf dem Stamm Preise an
gelegt. die in keinem rechten Verhältnis zu den 
Notierungen des Weltmarkts ständen. . Allerdings 
ist der Weiterverkauf von auf dem Auktionswege 
erstandenen Waldparzellen keine ungewöhnliche E r 
scheinung, während im übrigen die Abholzung 
nicht unbedingt in diesem Winter zu erfolgen hat. 
Die Konsequenzen des Auktionsfiebers können also 
auch erst nach etlicher Zeit eintreten, sofern sich

bis dahin nicht die Lage am Weltmarkt zum gün
stigen gewendet haben sollte.

Der l i t a u i s c h e  H o l z e x p o r t  ergab in 
den ersten 6 Monaten d. J. 28,3 Mill. Lit, wovon 
der g r ö ß t e  T e i l  a u f  d e u t s c h e  K ä u f e  
(hauptsächlich P a p i e r h o l z )  entfiel. Nicht we
niger als 24o/o der gesamten litauischen Ausfuhr be
trafen Holz. Auch L e t t l a n d s  Export von P a 
pierholz und auch Grubenholz hat im letzten H alb
jahr stark zugenommen. Der gesamte Wert der 
Holzausfuhr ist innerhalb Jahresfrist vön 32,1 auf 
38,3 Mill. Lat angewachsen, und dieser Exportzweig 
ist damit auf 32o/0 des an sich schon stark in die 
Höhe gegangenen Gesamtexports gekommen. Für 
E s t l a n d  liegen neuere Daten vor, die sich auf die 
ersten 9 Monate 1928 beziehen und eine Steigerung 
des Holzausfuhrwerts von 15,2 auf 20,0 Mill. E.- 
Kronen ausweisen. Dagegen ist ein nicht unbe
trächtliches N a c h l a s s e n  d e s  b a l t i s c h e n  
I r a n s i t s  von Holz festzustellen. Für diesen U m 
schlag kommen hauptsächlich Lettland und Litauen 
in t r a g e ;  in beiden Staaten ist der Durchgangs
verkehr von Holz aus dem Osten, überwiegend aus 
Rußland, nicht mehr so bedeutend wie früher. Das 
ist zum Teil dadurch zu erklären, daß die Sub
stanz der angrenzenden russisch-polnischen Wälder 
schon stark erschöpft ist, während im übrigen die 
Exportpolitik Moskaus und Warschaus sich dafür 
entschieden hat, nach Möglichkeit die eigenen 
Häfen zu beschäftigen — Leningrad, Archangelsk 
und Murmansk in dem einen, Gdingen in dem an 
deren 1 alle, wobei allerdings auch Danzig noch 
recht stark in Anspruch genommen wird.

Sieht man aber vom Transit ab, so spricht 
alles dafür, daß der Holzexport der ostbaltischen 
Länder auch im neuen Jahr lebhaft sein wird, es 
sei denn, daß ein jäher Konjunkturumschwung• nicht 
alle Erwartungen enttäuscht. Solange das nicht der 
Fall ist, muß die Holzausfuhr viel zur Auffüllung 
der Lücke, die durch den Mißwachs im Osten ent
standen ist, beitragen.

Die Industrie Norwegens.
.  Von H . B. P 

P räsiden t der  V erein igung de r  N orw egischen

N eben  de r  Landw irtschaft stallt die Industr ie  einen w ich 
tigen F a k to r  in N orw egens  W irtschafts leben  dar. W ährend  
bis zum  J a h re  1850 die Industrie  nur w enige Branchen 
um faßte, von denen  d ie  m eis ten  mit d e r  B efried igung  e in 
heim ischer B edürfnisse sich begnüg ten , ha t sie je tzt einen b e 
deu tsam en A ufschw ung genom m en  und sich vielseitig e n t 
wickelt. Sie ha t  N o rw eg en  in im m er  w eite rem  M aß e  von 
uen  W aren  and ere r  L änder  u n ab h än g ig  gem acht und es , e r 
möglicht, d aß  d e r  E x p o r t  eine S tellung von w achsender  
B edeu tung  au f dem  W eltm ark t  einnimmt. D ie Industr ie  ist 
t urch diese E n tw ick lung  in im m er  g rö ß eren  M aße  fähig.
<■ er ständig anw achsenden  Bevölkerung B eschäftigung zu 
geben. N och sind die M öglichkeiten  für eine w eitere  E n t 
w icklung der  Industrie  iiicht erschöpft. Als Beispiel ist da  
zu, ..C1 wähnen, d aß  von d e r  auf 12—15 Millionen PS. ge- 
sc la tzten nu tzbaren  W asse rk ra f t  des Landes, bis je tzt nur 
e w a zwei Millionen tatsächlich ausgenu tz t w erden .
■ , N achstehende  Z ah len  geben  eine U ebers ich t über die 
industrielle E n tw ick lung  in de r  Zeit von 1897—191.5:

Die S te igerung
. in P rozen ten :

t nzahl der  industriellen U n te rnehm ungen  74
Anzahl der  industriellen A rbeiter

e t e r  s o  n  ,
Industrie. (Aus „N orw eg ian  T ra d e  R ev iew “ ).
Anzahl der  PS 415
Bezahlte  Löhne 235
Industrie ller  E x p o r t  595
U n gefäh re  E innahm e 158
Bevölkerung k ;

Zunächst eine kurze  U ebersicht über die bedeu tendsten  
E xportindustr ien . Bevor die Industriea lis ie rung  begonnen  
hatte, in N o rw eg en  festen  F u ß  zu fassen, w aren  B e rg w erk e  
und S ägem ühlen  d ie  w ichtigsten  Industr iezw eige  und auch  d ie  
einzigen, die einen E x p o r th an d e l  von einigem W ert betrieben . 
Auch heu te  noch nehm en , d ie jen igen  Branchen, die sich an  
B ergw erk  und W aldw irtschaft anlehnen, die ersten  P lä tze  ein, 
obw ohl sie eine vollständige U m w and lung  d u rchgem ach t 
haben, in ih rem  U m fange  und ih rem  C harak ter .  F rü h e r  
w aren  E iseng ruben  d e r  Inbegriff  d e r  n o rw eg ischen  B e rg 
w erksindustrie , w äh ren d  sich heu te  das  g rö ß te  In te resse  auf 
E isen-Schw efelkies  zentralisiert; und  bei d e r  H olzindustrie  
nicht m ehr  die E rzeugnisse , d e r  Sägem ühlen , sondern  H o lz 
m asse und P ap ie r  an  e rs te r  Stelle s tehen.

W ie schon erw ähnt, besitzt N o rw e g 6n ganz  bed eu ten d e  
W asserkräfte , die bis je tzt jedoch noch  nicht im  en tfe rn testen  
ausgenutz t sind. H an d  in H a n d  mit d e r  zunehm enden  N u tz 
b arm achung  de r  W asse rk ra f t  ha t  sich e ine  b ed eu ten d e  
elek tro  chem ische Industrie  entwickelt, de ren  H a u p tp ro d u k te
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N org esa lp e te r  und Aluminium sind. D iese P ro d u k te  w erden  
in beträchtlichen M engen ausgeführt,  wie aus nachstehender 
Tabelle  ersichtlich ist. Bei d e r  F abrika tion  von Aluminium 
m ag  von In teresse  sein, daß  N o rw eg en  an d rit te r  Stelle 
un te r  den  anderen  N ationen  s teht und  beinahe 12 Prozent! 
des W elte r trages  im J a h re  1925 hergeste llt  hat.

N orw egen  hat ferner  eine hochentw ickelte  K onse rven
industrie , die ihr R ohm ateria l hauptsächlich  aus den E r 
trägen  der  H eringsfischerei bezieht. D iese Industrie  tä tigt 
einen bedeu tenden  E x p o r th an d e l und ihre F ab r ik a te  haben  
W eltruf.

Zu den  H au p tex p o r tg ü te rn  gehören  ferner  H erings- und 
an d ere s  Fischm ehl, H artfe t t ,  F ischtran, kondensierte  Milch 
und Ferro-M angan .

Die fo lgende Aufstellung gibt eine U ebersich t ü ber  die 
w ichtigsten  A usfuhrgü ter  im J a h re  1926:

1000 K ro n e n
M echanische und chem ische M asse 117 077,9
Papier, K arton , P ap p e  etc. 108 391,7
K onservenfabrika te  (hauptsächlich F isc h 

konserven) 51 223,8
N utz- und  Brennholz 49 466,2'
Aluminium 47 692,5

, H a r tfe t t  43 231,5
S a lpe te rsau rer  K alk  35 209,7
F isch tran  23 184,2
F erro -M angan  22 839,0
E rz e  21 531 3
K ondensierte  Milch 20 343,5
F ischm ehl 14 740,7
In E rg ä n z u n g  zu diesen Zahlen ist zu erw ähnen, d aß  der  G e 
sam thandel N orw egens  1926 einen W ert von 799 Millionen

K ronen erreichte. Im  J a h re  1925 be tru g  der  industrielle 
E x p o r t  drei Viertel der  G esam tausfuhr, und  es ist kaum  
anzunehm en, daß  sich dieses Verhältnis w ieder  ändern  wird.

N o rw eg en  besitzt ferner  eine sehr vielseitige gesunde 
Industrie , die ausschließlich für den  einheimischen M arkt 
arbeitet und  die im stande ist, den ganzen  oder aber den w e i t 
aus g röß ten  Teil der  inländischen N achfrage  zu .befriedigen. 
Zu den w ich tigsten  F ab r ik a ten  d ieser  Industrie  g e h ö re n - 
Maschinen, T ex tilw aren , N ahrungsm itte l,  G etränke  und 
T abak ,  Seife, elektro-technische F ab r ik a te  und  Konfektion. 
Zuverlässige Berichte über den  E r t ra g  d ieser  B etriebe k ö n 
nen le ider  nicht gegeben  w erden , da bis jetzt rege lm äß ige  
V eröffentlichungen von Produktionssta tis tiken  nicht s ta t t
finden. D ieser  M angel w ird  jedoch je tzt behoben  w erden.

Auch in Zukunft w ird  N orw egens  Industrie  se lbstver
ständlich von vielen U m ständen  ab h än g ig  sein. N atürliche 
V orteile  scheinen fraglos die fortschreitende Tndustrieali- 
sierung zu begünstigen. D ie  N orw egischen  Industriellen b e 
m ühen sich in jede r  Weise, ih re  A nlagen zu modernisieren 
und die Leistungsfähigkeit zu s teigern  und  w erd en  zu d iesem  
Z w eck  von der  V erein igung der  N orw egischen  Industrie  
über die R ationalis ierung de r  W irtschaft,  die je tzt in de r  
industriellen W'elt in V orbere itung  ist, auf dem  laufenden g e 
halten. Sollten die B em ühungen  der  norw egischen  In d u 
striellen um  ein E rs ta rk e n  ihrer Stellung im  W elt-W ettbew erb  
durch  eine einsichtsvolle G ese tzgebung  in H insicht auf S teuern  
und H andelsfre iheit un ters tü tz t w erden , w ird  N orw egen  zw e i
fellos in noch g rö ß erem  M aße in ausgesp rochener  Indus tr ie 
staat w erd en  als es schon heute ist, wo bereits  ein Drittel 
seiner Bevölkerung den  Lebensun terha lt aus d ieser Quell? 
gewinnt.

Die Gestaltung der polnisdien zem enfausfuhr.
Von D r. E . v. K u l s c h e w s k i ,  W arschau .

Im  R ahm en  d e r  W eltp roduktion  fällt die polnische 
Z em en te rzeugung  nicht nennensw ert ins Gewicht, denn  mit 
einem P roduk tionskon tingen t von rund 800 000 to im J a h re
1927 partiz ip iert d ie  polnische Industrie  mit k au m  1,2 o/o 
an  d e r  W 'elterzeugung. Im  V ergleich mit der  deutschen 
P ro duk tionsm enge  erreicht die polnische noch nicht ganz 
11 o/o, obgleich sie im letzten B etriebsjahr eine nicht u n 
beachtliche  S te igerung  erfahren  ha t und  ihr technisches’ 
P roduktionsverm ögen , das theoretisch  au f 1,3 Mill. to a n 
genom m en  w ird , zu etwa 62o/o ausnutzen  konnte . E iner  
rascheren  E n tw ick lung  d e r  E rze u g u n g  s teht insbesondere  
d e r  geringe  B innenverbrauch  en tgegen , d e r  zw ar  von 20 k g  
je K opf d e r  B evölkerung im J a h re  1913 bis auf 21 k g  im 
le tz ten  K onsum tionsjahr gestiegen  ist, de r  a b e r  im m er noch 
ke inen  V ergleich  mit den  w esteuropäischen  V erb rau ch s 
s taaten  gesta tte t .  Im  H inblick  auf die K onsum tionsspanne 
steht Polen  sogar mit an  le tz te r  Stelle und, wie weit es den 
übrigen  K ontinen ta ls taa ten  nachhinkt, spricht allein daraus, 
daß  d e r  Z em entverb rauch  in D eutsch land  90 kg , in E n g 
land 100 k g  u nd  in Belgien sogar  300 k g  je K opf d e r  B e 
völkerung be träg t.  Z udem  läß t sich mit d e r  V orkriegszeit 
nu r ein seh r  bed ing te r  V ergleich anstellen, weil ja die B a u 
technik  in Polen nach  dem  K riege  erhebliche Verände,- 
rungen  de r  Evolu tion  durchm achte , w o de r  Stein- und  B e 
tonbau p lanm äß ig  den  Holz- und L ehm fachbau  verdräng t. 
U n te r  g eb ü h ren d e r  B each tung  dieses G esichtspunktes und  
d e r  allgem einen  E rw äg u n g , d aß  die notorische W o h n u n g s 
k nap p h e it  in Polen nach  d e r  E n tsp a n n u n g  de r  g e g e n w ä r 
tigen K apital- und K red itka lam itä t  n a tu rg e m ä ß  eine In te n 
sivierung d e r  je tzt s tagn ierenden  B autätigkeit auslösen muß, 
liegen die E n tfa ltungsperspek tiven  für die polnische Z e 
m entindustrie  recht günstig .

V orerst überste ig t die E igenerzeugung  noch bei w eitem  
die A ufnahm ekapazitä t  des B innenm arktes, so daß  die p o l
nische Industrie  bestim m te U eberschüsse  auf ausw ärtigen  
M ärk ten  absetzen  muß, was ihre  E n tw ick lung  sshon  deshalb  
beein trächtig t,  als d ieser E x p o r t  angesich ts  seiner O rien 
tierung mit g ro ß en  O pfern  für die P roduzen ten  verbunden 
ist. W äh ren d  noch im V orjah re  sowohl P ro duk tion  wie 
auch  d e r  E x p o r t  un te r  der  A ntriebskraft einer allgem ein

günstigen  W irtschaftskon junk tu r  eine beachtliche A u fw ärts 
b ew egung  aufwiesen, hat die d iesjährige  Bautätigkeit, die sich 
fast ausschließlich auf öffentliche Bauten beschränkte , bei 
w eitem  nicht den  B edarf ausgelöst, wie er allgem ein e r 
wartet w urde . D as spiegelte sich in de r  P roduktion  in der  
W eise w ieder, daß  in den ersten  9 M onaten  1928 insgesam t 
ca. 753 000 to Z em ent von den F ab riken  abgese tz t  w u r
den, gegen etwa 803 700 to im  "fahre 1927. Auch auf die 
A usfuhr w arf  diese Tendenz  ihre Schatten, denn von 
145 379 to im  J a h re  1927 ist sie auf 83 210 to in dem ersten  
9 M onaten des laufenden  ExD ortjahres gesunken. Z ieht man 
dabei in Betracht, daß  die Z em entfab riken  g egenw ärtig  nur 
noch über geringe  L agerbes tände  verfügen, so wird man 
daraus auf eine nennensw erte  Ausfuhr im  le tzten  Quartal 
k au m  schließen dürfen. Die U rsachen  dieses E x p o r t rü c k 
ganges w ird  m an in e rs te r  Linie in de r  f r a c h t t a r i f a r i s i c h e n  

U eberla s tung  dieses absolut frachtem pfindlichen M assengu *es
zu suchen haben, wie sie die le tz ten  T a r i f s t e i g e r u n g e n  der 
polnischen S taa tsbahnverw altung  mit sich brachten . Polen 
setzt das H ^u p tkon tingen t seines E x p o r ts  auf f r a c h t u n g u n -  

stigen M ärkten , wie e tw a Brasilien, ab, w ährend  die vei 
k eh rsg eo g rap h isch  günstigeren  A bsa tzw ege  von der Aus
landskonkurrenz  beherrsch t w erden . .. .

Mit Rücksicht auf den im m erhin  nicht unbeachtlic l e n  
Aktivposten, den d e r  Z em ent in de r  p o l n i s c h e n  Exportbilanz 
darstellt,  versucht m an neuerd ings auch s t a a t l i c h e r s e U s  cie 
polnische Z em en tausfuhr  zu fördern. Auf einer am  -■ 
tob e r  vom staatlichen Exportins tj tu t  e i n b e r u fe n e n  Kon erenz, 
d e r  die Z em en tp roduzen ten  ganz  Polens beiwohnten, wur e n  

d ie  Richtlinien fü r  die E xpo rtpo lit ik  des nächsten J a  res 
fes tgesetz t und die G ründe  einer e ingehenden  Diskussion 
unterzogen , die der  d ies jäh rigen  Ausfuhr h indernd  im eg 
ges tanden  haben. E benso  sollen künftigh in  Schritte  u n  
nom m en  w erden , die sich in d e r  R ich tung  einer inncr . 
V erb rauchss te ige rung  bew egen, denn darin  ist die Zem  
industrie n a tu rg em äß  in e rs te r  Linie interessiert. s 
anzunehm en, daß  d e r  S taa t u. a. d e m  B aum ark t gro_ 
K reditm itte l bereitstellen  und w as die S tä rk u n g  der xp 
k ra f t  betrifft, eine T a r ife rm äß ig u n g  für die Transpor e 
den  Seehäfen  eintreten lassen wird.
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B ille bei Anfragen slels auf den „OSTSEE-HANDEL“  B ezug zu n e h m e n .
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£isenbaJiit~ G ü terv erk eh rs  ■ Ht.ach.rich.ten.
B e a rb e i te t  v o m  V e rk e h r s b ü ro  d e r  I n d u s t r ie -  u n d  H a n d e ls k a m m e r  zu  S te t t in .

Deutsche Tarife.^ im E rs ta t tu n g sw eg e  auf die e rhobene  F rach t F rach tnach laß
Deutscher Eisenbahn-Gütertarif, Teil I, Abt. B. Nach gew ährt.  D er  V erfrach te r  (auch ein S yndikat usw.) hat

H511? F u t term ittelgesetz sind seit dem  1. N ovem ber 1927 zunächst mit der  D eutschen  Reichsbahn-G esellschaft auf Grund
Fleischfutterm ehle, die einen Gehalt an phosphorsau rem  Kalk der  B ed ingungen dieses Tarifs  einen en tsprechenden  V ertrag
von m ehr als 12 v. H. aufw eisen als „F le ischknochenm eh l“ zu schließen.
zu bezeichnen. D a es sich bei den so bezeich;neten Sendungen  Mit G ültigkeit vom 10. D ezem b er  1928 tra ten  im vor-
um F leischfutterm ehl im Sinne des la r i f s  handelt, ist die genannten  Tarif  unter anderem  nachstehende  E rgänzungen
Frach tberechnung  bis auf w eiteres nach  den  K lassen  F  und bzw. A enderungen  ein:
II  vorzunehm en. I m A u sn ah m etaa f  31 (Baumwolle) w urde  unter den  Son-

Durchfuhr-Ausnahmetarif S. D. 4 (Verkehr Deutsche derfrach tsä tzen  B arm en-L angerfe ld  als E m p fan g sb ah n h o f  auf-
Seehäfen Oesterreich bezw. Donauumschlagstellen und um- genom m en. Die F rach tsä tze  be tragen  in de r  10 t- und  in
gekehrt. Mit Gültigkeit vom 10. D ezem b er  w urde  im  Ab- de r  H au p tk lasse  von Stettin  nach B arm en-L angerfe ld  un te r
schnitt F  „B esondere  F rach tsä tze  für die D onauum schlag- a 3.71 und unter b 2.97 Rm.
stellen füi den V erkehr  roit U ngarn  un te r  Ziffer II  im Im  A usnahm etarif  32 (Schafwolle) w urde  un te r  den Son-
W arenverzeichm s und im übrigen T ex te  h in ter dem  W orte  derfrach tsä tzen  als E m p fan g sb a h n h o f  S chw abach  nachge tragen . 
„G erbstoffe  nachge tragen : „und deren  A uszüge ‘. D er  F rach tsa tz  b e träg t  von Stettin  nach  Schw abach  4,50 Rm .

D er G ültigkeitsverm erk der  T ar ifm aß n ah m e  ist wie in de r  H auptk lasse ,
folgt zu ä n d e rn : _ _ Im  A usnahm etarif  33 (T hüringe r W aren  usw.) w u rd e  de r

,,Gültig bis auf jedei zeitigen W iderruf, längstens bis B ahnhof Gleißen mit F rach tsa tzze iger  1 gestrichen. Nach-
zum 10. D ezem ber 1929 . g e trag en  w urden  un te r  den S onderfrach tsä tzen  F leißen, Gör-
Die vorgesehene M iddestm enge von (»000 to ist auf litz und K assel-W ilhelm shöhe. D ie F rach tsä tze  b e trag en

3500 t und die zu stellende Sicherheit von 10 000 RM. auf in d e r  H aup tk lasse  nach  S tettin  von F le ißen  un te r  A 3.11,
6000 RM. abzuändern . unter B 2.33, von Görlitz un ter A 2.15, un te r  B 1.61 und von

Durchfuhr-Ausnahmetarif D 30a (Verkehr Niederlande— K asse l-W ilhelm shöhe un te r  A 3.85 und un te r  B 2.89 Rm.
Polen). Am 3. D ezem ber  1928 w urde  vo rgenann ter  D urch- Im  A usnahm etarif  35 (Eisen und Stahl usw.) w urde
fuhr-A usnahm etarif für Schro tsendungen eingeführt. D e r  Aus- S te ttin -G rabow  n achge tragen
nahm etarif  gilt bei Aufgabe d e r  Sendungen  als F rach tg u t  Im A usnahm etarif  52 (Pap ier  und  Pappe) w urden  die
in W agen ladungen  _ Bahnhöfe Gö'ditz, Köln H afen  und W'eikersheim als Ver-

a) für Sendungen die mit durchgehenden Frachtbriefen sandbahnhöfe nachgetragen und bei Z w iesel die Frachtsätze
von den Niederlanden unmittelbar nach Polen und dar- ergänzt. D ie Frachtsätze sind für den Verkehr nach Stettin
über hinaus über die m diesem  Iaru genannten Strecken folgende:
der  D eutschen R eichsbahn befördert w erden , o d e r  " N ach  S t e t t i n

b) für Sendungen, die mit du rchgehenden  F rach tb r ie fen  T i A i . i  i T
von den N iederlanden  in den in d iesen T arif  einbezo- 11 ( en  A b te i lu n g e n :  T II  III IV
genen deutsch-polnischen G renzausgangsbahnhöfen  an- V on:
kom m en  und ohne V eränderung  der L adung  unm itte lbar G ö r l i t z .................................... 1.96 1.63 1.32 1.30 RM
nach  Polen oder d a rüber  hinaus w eiterverfrach te t K ö ln  H a f e n ............................  1.92 1.82 1.50 1.23
w erden. W e i k e r s h e i m .......................  4.07 3.36 2.76 2.43 ”
Die F rach t  w ird  nach den B estim m ungen des D eutschen  Z w i e s e l ..................................... 3.72 3.07 — —

E isenbahn-G ütertarifs ,  Teil I Abt. B berechnet. in der  H aup tk lasse .  __ __
. Auflieferung einer M indestm enge von 10000 t Im  Ausnahmetarif 59 (Bleiglätte) wurde Köln H afen als
innerhalb eines Zeitraumes von 12 aufeinanderfolgenden Mo- v ersandbahnhof unter b) nachgetragen und unter den Sonder-
naten von einem und dem selben Absender während der Gul- frachtsätzen aufgenom m en. Von Köln H afen nach Stettin
tigkeitsdauer des T anfes werden nachträglich die im Fracht- b c träg t der Frachtsatz 1.69 Rm. in der H aum klasse
satzzeiger festgesetzten  Frachtsätze in Anrechnung gebracht T a  i .. -c p\ ,
und der Unterschied erstattet. Näheres ist beim Verkehrs- Im Ausnahmetarif 61 (Tonwaren) wurden unter den Ver-
büro der Industrie- und Handelskam m er zu Stettin zu er- san 3a in io en, ui t ie c ei Frachtsatzzeiger gilt, nachge-
fragen tragen: Georgenthal, Kuhnbach, R egis-Breitingen und Renn-

Mitteldeutsch—Südwestdeutscher Güterverkehr, Teil II, sUlg'1T , o 
Heft 1. Mit Gültigkeit 'vom 16. D ezem b er  1928 w ird  das  U nter den S onderfrach tsä tzen  w u rd en  die V ersandbahn-
Tarifheft 1 unter B erücksichtigung d e r  seit A usgabe des  höfe F re iburg  (Schlesien) und Penzig  (Oberlaus.) nachge-
N ach trages  2 besonders  veröffentlichten A enderungen neu  her- tragen. D ie F rach tsä tze  b e tra g en :
ausgegeben. F ü r  den B ahnhof Schiltach tre ten  teilweise N ach  S t e t t i n
E n tfem u n g sk ü rzu n g cn  bis zu 6 km  ein. In d e i n  A b te i lu n g e n :  H III IV v

Ost-Mitteldeutsch-Sächsischer Güterverkehr. Ab 1. De- Von-
zem ber  1928 w urden  die B ahnhöfe G roßdchsa-O elsa , H aibau  _
am  H ochstein  und K leindehsa in den vorgenannten  Tarif  r r e i b u r g  (S ch le s ien )  . . . 2.42 1.99 1.65 1.04 RM.
einbezogen. Die E n tfe rnungen  be tragen  zwischen Stettin  J enz ig  (O b er lau s .)  . . . .  2.02 1.66 1.38 0.87 „
H g b f ./F re ib ez irk  und  G roßdchsa-O elsa  314, IJa lbau  am  Hoch- m tk‘i I la u p tk la s s c .
stein 310 und K leindehsa 312 km. _ _ Im  A usnahm etarif  81 (R ohzucker usw.) w u rd e  im Ab

Reichsbahn-Gütertarif, Heft D, Bahnhofstarif (früher schnitt „F ra c h tb e re c h n u n g “ fo lgende Ziffer C n ach g e tra" -en •
Stationstarif). Mit Gültigkeit vom 1 D ezem ber  d. Js. w urde  C . Bis zum 31. M ärz 1929 w erd en  bei N achw eis  einer
/u  d iesem  Tarif  de r  N ach tra g  .) herausgegeben . M indestm enge von 10 000 t au f  dem  B ahnw eg  von den  an-

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II b (Ausnahmetanfe). geführten  U eb e rgangsbahnhöfen  nach  S tettin  F re ibez irk  und
Ab 29. N ovem ber  1928 w urde  im  W arenverzeichnis  des A u s -  S tettin  H gbf. bei s inngem äßer  E rfü llung  o b ig e r  A n w e n d u n g
Nahmetarif es 16 f für H eu  und Stroh  unter b) n ach g e trag en : bed ingungen  im R ü ck vergü tungsw ege  d ie  F rach tsä tze  der
cj H äcksel von S troh  und H eu. Klasse F  +  10 o/0 (einschl. Zusch lag  fü r  g ed eck ten  W ae en  l

Mit G ültigkeit vom 6. D e zem b er  19i8 trat A usnahm e- gew ährt.  D ie  A brechnung  kann  monatlich erfolgen *
tarif 192 für Benzol in Kraft. D er A usnahm etarif  gilt T A , . . ,  . ... /rr . . s
von den im T arif  genannten  E rzeugungsbahnhöfen  (unter q , Ir?  A u sn ah m etan f  lU. (K raftw agen) w urde  u n te r  den
anderem auch ü Stettin Hgbf. und Itet.in-Pommerensdorf) Der ' F ,e'mf a'S ,Ver“ ndbahn .
"ach allen Bahnhöfen der Deutschen Reichsbahn-Gesell- “. ." “I S  1 , 0  1  Ä Ä  Station
Schaft. D ie F rach t  w ird  zunächst nach  den rege lrech ten  r. g  F rach tz ah lu n g  für
F rach tsä tzen  berechnet. Bei A uflieferung einer J ah resm en g e
'  on m indestens D e r  A usnahm etarif  188 (bestim m te Artikel, d ie  über

130 000 t w erden  8 v. II . ^ cc aus  außerdeu tschen  L ändern  e ingeführt W urden) w u rd e
150 000 t w erden  12 v. H . durch A ufnahm e w eite re r  S tationen  ergänzt.
170000 t werden 15 v. H . Ferner wurde im gleichen Ausnahmetarif der Fracht-
200 000 t w erden 17 v. H. satz für den Verkehr Stettin/W aldenburg-A ltw asser von 1 28
225 (XX) t werden 20 v. H . auf 2.56 Rm. erhöht.
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b) Deutsche Verbandtarife.
Deutsch-Niederländischer Eisenbahnverbandtarif Teil II, 

Heft 1 b. D er Spezialtarif 17 a für H olz  de r  K lasse C gilt 
seit dem  28. N ovem ber  1928 au f de r  n iederländ ischen  
S trecke auch  in d e r  R ich tung  von den  N iederlanden  nach 
D eutschland.

Deutsch-Oesterreichischer Güterverkehr. Eisenbahn- 
Gütertarif, Heft 1 vom t. April 1928. A m  1, D ezem ber  1928 
w urde  d e r  N ach tra g  I I I  ausgegeben. E r  en thält die Z u 
sam m enfassung  de r  in  den N ach trä g en  I und II  enthaltenen  
B estim m ungen und  F rach tsä tze ,  soweit für le tz te re  ein V e r
kehrsbedürfn is  noch fortbesteh t,  fe rner  e rm äß ig te  F rach tsä tze  
für D ynam om asch inen  (Artikeltarif Nr.( 7) und  E isen  (A r
tikeltarif N r. 9; — beide zur A usfuhr nach  O esterre ich  — 
und einen neuen  A rtikeltarif  Nr. 93 für g edö rr te  Pflaum en von 
W ien L agerhaus  nach  verschiedenen deutschen  Bahnhöfen.

D urch  den  N ach tra g  III w urden  die N ach trä g e  I und  II 
au fgehoben  und ersetzt. Sofern  jedoch durch  ersteren  N a c h 
trag  A rtikeltarife und F rach tsä tze  einzelner A rtikeltarife ohne  
E rsa tz  au fgehoben  w urden , b le iben  diese bis zum A blauf des 
31. J a n u a r  1929 noch  in Kraft. F ü r  den  N ach trag  I I I  gelten  
nicht die B estim m ungen  des mit 1. O k tober  1928 zum Tarif  
au sgegebenen  A nhanges. E s  findet sonach auf die in d iesem  
N ach trag e  vorgesehenen  F rach tsä tze  für die deutschen  Strek- 
k en  d ie  U m rechnungsta fe l des A nhangs keine A nw endung.

Deutsch-Oesterreichischer Güterverkehr. Eisenbahn- 
Gütertarif, Heft 2 vom 1. September 1927. Am 1. D ezem ber 
1928 w urde  d e r  N ach tra g  IV ausgegeben. E r  en thält die Z u 
sam m enfassung  de r  in den  N ach träg en  I—III  en tha ltenen  
B estim m ungen  und  F rach tsä tze ,  soweit für le tz te re  ein V e r 
kehrsbedürfn is  noch  fortbesteht,  fe rner  e rm äß ig te  F ra c h t 
sätze für D ynam om asch inen  (Artikeltarif Nr. 7) und E isen  
(Artikeltarif N r. 9) — beide  zur A usfuhr nach  O esterre ich  
— und einen neuen  A rtikeltarif N r. 93 für g edö rr te  Pflaum en 
von W ien L agerhaus  nach  verschiedenen deu tschen  B a h n 
höfen. _

D urch  den  N ach tra g  IV  w urden  die N ach trä g e  I—III  
au fgehoben  und ersetzt. Sofern  jedoch durch  ersteren  N a c h 
trag  A rtikeltarife  und  F rach tsä tze  einzelner A rtikeltarife  ohne 
E rsa tz  au fgehoben  w urden , b le iben  diese bis zum Ablauf 
des 31. J a n u a r  1929 noch  in Kraft. F ü r  den N ach trag  IV 
gelten  nich t die B estim m ungen  des  mit 1. O k tober  1928 
zum  -Tarif  ausgegebenen  A nhanges. E s  findet sonach auf 
die in  d iesem  N ach tra g e  vorgesehenen  F rach tsä tze  für die 
deu tschen  S trecken  die U m rechnungsta fe l des A nhangs keine  
A nw endung.

In  dem  neuen  A rtikeltarif Nr. 93 für g edö rr te  P flaum en  
sind Stettin  H gbf.  und  Freibez . als E m p fan g sb ah n h ö fe  a u f 
geführt.  U eb e r  d ie  H ö h e  de r  F rach tsä tze  erteilt das V e r 
k e h rsb ü ro  de r  Industrie- und  H an d e lsk am m er  zu S tettin  
Auskunft.

Deutsch-Rumänischer Verband-Gütertarif. Voraussichtlich 
w ird  a m  1. F eb ru a r  1929 ein A rtikeltarif  mit au sg e rech n e ten  
F rach tsä tzen  zw ischen den  deu tschen  und  rum änischen  V e r 
sand- und  E m pfan g sb ah n h ö fen  in K raft  treten.

Deutsch-Schweizerischer Gütertarif, Teil II, Heft 2 vom 
1. August 1928. Im  Tarif  für die B efö rderung  von frischem  
G emüse, fr ischem  Obst, Südfrüch ten  und  W ein in W a g e n 
ladungen  von Geneve-Cornavin transit nach  S tationen  der' 
D eutschen  E isenbahn  w urde  am  10. D ezem b er  d. Js .  ein 
neuer  Abschnitt IV mit fo lgendem  W ortlau t n ach g e trag en :

IV. R ückvergü tung  für Sendungen von sauren S üd früch 
ten. F ü r  saure Südfrüchte  w erden  von den  Schweizerischen 
B undesbahnen  auf die F rach tsä tze  unter H  bei Auflieferung 
nachs tehender  M indestm engen  von einem A bsender oder an  
einen E m p fän g e r  (F rach tzah ler  für die Schw eizer Strecke), 
in de r  Zeit vom  1. N ovem ber  bis 31. Mai, im RiickerstaD- 
tungsw ege  fo lgende R a b a t te  g ew äh r t:

R appen  für d ie  T onne 
Bei Auflieferung von m indestens 5000 t 20

A nspruchsberech tig t ist derjenige, de r  sich durch V o r
lage  de r  F rach tu rkunden  en tw eder als A bsender o d e r  als 
E m p fä n g e r  der  an g eg eb en en  M indestm engen ausweist.

F ü r  frank ie rte  Sendungen  sind d ie  Frach tbriefduplika te ,  
für un frank ie rte  Sendungen  die O rig inalfrachtbriefe  vo rzu 
legen.

D er  E rs ta t tungsansp ruch  ist bis spätestens  am  31. Mai 
des fo lgenden J a h re s  bei der  Abteilung für den K o m m e r
ziellen D ienst de r  SBB, M itte ls traße 43, Bern, geltend  zu 
machen.

c) Ausländische Tarife.
Bulgarische Staatsbahnen. Mit Gültigkeit vom 1. N o 

vem ber d. Js. w u rd e  zum  Lokaltarif  der  B ulgarischen S ta a ts 
bahnen, N ach trag  II herausgegeben , N ach trag  II I  erscheint 
am  15. D ezem ber.

Nordisch-Italienischer Güterverkehr über Deutschland— 
Schweiz und Deutschland—Oesterreich. In Nr. 23 auf Seite 
20 des „O stsee -H an d e l“ teilten wir mit, daß  vo rgenann ter  
T arif  nebs t N ach tra g  I mit G ültigkeit vom  1. J a n u a r  1929 
au fgehoben  und durch  eine N euausgabe  ersetz t w ird. D er 
neue  T arif  w ird  jedoch erst zum 1. F eb ru a r  1929 ausgegeben  
w erden , die Gültigkeit des b isherigen  Tarifes  w ird  bis zur 
A usgabe des neuen  T arifes  verlängert.

Saarbahnen. Am 1. D ezem ber 1928 w u rd e  de r  A nhang 
zum  E isenbahn-G üterta rif  Teil I ausgegeben, er enthält V o r
schriften über die V erpackung  und V erladung  bes tim m ter 
Güter, die Beladung der  W agen  und  die V erladung  von F a h r 
zeugen.

Schweizerisch-Italienischer Verbandtarif via Gotthard u.
Simplon. Am 1. D ezem ber  1928 tra t der  N ach tra g  IV zum 
Teil II, Abteilung A, in Kraft.

Tschechoslowakische Staatsbahnen. Voraussichtlich e r 
scheinen mit Gültigkeit vom 1. J a n u a r  1929 d ie  A n h an g s- 
f rach tsä tze  zum G ütertarif  Teil II, H eft  2, in neu er  Ausgabe. 
H öchstw ahrschein lich  w ird  zum gleichen Z e itpunk te  zum 
selben T arife  N ach tra g  I au sgegeben  w erden.

Ungarische Staatseisenbahnen. Mit G ültigkeit vom 1. Fe 
b ru a r  1929 w ird  zum E isenbahn-G üterta rif ,  Teil I, A b te i
lung  B, zum K ilom eterzeiger, zum Lokal-G ütertarif,  Teil II, 
zum A nhang  zum  Lokal-G ütertar if  Teil II, de r  Königl. U n 
garischen  S taa tse isenbahnen  je ein N ach trag  II h e ra u sg e 
g eb en  w erden .

d) Verschiedenes.
D er B ahnhof R oda-N iederw illingen  im  Bezirk  d e r  Reichs- 

bahnd irek tion  E rfu r t  w ird mit Gültigkeit vom 15. D ezem ber 
1928 in N iederw illingen  um getauft.

D e r  B ahnhof Schaidt-S teinfeld  im Bezirk der  R eichs
bahnd irek tion  Ludw igshafen  (Rhein; erhielt ab 2. D ezem ber  
den N am en  Schaidt (Pfalz).
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Wirtschaftliche Nachrichten
Sdiweden.

Der Außenhandel im Oktober mit 7,5 Mill. Kr. aktiv.
D er schwedische A ußenhandel zeigt im vergangenen  O k 
tober ein verhältn ism äßig  günsstiges Bild. V erglichen mit 
dem  O k tober  vor. Js. ist die A u s f u h r  von 155,3 Mill. auf 
165,6 Mill. und  die E i n f u h r  von 146,6 Mill. auf 157,9 
Mill. Kr. gestiegen, w äh rend  de r  A usfuhrüberschuß  diesmal 
7,7 Kr. b e träg t  gegen  8,7 Mill. Kr, im  gleichen M onat 1927.

Schwedens Wirtschaftslage im III. Quartal und Ok
tober 1928. D en offiziellen Berichten des Schw edischen 
K om m erskolleg ium s entnehm en wir fo lgende Daten über die 
W irtschafts lage Schw edens im III ,  Q uartal 1928:

In  H insicht auf den ausländischen G eldm ark t hat die 
R eichsbank den  D iskontsatz  von 4 auf 41/2 v. H . erhöht 
w as ab e r  auf die allgemeine Z inslage keinen Einfluß  gehab t 
hat. D e r  A ktienm ark t ist im  A ugust und  S ep tem ber  fest 
mit s te igender T endenz  gew esen, obw ohl zum  Schluß einei 
gew isse Ersch laffung  der  N otie rungen  sich b em erk b a r  
machte. D ie Beschäftigung d e r  Industr ien  w ar  ein bißchen 
besser  alss zur V ergle ichsperiode im vorigen Jah re ,  und 
auch die Arbeitslosenziffer d e r  G ew erkschaften  ha t sich 
seit 1927 gebessert.  Die V erkäufe  d e r  E x p o r tf i rm en  sind 
lebhaft gew esen, besonders  die de r  H olz- und  Zellstoff- 
industrien in den le tz ten  zwei M onaten. D ie L age deir* 
E isenindustrie  ist fo r tdauernd  ungünstig , obw ohl sich eine 
B esserung anzubahnen  scheint. Die Ennteaussichten haben 
sich schließlich gebessert  u nd  im a llgem einen  m uß  die 
E rn te  als norm al bezeichnet werden.

D e r  A ußenhandel im O ktober stieg auf einen E x p o r t
von 2 090 000 to. gegen  1,9 Mill. to. im  S ep tem ber.  D e r  
Im port  stieg u m  85 000 to. au f  980 000 to. D ie G e s a m t- 
exportinenge  in den ersten  10 M onaten von 1928 be trug  
7 380 000 to. gegen  7 7,77 000 to. zu r  V ergle ichsperiode 1927.

Die Holzverkäufe. „S vensk  T räv a ru tid n in g “ bezeichnet 
den  S tand  d e r  H o lzverkäufe  dieses J ah re s  als verhältn is 
m äßig  günstig. D ie W ochenum sätze  im N ovem ber  für H e rb s t 
verschiffungen erre ich ten  8 bis 10 000 S tandards . In s g e 
sam t hat S chw eden  je tzt e tw a 1. 015 000 S tandards  v e r 
kauft. F ü r  L ieferung 1929 sind se itens  Schw edens g e g e n 
w ärtig  150 000 S tandards  verkauft. E n g lan d  hat daran  einen 
be trächtlichen  Anteil, obw ohl sich d ie  englischen K äufer
b isher  hauptsächlich  für billige Q ualitä ten  in teressiert haben.

Erneuter Rückgang der Erzverschiffungen. D ie Erz- 
verschiffungen de r  G rängesberggese llschaft  im  vergangenen  
M onat N ovem ber be trugen  zufolge „H . & S. T . “ 516 000
to gegen  707 000 to im  M onat zuvor und 617 000 to im  
November 1927.

Neue Reederei in Gotenburg. W ie „G. H .  & S. T . “ 
erfährt, ist d ieser  T a g e  in G otenburg  eine neue  R eedere i 
mit e inem  A ktienkapita l von w enigstens 200 000 und  höchstens 
600 000 Kr. — eingeteilt in Aktien ju  je  100 Kr. nominell 
—- g eg rü n d e t  w orden . U nterze ichner der  U rkunde  sind H e r 
bert M etcalfe, W ern e r  Lundquist, Axel Jenssen , H e rb e r t  
Jacobssen und S. G. Jansen .

D e r  Außenhandel
gendes Bild:

Norwegen.
zeigte im laufenden J a h r  b isher  fol-

Einfuhr Ausfuhr Einfuhrüberschuß
in li 00 Kr. in 10U0 Kr. in 1000 Kr.

66,77 49,02 17,75
83,96 58,38 25,58
99,04 71,65 27,39
75,50 47,68 27,82
88,43 54,74 33,«9
86,29 54,49 31,80
66,80 51,75 15,05
90,35 63,35 27,00
85,91 60,91 23,00

. Oktober wird zunächst ein Einfuhrüberschuß

Januar 
Februar 
März 
April 
Mai 
Juni 
•Ulli 
A ugust 
September

F ü r  den  
von 41,6 Mill. Kr. gem eldet.
soll in e rs te r  Linie de r  g ro ß en  E infuhr an  Schiffen 
1 a schinen zuzuschreiben  sein.

Neue norwegische Reederei bestellt 9000 Tonnen in
R otenburg . W ie „S tockho lm  D a g b la d “ aus A rendal erfährt, 
la t eine n eu g eg rü n d e te  R eedere i in A rendal nam ens  Truina, 
^ f t r e t e n  durch  den  R eed e r  Olaf Boe, bei den  G ö taw erken  

I 'ankm otorschiff von 9000 T onnen  bestellt, das im F r ü h 
e r e  1930 geliefert w erd en  soll.

D ieses ungünstige  
E infuhr

Ergebnis ' 
und

Errichtung eines Trustes für die Ausfuhr von Zeitungs
papier. W ie „H ande ls t idn ingen“ aus Oslo erfährt, ist dort 
unter dem  N am en  „N o rsk  Avispapir K om pani A /S “ eine 
Gesellschaft g eg rü n d e t  w orden , w elche den  V erkauf und 
die A usfuhr von Z e itungspap ie r  zum G egenstände  haben  
soll. A ktionäre d e r  Gesellschaft sind die acht norw egischen  
P ap ie rfab r iken : A nkers  T raesl iperi  & P ap irfab rik  A/S., Böhns- 
dalen Mills Ltd., Fellum  Traesliperi,  A /S H ofsfers  T ra e s 
liperi og  Papirfabrik , A /S  H olm en-H allefos , H unsfes  Fa- 
briker, Saugsbruksfe ren ingen , de ren  G esam tproduk tion  an 
Z eitungspap ie r  jährlich etw a 125 000 tö be träg t,  w äh ren d  
sich d e r  gesam te  A usfuhrw ert jährlich  auf u n g efäh r  30 
Mill. Kr. beläuft. D en  V erkauf d ieser  P roduk tion  w ird  n u n 
m ehr die oben genann te  Gesellschaft übernehm en. D a  die 
gesam te  Jah re sau s fu h r  N orw egens  an  Z eitungspap ie r  ungefähr  
185 000 to be träg t,  kon tro llie rt die neue  Verkaufsgesell;- 
schaft also rund  zw ei D ritte l davon. Ih re  T ä t igke i t  soll sich 
auf sämtliche A u sfuh rm ärk te  erstrecken . V erkäufe  auf dem  
einheimischen M ark te  sind jedoch ausgeschlossen, d a  m an 
hierfür bereits  eine eigene V erkaufsgesellschaft besitzt. D ie 
A rbeitsm ethode  soll im  g ro ß en  und  gan zen  ebenso sein, wie 
bei d e r  finnischen O rganisation  bezw. bei N orsk  T rae -  
m assekom pani. M an hofft auf diese W eise die A usfuhr  e in 
facher zu gesta lten  und  d ie  K o n k urrenzk ra f t  d e r  n o rw e 
gischen F ab r ik en  zu heben.

Neue Linie zwischen New York und Ostasien. Zufolge 
„S tavanger  A ftenb lade t“ p lan t d e r  R e e d e r  W ilhelm sen die 
E rrich tung  einer neuen  reg e lm äß ig en  Linie zw ischen N ew  
York u nd  de r  Atlantic und  zw ar mit fünf bezw . sechs d e r  
neuzeitlichsten  und schnellsten M otorschiffen se iner G esell
schaft. —

Dänemarli.
Die Industrie in der Ein- und Ausfuhr. F o lgende  U eber- 

sicht über die E in fuhr  der  w ichtigsten  R oh- und  Plilfspro- 
duk te  und die A usfuhr d e r  b ed eu ten d eren  F e r t ig w are n  g ib t 
ein Bild über d ie  g eg en w ärt ig e  Lage de r  dänischen Industr ie :

E i 11 f u h r
Januar—-September

1927 1928
Mineralische Brennstoffe 3 648 227 to 3 269 598 to
Brennöle 302 657 „ 200 832 „
Samen u. Pflanzenstoffe

zur Oelauspressung 181542 „ 284 765
Baumwolle 5 653 „ 5 964 „
Wolle 1404 1434 ‘
Unbearbeitetes bezw. grob

bearbeitetes Holz 577 890 m» 558 429 in3
A u s f  u h  r

Januar—-September
1927 1928

Kondensierte Milch 18 963
Bier 14 045
Oelkuchen 33 593
Vegetabilische Oele 21 202
Verarbeitetes Holz 1170
Streichhölzer 70
Zement 219 717
Elemente und elektrische 

Batterien 
Kraftwagen 
Schille 
Maschinen

to
Hl
to

18 420 
18 115 
46 947 
32 881 
3121 

203 
357 329

lo
111
to

2198 „ 2 521 „
18 043 Stück 6 691 Stück
73 693 Br.-To. 86 339 Br.-To.

15 853 000 Kronen 24 590 000 Kronen
Weitere Vergrößerung und Modernisierung der dänischen 

Handelsflotte. Die dän ische  H andelsf lo tte ,  w elche w äh re n d  
de r  ersten sechs Alonate d ieses J a h re s  eine N e tto zu n ah m e 
um  rund  25 000 B ru tto reg is tertonnen  zu verzeichnen hatte  
e r fu h r  im  L aufe  des  d rit ten  V ierte ljahrs  1928 eine w e ite re  
Zunahm e, durch  d ie  d e r  im  vorigen Jah re  erfolg te  R ü c k 
gan g  ausgeglichen  sein dürfte.

Leflland.
Die Lettländische Handelsflotte hat sich in den  le tz ten  

J a h re n  k rä f tig  entw ickelt u nd  zählt heu te  87 D am p fe r  mit 
rund  133 000 Br.-To., 34 Segelschiffe mit 3734 Br.-To. und  
9 M otorschiffe mit 1046 Br.-To. a lso  insgesam t 137 780 
Br.-To., w om it die S tä rk e  d e r  F lo tte  in de r  V orkriegsze it  
überholt ist (rund 127 000 Br.-To.).
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Schiffahrt. Im  O k t o b e r  l i e f e n  in die H äfen  
L ettlands e i n  408 Schiffe mit 168 007 N rg t.  und  g i n g e n  
a u s  417 Schiffe mit 174 173 N rgt. Im  Vergleich zum  O k 
tober 1927 ist eine w esentliche Belebung de r  Schiffahrt 
festzustellen.

Auf die H au p th ä fen  verteilte sich d e r  V erk eh r  fo l 
g en d e rm aß en  :

Eingang Ausgang
Schiffe Nrgt. Schiffe Nrgt.

Riga 278 119 335 284 125 549
Libau 68 28 502 76 28 898
Windau 48 14 345 42 13 641

Abänderungen des Zolltarifs. D as M inisterkabinett b e 
schloß die A nw endung  de r  M i n i m a l t a r i f e  in bezug 
auf die jenigen S taaten, die noch  keine  Konvention 
mit Lettland  abgesch lossen  haben, bis zum  15. J a n u a r
1930 auszudehnen . Die E in fu h r  von M e n g k o r n  
e rfo lg t bis zum  15. A ugust 1929 zollfrei. D e r  R e i s -  
z o l l  bleibt u n v e r ä n d e r t .  D ie  an  das K riegsressort  
adress ierten  Sendungen  von K riegsm ateria l,  sowie S en d u n 
gen  von M ed ikam en ten  an das R ote K reuz w erden  von dert 
Zo llabgaben  befreit. Schließlich w urde  beschlossen, daß  
künftig  dem  Finanzm inister  das R ech t e ingeräum t w ird  auf 
A ntrag  des Landw irtschaftsm inisters  in J a h re n  de r  M ißernte  
den  E i n f u h r z o l l  a u f  R a u h f ü t t u r  zeitweilig a u f 
zuheben.

Getreideeinfuhr. D as endgültige  E rgebn is  der  d ie s 
jährigen  E rn te  liegt noch  nicht vor. E s  läß t sich d ah e r  noch; 
nicht übersehen, wieviel B ro tge tre ide  Lettland  bis zur 
nächsten  E rn te  w ird  einführen müssen. Auf d ie  G etre idee in 
fuh r im ersten  F lalb jahr ha t  das d ie s jäh rige  E rn tee rg eb n is  
ke inen  Einfluß  gehab t,  denn  die E in fu h r  von R o g g en  und 
W eizen im  ersten  H a lb ja h r  1928 stellt sich g eg en ü b e r  d e m 
selben Z eitraum  des vorigen  Jah re s  fo lgenderm aßen :

I. H a lb jah r  1928 1927
R oggenein fuhr 5 000 000 Ls. 5 900 000 Ls.
W eizeneinfuhr 6 000 000 Ls. 7 500 000 Ls.
Kartoffeleinfuhr. Infolge de r  schlechten  K artoffe lern te  

u nd  d e r  h ie rdurch  ges te iger ten  P re ise  ist d ie E in fuh r  von 
K arto ffe ln  für die Staedtebevvohner und  die Industr ie  n o t 
w endig  gew orden . D ie  L ieferanten  w erd en  wohl R u ß l a n d  
und  E s t l a n d  sein. D ie E in fuh r  von K artoffeln  aas  P o l e n  
und  S c h w e d e n  w ird , w egen  des do rt  h errschenden  K a r 
to ffe lk rebses  n i c h t  g e s t a t t e t .

Ziegelproduktion. Laut den  D a ten  des V erbandes  d e r  
Z iegelindustriellen  haben  d ie  le ttländischen  Ziegeleien b isher 
fü r  das  J a h r  1928 fo lgende  M engen  herges te ll t :  26 300 000 
S tück  örtlichen F o rm ats  und 7 700 000 S tück finnländischen 
F orm ats ,  w as u ngefäh r  einem  D ritte l der  V o rk riegsno rm  
(entspricht. Von den  Ziegeln  örtl ichen  F o rm ats  haben  die 
Z iegele ien  23 900 000 S tück  und  von denen  des finn län 
dischen F o rm ats  4 900 000 verkauft. Von den  insgesam t 
p roduzie rten  34 000 000 Z iegeln  w aren  40o/o ro te  und 60o/o 
w eiße. D as G erücht, d aß  w eg en  M angels an  Ziegeln N e u 
bau ten  eingestellt w erden, bezeichnet der  V erband  der  Ziegel.- 
industriellen als unbegründet.

Ergänzungsbudget für die überschwemmten Gebiete.
U n te r  dem  Vorsitz des Landw irtschaftsm inis ters  fand  in den  
le tz ten  T a g e n  eine S itzung des  H ilfskom itees für die U eber-  
s ichw em m ungsgebiete statt. D as  K om itee  be faß te  sich mit 
dem  vom Landw irtschaftsm inis terium  ausgearbe ite ten  E r g ä n 
zungsbudge t im  G esam tb e trag e  von 26,8 Millionen Lats, die 
zur S tü tzung  de r  Landw irtschaft bis z u m  n ä c h s t e n  
F r ü h j a h r  unum gäng lich  erforderlich  sind. Im  einzelnen 
sind vorgesehen  14,5 Mill. Ls. zu r  Bereitste llung von Saaten 
fü r  die F rüh jah rsbes te l lung , 3,2 Mill. Ls. für V iehfutter,
4 Mill. Ls. zu r  B eschaffung von K raftfu tter,  das du rch  die
M olkereigenossenschaften  zur Verteilung ge langen  soll, 
200 000 Ls. als Subsid ierung  der  Schw einezucht und  59 000 
Ls. zur U n ters tü tzung  von Viehzuchtstationen.

D e r  V olksw ohlfahrtsm in is ter  ha t für sein R esso rt  ein
E rg än z u n g sb u d g e t  von 10 Millionen Ls. bean trag t,  das  für 
die O rganisation von W egeb au arb e i ten  zur Beschäftigung von 
A rbeitslosen V erw endung  finden soll.

Estland.
D ie Handelsvertragsverhandlungen zw ischen Deutsch- 

Lind und  E s tlan d  führten  zu einer E in igung . D e r  Vertrajg 
w urde  unterzeichnet.

Außenhandel. Im  O k t o b e r  be trug  d e r  W'ert der 
E i n f u h r  14,7 Mill. Kr., d e r  W ert der  A u s f u h r  12,2 
Mill. Kr., mithin de r  E in fuh rüberschuß  2,5 Millionen. — 
D ie hohe E infuhrzah l ist hauptsächlich  durch  v e rs tä rk te

Einfuhr von G etreide (4,1 Mill. l<r., gegen  1,0 Mill. Kr. im; 
Sept.) zu erklären.

Die Eierausfuhr im Oktober. Laut den A usfuhrdaten  
w urden im O ktober  2 237 400 H ühnere ie r  exportiert. D iese 
g ingen  n a c h :

E n g lan d  792 000 Stück
D eutschland 774 860 Stück
Finnland  314 640 Stück
Lettand  356 400 S tück .

Die A usfuhr von 10 M onaten be trug  21 470 800 Stück, 
d. h. 6 398 320 Stück m ehr als in derselben  Zeit des 
V orjahres.

Die Butterausfuhr im Oktober. Laut den  D aten  der 
A usfuhrkontro lls tation  w u rd en  im  O ktober gep rü f t  und zur 
A usfuhr tauglich befunden  19 644 F aß  B utte r  mit e inem  
jNettogewicht von 1 000 143,7 kg . D iese  B utter  w a r  für 
E n g lan d  und D eutschland  bestim m t und zw ar: 
g ingen nach  D eutschland  19 269 F a ß  — 981 082,6 k g
gingen nach E ng land  375 F aß  — 19 061,1 k g

D a  im  O k to b er  des V orjahres  20 179 F a ß  B utter aus/- 
geführt  w urden  (mit einem N ettogew ich t von 1 028 667,6 kg) 
ist die A usfuhr im O k to b er  dieses J a h re s  ein w enig  g e 
ringer.

D e r  Mindestzolltarif soll nach einer V erordnung  des  
F inanzm inisters vom  23. O k tober  d. J .,  un te r  Zustim m ung 
des Zollkonseäls, angew and t w erden  w enn die H erk u n f t  de r  
W are  durch  eine an  derselben  befindliche F ab r ik m ark e  
oder durch  besondere  E igenschaften  als aus einem V e r t ra g s 
lande s tam m end gekennzeichnet ist.

Der neue Gütertarif der staatlichen Eisenbahnen tritt 
am  1. J a n u a r  1929 in  Kraft. Im  allgem einen sind d ie  Preis«  
etwas erhöht w orden . D e r  T r a n s i t t a r i f  ist w enig  g e 
ändert  w orden . N eu  ist der  E x p o r t t a r i f  der  bedeu tend  
n ied riger  als der  no rm ale  Tarif  ist, er w ird  n u r  bei S e n 
dungen  ins A usland mit d irek tem  F rach tb rief  angew and t.  
D e r  E x p o r t ta r if  bezieht sich nu r  auf fo lgende G üter:  1) 
Batterien  für Zentra lhe izanlagen , 2) Flachs, 3) G arn  jeder  
Art, 4) G e w e b e  au s  Ju te ,  W'erg (auch ge teert)  F lachs, 
H anf, Baum wolle, Wolle, 5) G i p s, 6) U ngeschliffenes Glas, 
7) Zellstoff, trocken, 8) K essel fü r  Z en tra lhe izanlagen , 9j 
Brennschieferöl, 10) P a p i e r ,  11) P a p p e ,  12) R a d io 
toren, 13) R öhren  aus  E ise n  und 14) Ziegel.

Von der Textilindustrie. D ie estländischen F ab r ik en  
de r  T ex tilb ranche  haben  im  laufenden  J a h r  du rchw eg  ihre 
U m sätze bedeu tend  ve rg rö ß ern  können, w odurch  auch  ihr 
B eschäft igungsgrad  sich zusehends verbessert hat. D ie g roßen  
Baum wollspinn- und  Webereien haben  sich in einer I n te r 
essengem einschaft,  d e r  A /G . „K re e n b a l t“ z u sam m en g e 
schlossen und  eine Vereinheitlichung ih re r  P roduktions-  und 
V erkaufspolit ik  durchgeführt.

Messe 1929. In  d e r  Zeit vom 24. A ugust bis 2. S e p 
tem ber  soll in R e v a l  di e  7. I n t e r n a t i o n a l e  M e s s e '  
abgeha lten  w erden . N eben  anderen  Sonderausste llungen , die 
m ehr einheimischen C h arak te r  tragen , soll auch  eine A u t o 
m o b i l a u s s t e l l u n g  veransta lte t w erden , d e ren  T erm in  
evtl .auf das  F rü h ja h r  1929 verleg t w e rd en  soll. V om  15. 
bis 21. F e b ru a r  w ird  eine R adioausste llung  geplant.

Den durch die Mißernte d. J. Geschädigten sollen 
S taa tsdar lehen  im G esam tbe trage  von 2,2 Mill. K ronen  zu 2 o/o 
ausgere ich t w erden . D e r  G esam tschaden  w ird  au f etwa 
4,4 Millionen geschätzt,  so daß  D arlehen  für die H ä lf te  
d e r  S chäden  bewilligt w erd en  können. M an meint, daß  
diese Sum m e genügt,  u m  den  geschäd ig ten  W irtschaften  
durchzuhelfen , zum al auch Befreiung von Pach tzah lung  und 
E in k o m m en steu e r  sowie P ro longation  d e r  von staatlichen 
B anken  erte ilten ä l te ren  D ar leh en  vorgesehen  sind.

Die E. P. T. Ue. eine der. g rö ß ten  estländischen E x 
portf irm en  für B utter ist in Z ah lungsschw ierigkeiten  ge* 
raten. — E in  sehr geringes  G rundkap ita l w a r  die U rsache, 
daß  die F irm a  schon seit J a h re n  mit G eldschw ierigkeiten  
zu k äm p fe n  hatte. J e tz t  erscheint d ie  L age  hoffnungslos. 
Die H ö h e  d e r  V erluste  ist noch nicht fes tgeste llt  worden.

Litauen. -
D e r  Warenaustausch zwischen Deutschland und Litauen

im ers ten  H a lb jah r  1928 ergibt, nach  de r  am tlichen l i tau 
ischen Statistik, im V ergle ich  zum  selben Z e itraum  1927 fol
gendes  :

I. Halbjahr 1927 I. Halbjahr 1928 
Wort in mno I it Wert in 1000 LltWert in 1000 Lit 

Einfuhr aus Deutschland 65 648
Ausfuhr nach Deutschland 58 217

Wert in 1000 
78 212 
58 275
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W ährend  die A usfuhr nach  D eutschland  fast unverändert* 
blieb, zeigt die E in fuh r  aus D eutschland eine Z unahm e von 
12,5 Mill. Lit. auf, die auf verm ehrte  E in fuh r  von R o h 
materialien, H alb- und I« e rtig fab rika ten  zurückzuführen  ist. 
Im  Vergleich zum  G esam taußenhandel Litauens m acht de r  
Anteil D eutschlands sow ohl in Ein- wie A usfuhr etwa 50 o/o 
aus.

Die Kunstdüngereinfuhr und der Kunstdüngervertrieb
w ird durch  ein neues Gesetz geregelt.  Die E infuhr vor* 
K unstdünger w ird nur beim  Landwirtschaftsm inisterium s' r e 
g istrierten  landw irtschaftl ichen  G enossenschaften  und Groß- 
kaufleu ten  I. und II. Gilde gesta tte t ,  d ie  am  E in fuh rge r  
nehm igung  nachzusuchen haben. D e r  H ande l mit K unst
d ünger  w ird  auch durch  Beam te des genann ten  M inisteriums 
kontrolliert.

Bei Lieferungsausschreibungen des Verkehrsministeriums
können  A ngebote  und Beilagen in d e u t s c h e r  S p r a c h e  
eingereicht w erden . D am it fallen d ie  kostspieligen. U eber- 
se tzungen auch d e r  technischen Beschreibungen fort —

Die Elektrizifierung Litauens. Das E lek tr iz i tä te sw erk  
in M emel w ird  von d e r  F ran k fu r te r  F irm a  L ohm ayer  & Coi. 
gebaut. D ie K lärung de r  w eiteren  B eziehungen de r  genann ten  
F irm a  zum E lek tr iz itä tsw erk  soll dem nächst erfolgen

N un kom m t die N achricht, daß  in Brüssel eine C om 
pagnie d ’ E lectricite  Belgo-Lith. mit einem A ktienkapita l 
von 28 Mill. Fr. geg ründe t w orden  ist. D ie  K ow now er E le k tr i 
zitätsgesellschaft ist an  d e r  N eug ründung  beteiligt.

Freie Stadt Danzig.
Einfuhrkontingente. Zw ischen D anzig  und Polen ist eine 

E in igung  erzielt w orden  über die E in fuh rkon tingen te  aus 
D eutschland  fü r  den  B edarf  der  F re ien  S tad t D anzig  für 
die Zeit vom 14. O k to b e r  d. Js. bis zum  4. J a n u a r  ,l!929 
sowie über die E infuhrkon tingen te  für H alb fab rika te  und  
L uxusw aren  aus dem  ü b r i g e n  A u s l a n d e  für die Zeit 
vom 14. O k tober  1928 bis zum  15. O k tober  1929.

Der Kohlenumschlag im Danziger Hafen hat trotz der 
K onkurrenz  G dingens s tändig zugenom m en. E s  w urden  über 
D anzig  in den letzten M onaten au sgefüh rt ;  im S e p t e m b e r  
512 921 to. (1927: 363 046 to.), im  O k t o b e r  551 177 to. 
(1927: 384 533), im N o v e m b e r  519 706 to. (1927: 366 439). 
M an kann  dam it rechnen, daß  im  J a h re  1928 über  1 Million 
lo n n e n  K ohle m ehr  als 1927 über D anzig  ausg efü h r t  
w erden  wird.

Konkurs. Die H olzfirm a „ E lb e  & Co.“ ist in K o n 
kurs  gera ten . In D anz ig  und  Konitz, w o  die H a u p tn ie d e r 
la ssungen  sich befinden, konn te  d e r  K onkurs  formell a n 
gem eldet w erden, die N iederlassung  in Berlin zögert noch, 
da  sie nicht die zu r  K onkursanm eldung  nötigen  500 Mark- 
beschaffen  konnte . (D. N. N.).

W ie verlautet ist die „ B r a n d e n b u r g e r  H o l z i n 
d u s t r i e  A . - G . “ durch  diesen  K onkurs  in schw ierige 
L age geraten .

Polen.
Die Konjunktur in Polen. U nter  d ieser U eberschrift 

schreiben die D. N. N. fo lgendes:
Im  polnischen W irtschafts leben g eh ö r te  nach  den  A n 

gaben  des statistischen Z en tra lam tes  in W arschau  d e r  M o 
nat O k to b er  in bezug  auf die K on junk tu r  einer P eriode 
l e i c h t e r  B e l e b u n g  an. D ie P roduktion , besonders jene 
von Rohstoffen, wies ein w e i t e r e s ' S teigen  auf. Als uner- 
reulich ist jedoch  ein anh a l ten d e r  K ap ita lhunger  bei K napp- 
leit auf dem  G eldm ark t zu verzeichnen.

In  d e r  Landw irtschaft ist d e r  A bsatz  d e r  P ro d u k te  
o tter gew orden , die P re ise  sind jedoch  nur ganz  unbedeu- 

end gestiegen . D e r  angesichts des Fu tte rm ange ls  e rw arte te  
reissturz in V ieh ist bis je tz t noch  nicht in g rö ß e re m 1 

n Usf 1̂  eingetreten . Die N ach frag e  nach  Viehzucht- 
P rodukten  w ar  sowohl im In land  wie auf den  A uslands
märkten ausgiebig .

ih ^ e r  Industr ie  fand  die fo rtschre itende  B elebung
e i n ^  A usdruck in dem  S inken  d e r  A rbeits losenziffer auf 

en b isher unerre ich t n ied rigen  Stand.
int ,m H an d e l entw ickelten  sich die U m sätze  w en ig e r

um  dieselbe  Zeit im Vorjahr, d a  die P rodu-
z e i g t ^  Wen*& ^ u s t  zu< V erkäufen  g eg en  langfristige W echsel

Sat. , . A ußenhandel ist eine B esserung  erfo lg t;  das Um-
niindp t 11 lm A.uslancisverkehr ha t sich beträchtlich  ver-
bei r> • k  einem bedeu tenden  A nw achsen  d e r  A usfuhr

Ur ger in g e r  Z unahm e der Einfuhr.

Die Metall- und V alu tenreserven  d e r  Bank von Polen, 
ze igten zum ersten Mal seit längere r  Zeit ein Anwachsen.

Das Weizeneinfuhrverbot soll durch Zoll ersetzt werden.
U as genere lle  W eizeneinfuhrverbot, von d em  gegenw ärt ig  
für eine R eihe von S taa ten  k o n tingen tsm äß ige  A usnahm en 
g em ach t w erden , d ü rf te  in d en  nächs ten  T ag e n  durch  eine 
gem einsam e V ero rdnung  d e r  drei zuständ igen  Ministerien a u f 
g ehoben  w erden , da  d ie  E rte ilung  d e r  A usnahm ekontingen te  
aut die D a u e r  zu g ro ß e  Schw ierigke iten  macht. An Stelle 
des so s ta rk  du rchbrochenen  E infuhrverbo ts  soll in Z u 
kunft ein W eizeneinfuhrzoll in H ö h e  von 15 Zloty fü r  100 k g  
treten.

Ueber die Chorzower Stickstoffwerke ist endlich eine 
E in igung  zustande gekom m en. D e r  polnische M inister des  
A eußern  ha t in einer N ote  anerkann t,  d aß  Polen  e in v e r 
s tanden ist die O berschlesischen und  Bayrischen  S ticksto ff
w erke  gem äß  dem  mit d em  F inanzm inister ICwiatkowski g e 
troffenen U eb ere in k o m m en  zu entschädigen, a llerd ings er-
olg t die Z ah lung  in 3 bezw . 2 J a h re s ra te n  und können' 

die Z ah lungen  durch  fällige polnische F o rd e ru n g en  an das 
D eu tsche  R eich  ausgeg lichen  w erden! D ie beim  H a a g e r
In terna tionalen  G erichtshof eingereich te  K lage  w ird  als g e 
genstandslos zurückgezogen .

Russische Einkäufe in Lodz. B eau f trag te  des A u ß e n 
handelskom m issaria ts  haben  in Lodz fü r  2 Mill. Z loty M a  - 
n u  f a k  t u  r w a r e n  e ingekauft.  E s  soll a b e r  die Absicht 
bestehen, A bschlüsse für eine viel höhere  Sum m e zu m achen. 
E s  wird, de r  P lan  erw ogen, zur le ichteren R ege lung  des E in 
kaufs eine V errechnung  g eg en  die g ro ß en  T a b a k - E i n -  
k a u f e  Polens in R u ß lan d  s ta ttf inden zu  lassen.

Das Holzabkommen ist abgelaufen. Im  Einverständnis  
mit de r  polnischen R eg ie ru n g  sollen T ra n sp o r te  von Holz, 
w elche un te r  die B estim m ungen  des a m  4. 12. 28 ab lau fen 
den deutsch-polnischen H ande lsabkom m ens  fallen, und w elche 
von polnischer Seite mit d irek tem  F rach tb r ie f  nach  einer 
deutschen  B estim m ungssta tion  bis zum  4. 12. 28 einschließ
lich zur A bsendung  g eb rach t  sind und  bis zum 18. 12. 28 
einschließlich die deutsch-polnische G renze überschreiten  b e i
derseits  so behande lt w erden , als ob  sie bis zum  4. 12. 28 
die G renze überschrit ten  hätten.

Das vorläufige Eisenbahnabkommen mit Lettland ist bis 
zum 1. F eb ru a r  1929 verlängert w orden. D ie V e rh a n d 
lungen über Abschluß eines, definitiven A bkom m ens w erden  
to r tgefuh rt  D ie Polen w ünschen  d ie  S tation Sem gallen  zum
a. ent rum  des G renzverkehrs  zu m achen. Von Seiten L e t t 
lands hat m an d ag eg e n  B edenken , so lange die F ra g e  d e r  

renzrege lung  zw ischen  Po len  und Lettland  nicht endgültig: 
ge rege lt  ist. ' ö **

Rußland.
Der Außenhandel im Wirtschaftsjahr 1927/28. D er  A u ß e n 

handel d e r  Union d e r  SSR. b e tru g  au f G rund  voorläufiger 
b n te r la g e n  de r  am tlichen russischen Zollstatistik  1 455,9 Mill. 
Rbl. g e g en  1302  Mill. Rbl. im  V orjahr. D avon  entfielen auf 
die A usfuhr 63o,8 Mill. Rbl. und  auf d ie  E in fu h r  820,1 Mill. 
<bl.; die V ork riegsausfuhr R uß lands  ist dam it zu e tw a 36 o;0 

und  die en tsp rechende  E in fuh r  zu e tw a 60 o/0 erreich t w orden . 
}?  A ußenhandelsb ilanz d e r  U nion  d e r  SSR. über  die euro-

i L  « £ St S° m k  im  B erich ts jahre  eine Passivitä t
von 184,3 Mill. Rbl g e g e n  eine Aktivität des V orjahres  in 
H ohe  von o4,4 Mill. Rbl. auf.

Die A usfuhr des Berich tsjahres, d ie  g eg en ü b e r  dem  V o r 
ja h r  um  42,4 Mill. Rbl. ab g en o m m en  hat, zeig t eine w e s e n t
liche V eränderung  ih re r  Z usam m ensetzung . D e r  P os ten  Le-

39e? q mMnei p w eist ? e t ra g r von 197>ö MilL RbL gegen^5-8,J Mill. Rbl. im  V orjah re  auf, w as auf den  Ausfall d e r  G e 
tre ideausfuhr zurückzuführen  is t;  d iese  betrug; 34 2 Mill Rbl 
gegen  204,9 Mill. Rbl. im  V orjah re ;  a u ß e rd e m  ist zu berück-
mr “f S V , 1 a BKiZUm SfChJ“ ß W i« sc fc if‘sjahres W eizeniu r  26,4 Mill. Rbl. em gefuhrt w o rd en  ist.

t> , Im G egensatz zum Lebensm ittelexport w eisen  die Posten  
„R ohstoffe und halbbearbeitete M aterialien“ sow ie Erzeug-
nlSfSê  A ^,t d I ^ Ung ,VOn 339’5 MilL RbL und  6,5 ' Mill. Rbl 
auf 414,5 Mill. Rbl. und  20,2 Mill. Rbl. aus. B esonders s ta rk  
ist de r  E x p o r t  von R au ch w aren  (113 Mill R bl e e e e n  80 H 
MÜL Rbl.), N ap h ta p ro d u k te n  (98,2 Mill. Rbl. g eg en  82 8 Mill

« 0 ,4  MiU. Rbl. gegen  23 Mül. Rbl.) und H olz
(80,2 Mill. Rbl. g eg en  70,2 MiU. Rbl.) forciert w orden .

G egenüber  de r  A bnahm e des E x p o r te s  um  42,4 Mill.
Rbl. weist die E in fu h r  e ine  S te igerung  um  196,3 Mill Rbl

einzelnen W arenposten stand Baum wolle mit 
134,8 Mül. Rbl. gegen  120,6 Mill. Rbl. im Vorjahre an der 
Spitze. D iese w ertm äßige Steigerung ist allerdings auf die 
höheren Baum wollpreise des verflossenen W irtschaftsjahres
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zurückzuführen , denn m engenm äßig  ist eine A bnahm e von 
148 100 to Baum wolle  auf 125 300 to zu verzeichnen. D er  
P os ten  „M aschinen  und A p p a ra te “ weist den  B etrag  von 
87,3 Mill. Rbl. gegen  69,5 Mill. Rbl. im V orjahre  aus; ferner 
„E rzeugn isse  d e r  E lek tro techn ik  und F e inm echan ik“ 63,2 
Mill. Rbl. gegen  32,6 Mill. R bl.; Buntm eta lle  — 54,7 Mill. 
Rbl. g egen  44,5 Mill. Rbl.; F a rb en  und F arbs to ffe  sind mit 
e tw a 10 Mill. Rbl. und K raf tw agen  mit e tw a 6 Mill. RbL 
auf der  H öhe  des V orjahres  geblieben.

Die E in fuhr  von Papier, Lum pen, S teinkohle  u. a. m. 
w eist im  V ergleich  zum  V orjah r einen R ück g an g  auf.

Normung von Maschinen und Geräten. D e r  N orm ungs- 
ausschuß fü r  Landw irtschaft hat beschlossen, daß  Pflüge, 
Säm aschinen: Getreide- und  W indigungsm aschinen  bei ihrer 
H erste llung  de r  N orm ung  unterliegen.

D abe i sei bem erk t,  daß  d ie  H ers te llung  landw irtschaf t
licher M aschinen und G eräte diejenige de r  V orkriegszeit b e 
reits übersteigt.

‘finnluntl
Finnlands Außenhandel w urde  von J a h r  zu J a h r  g rö ß e r  

und in  den  J a h re n  1921 bis 1927 entwickelten  sich E in fuh r  
und  A usfuhr g le ichm äßig. In  d iesem  J a h r  ab e r  w u rd e  diese 
A usbalanzierung der  Ein- und  A usfuhr durch  ein u n g ew ö h n 
liches A nw achsen  des Im ports  um gew orfen . T a tsache  ist 
es, daß  dieses besondere  A nw achsen  de r  E in fuh r  bereits  
ein J a h r  vorher, im  O ktober  1927, begonnen  hatte. In  den 
H andelss ta t is t iken  finden w ir  fo lgende Zahlen  vom J a h r e s 
im port,  de r  sich fü r  10 M onate  auf 6 692 Mill. F m k. beläuft1 
im 'V e rg le ic h  zu 5 205 Mill. F m k. für d ieselbe Zeit im v e r 
g angenen  J a h r  (in Millionen F m k .) :  \
Jan.-Okt. Rohmaterial Maschinen Industrie- Nahrungs- 

ti. Halb f. u.Transportm. produkte mittel
1928 2 140 1 219 1 645 1 687
1927 1 712 1 016 1 212 1265

Die beiden ersten G ruppen : R ohm ater ia l  und H a lb fa b r i
kate , M aschinen und T ransportm itte l  w erden  im L ande  w eiter 
verarbeitet,  w äh ren d  die be iden  fo lgenden : industrielle  F e r t ig 
fab rika te  und  N ahrungsm itte l  für den d irek ten  V erbrauch  b e 
stim m t sind. D e r  Im port  von w eite r  zu verarbeitendem. 
W aren  — 3 359 Mill. F m k. — b e träg t 52 o/o vom Gesamt:- 
im port g eg en  52,4 o/0 im  vergangenen  J a h r .  D e r  Im port 
dieses J a h re s  m üß te  d a h e r  denselben  C harak te r  hinsichtlich 
d e r  zu verarbe itenden  W are n  haben  wie im vergangenen  Jah r ,  
da  jedoch  die E in fuh r  von A utom obilen  und B aum ateria lien  
eine w ichtige Rolle in dem  A nw achsen dieses Im ports  von 
H alb fab r ik a ten  spielt, kann  man die „N ü tz l ichke it“ eines so l
chen Im ports  bezweifeln. E s  m uß auch  e rw ähnt w erden , 
daß  d e r  Im p o r t  von zu verarbeitenden  W aren  auch F u t t e r 
mittel und  Säm ere ien  um faßt, d ie  in  d iesem  J a h re  in u n 
gew öhnlichem  U m fang  eingeführt w orden  sind. (Mercator.)

Die Knappheit des Geldmarktes dauert an. D ie R e d isk o n 
tie rungen  der  P r iva tbanken  bei de r  B ank von F inn land  sind 
außero rden tlich  angew achsen  dadurch , d aß  d ie  E x p o r teu re  
ihre  H olzeinkäufe  in den  S taa ts fors ten  bezah len  m ußten . 
In  d e r  zw eiten  W oche  des N o v em b er  stiegen  die R e d isk o n 
tie rungen  um  32,2 Mill. F m k. auf 606,9 Mill., eine Sum m e, 
die jedoch  auch  die W echsel mit um faßt, d ie du rch  die Cen- 
tra l-B ank  d e r  landw irtschaftl ichen  Cooperative d iskontiert 
w orden  sind, deren  W echse lk red it  bei d e r  B ank von Finnland  
E n d e  O k to b e r  69 Mill. Fm k . betrug .

H inzu  kom m t, daß  die E x p o r te u re  ihre  D o lla rk red ite  e r 
neuert  haben , und  dieses, zusam m en mit dem  E m p fa n g  von 
Z ah lungen  fü r  E x p o r te ,  ha t dazu  beigetragen , d ie  a u s lä n 
dischen V erpflich tungen d e r  B ank  von F inn land  zu erhöhen 
und zw ar  w aren  sie am  15. N ovem ber  auf 710,2 Mill. F m k. 
angestiegen .

Bei d ieser  L ag e  ist es verständlich, d aß  die B ank  von 
F inn land  die G ew ährung  von K red iten  so viel w ie m öglich 
e inschränkt. D ie B ank  hat z. B. P r iva tbanken  m itgeteilt,  d aß  
vom 1. J a n u a r  1929 an  n u r  reine H andelsw echsel red iskontie rt 
w erden . D as m uß w ahrscheinlich  so vers tanden  w erden , daß  
W echsel von A utom obilfirm en und B auun te rnehm ungen  nicht 
red iskontie rt w erden . Sow ohl de r  H an d e l  mit Autom obilen 
als auch die B auun te rnehm ungen  sollen zu weit g eg an g e n  sein.

. (Mercator.)
Zur Diskonterhöhung, die w ir bereits  ku rz  m e l

deten, sei n achge tragen ,  d aß  d e r  e rw ähn te  D iskont von 7 °/0 
sich auf re ine  G eschäftsw echsel bezieht, de ren  R ü ck za h lu n g s 
te rm in  d re i M onate nicht überste ig t.  F ü r  W e c h s e l ' and ere r  
A rt und  mit län g e re r  Laufzeit w ird  ein D iskont von 7 i/2—8 o/o 
berechnet.

Maßregeln zur Beschränkung der Einfuhr. W ie „ H a n 
de lst idn ingen“ aus H els ingfors  erfährt,  hat d ie  finnische R e 
g ie rung  eine K om m ission  eingesetzt, w elche d ie  U rsachen  
d e r  d ro h en d en  W irtschaftsk rise  un tersuchen  und feststellen 
soll, wie d e r  G efahr am  besten  vo rzubeugen  w äre. Zu d iesem  
Z w eck  S o lle n  u. a. E rh e b u n g e n  vorgenom m en  w erden , in 
w elchem  U m fange  überflüssige W aren  eingeführt w erden  und

auf w elche W eise die allzu große Einfuhr verhindert werden  
könnte. Ebenso soll die Kommission feststellen, w ie man die 
einheim ische Produktion und die Ausfuhr ihrer Produkte 
steigern könnte, um die Handelsbilanz des Landes durch M in
derung der Einfuhr und Steigerung der Ausfuhr so günstig  
als m öglich zu ig estalten.

Einstellung des Postanweisungsverkehrs zw ischen Finn
land und Rußland. „Finansbladet“ schreibt: D er Postan
w eisungsverkehr zwischen Finnland und Rußland wurde auf 
Initiative der russischen Post eingestellt.

In der finnländisch-russischen' Postkonvention vom Jahre 
1925 ist der z u f ä l l i g e  Abbruch des Postverkehrs auf die 
A nzeige des einen Parten hin, vorgesehen. — D as ist nun 
erfolgt, allerdings wird der Abbruch zu langw ierig sein, um 
mit dem  Ausdrucke „zufällig“ bezeichnet w erden zu können. 
Es wurde nämlich m itgeteilt, daß die Ursache darin zu 
suchen ist, daß die russische Valuta auf 50 °/o ihres Farb
wertes gesunken ist, »so daß eine in Moskau zum offiziellen  
(Pari-)Kurse gekaufte Dollaranweisung der Post doppelt so 
viel Rubel zu stehen kommt, als in Moskau eingezahlt wird. 
Eine auf den halben Wert gesunkene Valuta kann nicht um 
gehend w ieder auf Pari gehoben werden.

Einheitsschlußschein für Lieferungen gesägten N adel
holzes von Finnland und Schweden nach Deutschland. Jm  
Septem ber hatte, w ie  „D er H olzkäufer“ meldet, eine K om 
mission des Vereins deutscher Holz-Einfuhrhäuser, Bremen, 
mit Vertretern von Finska Sägverksägareföreningcn, H elsung- 
fors und Svenska Trävaruexportföreningen, Stockholm , über 
die Schaffung eines einheitlichen Schlußscheins für L iefe
rungen nach Deutschland in Stockholm  verhandelt. Es ist 
gelungen, eine E inigung zwischen den drei Verbänden zu er
zielen. Das Kennwort des neuen Schlußscheines lautet: 
„Germania“ .

England bestellt für 0,3 Mill. Lstrs. Garnrollen in Finn
land. W ie „H andelstidningen“ erfährt, hat der Verband fin
nischer Garnrollenfabrikanten mit der N ähgam fabrik J. P. 
Coats in G lasgow  einen Vertrag abgeschlossen betreffs L iefe
rung von Garnrollen im G esam twerte von rund 300 000 Lstrs. 
D ie Lieferung erstreckt sich auf mehrere Jahre. (Vergl. dazu 
unsern Artikel „D ie Spulenindustrie in Finnland“ in Nr. 21 
des „O.-I-I.“ D ie Red.)

Eine der ältesten Zellulosefabriken Finnlands fabriziert 
jetzt Gummischuhe. W ie „H andelstidningen“ der „Pappers- 
och Trävarutidskrift för Finland“ entnimmt, wird die bei 
Viborg befindliche Nurnn cellulosafabrik zu Neujahr d ie Pro
duktion von Zellulose einstellen. D ie 1890 gegründete Fabrik 
ist eine der ältesten des Landes und hatte eine Jahresproduk
tion von etwa 5000 to leichtgebleichter Sulfitm asse. Ab 
Neujahr wird die. Firma die Fabrikation von Gummischuhen 
aufnehmen und man rechnet mit einer Tagesproduktion von 
ungefähr 6000 Paar.

K u r s n o t i e r u n g e n  d e r  F i n l a n d s - B a n h .

Finnländische Mark. Verkäufer.

29. Nov. 30. Nov. 1. D e z . 2. D ez .
N ew -Y ork ...................................... 39,70 39,70 39,70 39,70
L o n d o n ..........................................  192,80 192,80 192,75 192,75
S to c k h o l m ................................. 1062,50 10fi2,50 1002,50 1062.:>0
B e r l i n .......................................... 918,00 918,00 948,00 948,00
P a r i s ...............................................  155.50 155.50 155,50 155,50
Brüssel .....................................  553,00 553.00 553,00
A m s te rd a m ................................  1597,00 - 1597.00 1597,00 1597,00
B a s e l..............................................  766.50 766.50 766,50 76V0
O s l o ..............................................  1060.50 1060.50 1060.50 1060 ,o0 .
K o pen hag en ................................  1060,50 1060 50 1060,50 1°60-™
P r a g ..............................................  119,00 119,00 119,00 119.00
Bom ..........................................  209,00 209,00 209,00 209.W
B e v a l ..........................................  1065,00 1065.00 1065.00 lo6^’XX
Biga .....................................  768.00 768.00 768,00 768,00
Madrid . 645 00 645,00 647,00 647,00
Sperrholzeinfuhr em pfehlen.
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tffitteilun&en 
der Industrie-  und Handelskammer zu Stettin

Seesdiiiiahrf.
Internationale Seehäfen- und Bäderausstellung in Prag.

Vom 17.—24. M ärz 1929 findet in P ra g  im R ahm en d e r  
18. P ra g e r  internationalen M usterm esse eine Sonderausstellung  
unter der  obigen Bezeichnung statt, die g e rad e  auch für den 
S te ttiner  Bezirk von Interesse sein dürfte. Es ist nur n a tü r 
lich, daß  für die überindustrialisiertc tschechoslow akische 
Republik  der  W aren transport über See eine L ebensfrage  ist 
und daß  die Tschechoslow akei der  A nknüpfung  und dem  
Ausbau der  H andelsbez iehungen  mit U ebersce  na tu rg em äß  
vollste A ufm erksam keit schenken muß. Die gep lan te  A us
stellung hat die Aufgabe, den zahlre ichen  und h o ch en t
wickelten tschechoslow akischen Industrien  die O rientierung 
über die geeignetesten  W ege  des Seehandels  für die in- 
zelnen W arenga ttungen  zu erm öglichen und sie über die mit 
d e r  Einschiffung verbundenen M anipulationen und über die 
für die tschechoslow akische Republik  in F ra g e  kom m enden  
Rohstoffe bezw. die Seehäfen, über w elche dieselben geliefert 
w erden  — unter diesen nim m t auch S tettin  eine w ich tige  
Stelle ein — zu unterrichten. W eiter  soll diese Ausstellung 
dem  tschechoslow akischen Industriellen und E x p o r teu r  einen 
plastischen Vergleich der  A ufgaben und M öglichkeiten eines 
jeden  H afens, seiner Schiffslinien und Gesellschaften bieten. 
D er g roßen  Masse der  T ouristen  und B adegäste  w iederum  
soll eine U ebersicht de r  S tran d b äd e r  und der E rholungs- und 
K urorte  geschaffen w erden. Die A usstellung dürfte  daher  
auch g e rad e  in Stettin sowie .im S te t tine r  K am m erbez irk  
mit seinen bedeu tenden  S eebädern  regem  In teresse  begegnen.

Binnensdiiifahrt.
Aenderung der Lösch- und Ladefristen. Der O ber P r ä 

sident, W asserbaudirek tion , Stettin, hat am  26. N ovem ber an 
die Industrie- und H an d e lsk am m er  das fo lgende Schreiben  
gerich te t:

„D ie abschließenden V erhandlungen  mit den In te re s 
senten und V ertre tern  der  beteiligten Länder haben  zu dem 
Ergebnis  geführt,  sow ohl für die ö s t l i c h e n  S t r o m 
g e b i e t e  (Elbe und Nebenflüsse, M ärkische W assers traßen , 
Oder, W eichsel und O stpreuß ische  W assers traßen )  als auch 
für die w e s t l i c h e n  S t r o m g e b i e t e  (Rhein, Em s, 
W eser mit N ebenflüssen, sowie das  w estdeutsche Kanalnetz) 
j e  b e s o n d e r e  S t a f f  e l u n g s s ä t z e , ,  die allgem ein für 
den Osten und W esten am 1. J a n u ä r  1929 in K raft tretein, 
einzuführen und zw ar:

A. Östliches Stromgebiet B. W estliches Stromgebiet
Zjta Gesamt

ladungen
to

T eil
ladungen

to

(iesamt-
ladungen

to

T eil
ladungen

to
1 2 3 '4 5
1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

50 
125 
200 
250 
300 
350 
400 
475 
550 
625 
700 
800 
900 

1000 
1200 u,

75 
150 
225 
300 
375 
450 
525 
600 
700 
800 
900 

1000 u. mehr

mehr i

75 
125 
200 
300 
450 
600 ■
800

1000
1200
1450
1700
2000
2300
2600
3000
3500
4000 u.mehr

75
150
225
300
375
450

wie
neben

stehend
in

Spalte
4

hier , ĉ cr A nlage übersende  ich Abschrift einer von mir 
der erlassenen B ekanntm achung , be treffend  A enderung
den ^ sch- und Ladefris ten  in de r  Binnenschiffahrt, d ie  in 
niernan? 1- D ezem ber  d. Js.  zur A usgabe  ge langenden  Num- 

er A m tsblä tte r der  R eg ierungen  zu Stettin, S tralsund

Köslin zur Veröffentlichung gelangen  wird, zur gefl. K en n t
nis mit dem  ergebenen  E rsuchen , sie in den In te re ssen ten 
kreisen bekann t zu g eb en .“

Die B ekann tm achung  hat fo lgenden W ortlau t:
„Auf G rund de r  §§.29 Abs. 4 und 48 Abs. 4 des R e ich s

gesetzes, be treffend  die privatrechtlichen V erhältn isse  der 
Binnenschiffahrt vom 15. Jun i 1895 — R.G.BL S. 301 — 
verordne  ich als vom P reuß ischen  Minister für H ande l und 
G ew erbe beau ftrag te  höhere V erw altungsbehörde  für den U m 
fang d e r  Provinz Pom m ern  was folgt:

Die in den §§ 29 Abs. 2, 38, 48 Abs. 2 und  53 Abs. 2 
des genann ten  Gesetzes vorgeschriebenen gesetzlichen Lade- 
und Löschfristen  w erden  hiermit anderw eit  fes tgesetz t und 
z w a r :

Tage Gesamtladimgen
to

Teilladungen
to

1 2 3
1 _ _ 75
2 50 150
3 125 225
4 200 300
5 250 375
6 300 450
7 350 525
8 400 600
9 475 700

10 550 800
11 625 900
12 700 1000 und mehr
13 800
14 900
15 1000
16 1200 und mehr

Diese N euregelung  tritt am  1. J a n u a r  1929 in Kraft.
Meine B ekann tm achung  vom 19. Juli d. Js., be treffend  

A enderung der Lösch- und Ladefris ten  in d e r  Binnenschiffahrt 
(veröffentlicht im R egierungs-A m tsb la tt S tettin  auf Seite 165, 
im R egierungs-A m tsbla tt  S tra lsund auf Seite 140 und im R e 
gierungs-A m tsbla tt Köslin auf Seite 113), die am  1. D ezem ber  
d. Js. in K raft tre ten  sollte, wird hierm it mit sofortiger W ir 
kung  au ß e r  K raft g ese tz t .“

Posl, Telegraphie.
Weihnachts- u. Neujahrs-Glückwunschtelegramme. W eih

nachts- und N eu jah rs-G lückw unsch te leg ram m e w erden  auch 
in diesem J a h re  nach  einigen L ändern  E u ro p as  (u. a. D ä n e 
mark, G roßbritannien , O esterreich , Polen, Tschechoslow akei, 
U ngarn), ferner  über die Kabel- und F u n k w e g e  nach Nord-, 
Mittel- und S üdam erika , A egypten , Palästina, China, Japan! 
Xiederländ. Indien und den Philippinen befördert .  Sie w erden  
von den  Post- und T e leg raphenansta l ten  vom 15. D ezem ber 
1928 bis 2. J a n u a r  1929 angenom m en. Die T e leg ram m e  e r 
halten zum I eil fes ts tehende  Fassungen  nach  A usw ahl de r  
A bsender; in der  T e leg ram m au sfe r t ig u n g  w ird  der  vo lls tän
dige W ortlau t w iedergegeben , l i e b e r  die G ebühren  und die 
Vorschriften für die A bfassung de r  W eihnachts- und N eujahrs- 
G lückw unsch te legram m e geben  die Post- und T e le g ra p h e n 
anstalten Auskunft.

Handel und Gewerbe.
Legitimationskarten für Reisende. D er Polizei-Präsident 

zu Stettin hat fo lgende B ekann tm achung  veröffentlicht:
„D iejenigen In h ab er  hiesiger F irm en, w elche b eab s ic h 

tigen, im Ja h re  1929 gem äß  § 44 der  R e ichsgew erbeo rdnung  
en tw eder selbst oder durch  ihre A ngestellten  W a re n b e s te l
lungen aufzusuchen odei W aren  aufzukaufen, w erden  hiermit 
aufgefordert ,  die A usfertigung de r  erforderlichen  L e g i t im a 
tionskarten  schon jetzt bei den zuständigen  Polizeirevieren 
zu bean tragen .

Von dem  Z eitpunkt des A ntrages  bis zur Zuste llung  de r  
K arte  vergeh t gewöhnlich ein Z eitraum  von 14 Tagen .

Die A ushändigung  de r  K arte findet n u r  durch  d as  z u 
ständige Polizei Revier s ta t t .“
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Innere Angeiegenlieifen.
Beeidigung von Sachverständigen. Die Beeid igung der 

H erren
H erm an n  W o 1 f f , S t e t t i n ,  und
Paul L i n k e ,  S t e t t i n ,  ist laut Beschluß des g e 

schäftsführenden Ausschusses der Industrie- und H a n d e ls 
kam m er auf die Tätigkeit  eines S achvers tänd igen  für

P a p i e r  h o l z
ausgedehn t worden.

Verschiedenes.
Winke für deutsche Geschäftsreisende nach den Ver

einigten Staaten. D eutschen  Besuchern w idm et die Deutsch- 
A m erikanische H an d e lsk am m er  (Board of Trade for German- 
American Comm erce) 75 W est Street, N ew  \ o r k  City, die 
sich die Pflege freundschaftl icher W irtschaftsbeziehungen  
zwischen den V ereinigten S taa ten  und D eutschland  zur A uf
gabe  gem acht hat, ihre besondere  A ufm erksam keit.  Die 
w eitverzw eig ten  V erb indungen  der K am m er mit am erik an i
schen G eschäftskreisen  jeder  Branche und ihre guten  B e 
ziehungen zu den am erikanischen  und deutschen  am tlichen 
und halbam tlichen Stellen, das um fangre iche Lese- und  A u s
kunftsm ateria l ih re r  zw eisprachigen  Bücherei, ihre aus fü h 
renden  V ertre te rn  verschiedenen Branchen bestehenden  B e 
ratungsausschüsse  und zahlreiche andere  E inrich tungen bieten 
dem  ausländischen Besucher w ertvolle Hilfe, deren  er als 
L andesfrem der  bedarf.

Die deu tsch-am erikan ische H an d e lsk am m er weist B e 
zugsquellen und A bsatzm öglichkeiten  nach  u n d '  stellt \  cr- 
b indungen mit vertrauensw ürd igen  H äusern  her. Sie empfiehlt 
de r  englischen Sprache m ächtige und zuverlässige H ilfskräfte , 
gute  H otels  und derg le ichen  und g ew äh rt  in jed e r  ande ren  
W eise gern  Rat und U nterstü tzung.

Die R äum e der H an d e lsk am m er  stehen V ertre tern  d e u t 
scher G eschäfts in teressen sowie e ingeführten  am erikanischen  
Gästen zur V erfügung  und können von solchen w ährend  der 
D auer ihres A ufenthaltes als G eschäftsadresse  benutzt w erden.

Messen und Ausstellungen.
Prager Mustermesse. Die Leitung de r  P rag e r  M u ste r

messe ha t einen äußers t  geschm ackvoll ausgeführten  il lu s tr ie r
ten P ro sp ek t i:n tschechischer und deu tscher Sprache  h e ra u s 
gegeben , der  genaue  B eschreibungen der im 1. M essepalaste 
zu err ich tenden  und am  1. J a n u a r  1929 zu eröffnenden E x 
port-M usterlager de r  P ra g e r  M usterm esse enthält. G le ich
zeitig belehrt er auch über den  dam it zusam m enhängenden  
E xportd iens t  de r  P ra g e r  M usterm esse, sowie über die Miets- 
(M itglieds)-Gebühren und B edingungen. In teressen ten  können 
diesen P rospek t von der A usländsabteilung de r  P rag e r  M u ste r
messe beziehen, die auch bereit ist, evtl. w eitere  In fo rm a 
tionen zu erteilen.

Budibespredmngen.
Rechtstaschenbuch für Gläubiger. A. H e u ß ,  ,,R e c h ts 

taschenbuch für G läub iger“ , S tu ttgar t  1928, V erlag  für W ir t 
schaft und V erkehr, Pfizerstr. 7, Ganzleinen, 700 Seiten, 
Taschenfo rm at,  Rm. 8,50.

E in  Buch, das wie dieses R ech ts taschenbuch  in k u rze r  
Zeit von 45 000 G eschäfts leuten angeschafft w urde , bedarf  
ke iner  langen  E m pfeh lung  m ehr. J e d e r  G eschäftsm ann 
brauch t eben ein solches N achsch lagebuch . W ie oft w eiß  er 
nicht, w as tun, w enn die K unden gutwillig nicht zahlen; wie 
oft findet er zu spät, d aß  er sich beim  Geschäftsab'schtiu»5' 
nicht genügend  gesichert ha t;  wie oft findet er, d aß  gerissene 
S ch u ld n e r  trotz aller schönen U rteile  ihm ein S chnippchen  
schlagen. Diese kostspieligen, nur durch  S chaden  zu e r lan 
genden  E rfah ru n g en  stellt d ieses „R ech ts taschenbuch  für 
G läu b ig e r“ nur für w enige M ark  zur V erfügung. W as  de r  
V erfasser in jah rzehn te langer  T ä t igke i t  bei Gericht und in 
H andel, Industr ie  und G ew erbe  nach und nach an w ichtigen 
E rfah ru n g en  über S c h l i c h e  der Schuldner, k o s ten sp a ien d e  
und erfolgre iche G e g e n m a ß n a h m e n ,  zw eckm äß iges  
M a h n w e s e n ,  vo rbeugende  V e r t r a g s f o r m e n  usw. 
gesam m elt hat, ist darin  in le ich tverständlicher S p rach a  mit 
k la ren  Beispielen n iederge leg t .  Alles kann  sofort im täglichen 
G eschäfts leben  ang ew en d e t w erden ; das Buch spart a lso 
unnötige Prozesse, Gerichts- und Anwciltskosten, Infolge

eines neuartigen  ausw echselbaren  ‘Z ah lenanhanges veraltet 
es nie.

Wirtschaftliche Geschäftsführung im Einzelhandel. H e r 
ausgegeben  von Dr. H . W alter, gem einsam  mit der  Verkaufs- 
b e ra tu n g “ der H aup tgem einschaft  des D eutschen  E inze lhan 
dels. M onatlich 1 H eft von 32 Seiten. P robeabonnem ent
auf 3 H efte  Rm. 4,50. .

Diese eigenartige  Zeitschrift für den  E inzelhandel bringt 
in jedem  H eft neue A nregungen  über neuzeitliche G eschäfts 
m ethoden im  Einzelhandel. Die „ W G E  bringt in ihren 
M onatsheften  einen vollständigen G rundriß  der  erfolgt eichen 
M ethoden ze itgem äßer G eschäftsführung im E inzelhandel und 
gibt alle neuzeitlichen G rundlagen, ohne die eine F ö rderung  
des G eschäfts  heute unmöglich ist. E s  w ird  hier in k la re r  
und für den E inzelhänd ler  verständlicher W eise das um fang 
reiche, neu au fgetre tene  F ragengeb ie t  erörtert, von dessen g e 
nauer Kenntnis das W ohl und W ehe  des E in ze lh an d e lsg e 
schäftes abhängt.  D er Bezug der Hefte, die einen reichen 
Inhalt aufweisen, kann  allen E inzelhandelsfirm en em pfohlen 
w erden .

Die Lage der verarbeitenden Industrie im Lichte der
Leipziger Herbstmesse. Im  V erlage R eim ar H obb ing  ist 
unter de r  obigen Bezeichnung ein Bericht ei schienen, der  vom 
Leipziger M eßam t nach  Abschluß der  Enquete  über den
Verlauf der  vergangenen  Leipziger H erbs tm esse  in Verbin 
dung  mit dem  Institut für K onjunkturfo rschung  b ea ibe ite t  und 
h erausgegeben  w orden  ist. N eben  dem  Bericht über den V er
lauf de r  Leipziger M esse verdient der Abschnitt über die
„S truk tu rw and lungen  in der  A usfuhr industrieller I- ertig- 
w a ren “ besondere  Beachtung. D as H eft kann  auf dem
Büro der K am m er eiingesehen bezw. von dem  oben genannten  
V erlage bezogen  w erden.

Adreßbuch der Textil-Branche 1929. D as p rak tisch  a n 
geleg te  F achad reßbuch ,  in dem die einschlägigen F irm en 
nach  Branchen  a lphabetisch in übersichtlicher F o rm  g e o r d 
net sind, um faß t ca. 50 000 sorgfältig  ausgew ählte  Adressen. 
Preis  Rm . 20,— . V erlag  H ans  Braig, Leipzig. — N eben  
den A dressen der  Textilfirm en enthält das schön und dauei 
haft gebundene  W erk  einen Bezugsquellennachweis, in dem  
vorw iegend die H ilfsindustrie  vertre ten  ist, sowie einen A n 
hang, in dem  die Fachschulen, Berufsgenossenschaften , Ver- 
bände, Fachzeitschriften  usw. aufgeführt sind. D er  F a b r i 
k an t findet in dem  A dreßbuch  seine A bnehm er und d e r  
H än d le r  seine Lieferanten. Nicht nur jeder  Textilfirm a, so n 
dern  überhaup t jeder F irm a, welche mit der T ex til-Industrie  
G eschäfte abschließen will, kann  der Bezug des praktisch  a n 
gelegten, wertvollen N achsch lagew erks  em pfohlen werden.

Festschrift zum vierzigjährigen Bestehen des Vereins 
Deutscher Fahrrad-Industrieller E. V. D er K am m er w urde  
von dem  genannten  Verein eine Festschrift zu seinem v ierz ig
jährigen Jubiläum , das er in diesem J a h re  begeht, übersandt. 
Die Schrift kann  von In teressenten  auf dem  Büro de r  K a m 
m er eingesehen w erden .

Angebote und Nadiiragen.
0887 A r z b e r g  i. B ayern  sucht G eschäftsverbindung

mit einer M aschinen- oder W erkzeugm aschinenhand
lung, die die V ertre tung  für R äder-Z üge  übernehm en 
w ürde.

6896 K r a k a u  sucht G eschäftsverb indung mit F irm en ai^s
fo lgenden B ranchen: P harm azeu tik  und D rogen, ch e 
mische Reagentien , F arben , F e tte  und Oele, KosmetiK, 
S chuhpasten  und verw andte  Chemikalien.

6926 E d i n g e n -  M a n n l i e i  m sucht V ertre te r  für Oel-
feuerungsan lagen  und technische N euerungen  alle 
Art, Industrieöfen, Rohölbrenner, tiegellose Schmei 
öfen, Späne- und V erhü ttungsöfen  usw.

7076 G r e i z  i. V. sucht V ertre te r  für Vitragen- un
B ett-D am ast.

~ W 2  Ji o m  b a  v sucht G eschäftsverb indung mit Im porte
ren von T eakho lz  und anderen  indischen Hölzern. 

7215 Z i t t a u  i. Sachsen  sucht G eschäftsverb indung 1111
G roßhand lungen  für G lückw unschpostkarten .

Die A dressen  de r  an frag en d e n  F irm en  sind im 
d e r  Industrie- und H an d e lsk am m er zu Stettin, Börse U, _n 
legitim ierte  V er tre te r  e inge tragener Firm en, w erktagne  
der  Zeit von 8—1 U hr vorm ittags  und 3—6 Uhr nachm  f 
(außer Sonnabend  nachm ittags)  zu e rfah ren  (ohne u e  
für die Bonität der. einzelnen Firm en.)
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‘HcicHsnacHricHtenstelle 
lür^kußenhantiel in Stettin ‘Rttxiw’k  ‘Pcnunent, Grcnxinark.

D er Reichsnachrichtenstelle  für A ußenhandel in Stettin 
sind u. a. die nachfolgend aufgeführten  am tlichen N achrich ten  
eingegangen. Diese können von in teressierten  F irm en in der 
Geschäftsstelle des Reichsnachrichtenstelle, Stettin, Börse II, 
eingesehen oder gegen  E rs ta t tu n g  der  U nkosten  abschriftlich 
bezogen w erden.
R u m ä n i e n .  W irtschaftskrisis  in der Bukowina.
P o l e n  Soziale Belastung der  polnisch-oberschlesischen 

Kohlenindustrie.
V e r  e i n i g t e  S t a a t e n .  V erluste  deu tscher F irm en in 

Amerika. R atschläge zu ih rer  möglichen Verm eidung. 
I ü r k e l. H andelsauskünfte .
J  u g o s l a v i e n .  Serb ischer Fellm arkt.

Adresseninaterial. D er Reichsnachrichtenstelle  liegen fo l
gende  Anschriften vor: Landw irtschaftliche O rganisationen  
in den  N iederlanden. — Firm en, die bereits  deutsche E rz e u g 
nisse im portie ren  o d er  solche ffühar e ingeführt haben, in den 
V ereinigten S taaten  von Am erika. — E m pfeh lensw erte  V er
treter in Tunis. — G urken-G roßhänd le r  in Oesterreich. 
V ertreter in Möbeln usw. in N orw egen . — Ausländische F i r 
men ohne deutsche Kapitalbeteiligung, die deutsche H a n d e ls 
interessen vertreten , in S ingapore.

Warnung vor ausländischen Firmen. E s  w i r d  d a r a u f  
a u f m e r k s a m  g e m a c h t ,  d a ß  b e i  d e r  R e i c h s -  
n a c h  r i c h t e n s t e l l e  l a u f e n d  W a r n u n g e n  v o r  
a u s l ä n d i s c h e n  F i r m e n  e i n g e h en , m i t  d e n e n  
d e u t s c h  e F i r m c n u n g ü n s t i g e  E r f a h r u n g e n  g e -  
m a c h t  h a b e n .  D i e  ei n g e g a n g e n e n  W a r n u n g e n  
w e r d e n  v o n  d e r  R e i c h s  n a c h r / c h t e n s t e l l e  i n  
e i n e r  K a r t e i  g e s a m m e l t ,  d i e  e i n z u s e h e n  a l l e n  
B e z i r k s f i r m e n  v o r  d e r  A n k n ü p f u n g  v o n  G e 
s e l l  ;i f t s b e z i e h u  n  g e n m i t  u n b e k a n n t e n  a u s 
l ä n d i s c h e n  F i r m e n  d r i n g e n d  e m p f o h l e n  w  , r d.

Postpaketversand nach Argentinien. P ostpake te  nach 
A rgentinien können bis zum  Gewicht von 10 k g  e n t
w eder als gew öhnliche P os tpake te  o d e r  als solche
mit W e r tan g ab e  (H öchstsa tz  4000 Rm. über H am burg )  

vgl. P aketpostbuch  S. 76, Nr. 9 — nach Argentinien
ausgeliefert w erden . — „E in sch re ib ep a k e te“ gibt es nicht. 
Hinsichtlich der  S tem pelgebühren  gilt nach am tlicher M it
teilung de r  argentin ischen Postverw altung  fo lgendes: Von 
dem selben  A bsender an  denselben  E m p fän g e r  können bis zu 
drei gew öhnliche P ak e te  mit einer P a k e tk a r te  versandt w e r 
den. F ür  jedes P ake t  hat de r  E m p fän g e r  an die argentin ische 
Post- und Zollverw altung je 2 Pap ie rpesos  S tem pelgebühr  
zu zahlen, ausgenom m en  für S endungen  ohne H ande lsw ert 
an  Private. F ü r  Pakete , die zu einer P ak e tk a r te  gehören , 
b rauch t er diese A bgabe  von 4 P ap ie rpesos  nur einmal
zu entrichten.

Verträge mit österreichischen Vertretern. V erträg e  d e u t 
scher F irm en mit V ertre tern  in O esterreich  müssen innerhalb

30 I agen  nach  ihrer E inbringung  in O esterreich  in einer b e 
g laubig ten  Abschrift dem  Z entra l-T ax- und G eb ü h ren b em es
sungsam t in Wien vorgeleg t w erden. V er tre te rver träge  sind 
als V erträge  über D ienstle istungen mit 2 o/0 von den B e 
trägen zu versteuern, w elche de r  D ienstnehm er (V ertreter) 
auf Grund des V ertrages  ins V erdienen  'bringt. Die S teue r  
(R echtsgeschäftsgebühr) ist je nach ih re r  H öhe  en tw eder 
in bar  o d e r  in S tem pelm arken  zu entrichten. An die Stelle 
eines von beiden Parteien  un te rschriebenen  V ertrages  kann  
auch ein G edächtnisprotokoll treten, in dem  die mündlichen 
\  ere inbarungen  der  beiden P arte ien  n iederge leg t sind. Das 
G edächtnisprotokoll ist nu r von den Personen  als Z eugen  
zu unterschreiben, vor denen  die m ündlichen V ere inbarungen  
getroffen  w orden  sind. E in  solches G edächtn ispro tokoll u n 
terliegt nu r dann der  sogenannten R echtsgeschäftsgebühr,  
wenn sie von den P arte ien  vor Gericht verw endet wird.

Neuerung in der Markenschutz-Gesetzgebung in Chile.
H ierüber liegt der Reichsnachrichtenstelle  eine M itteilung de r  
deutschen H an d e lsk am m er in V alparaiso  vor, die In te re s 
senten abschriftlich erhalten  können.

Schiedsgericht in Novisad. D er Reichsnachrichtenstelle  
g ing eine Aufzeichnung über das Schiedsgerich t der  K am m er 
für H andel, Industrie und G ew erbe  in N ovisad vor, den  In 
teressenten abschriftlich erhalten  können.

Die polnische Ernte im Jahre 1928. D er Reichsnach-
i lcntenstelle g ing ein ausführlicher Bericht über die polnische
E rn te  und den E ig en b ed arf  Polens, über die G etreidepreise ,
den I<uttermittelmangel in Polen usw. zu. In teress ie rte  Fir-
T u 11 ,(nnen den  Bericht von de r  Reichsnachrich tenstelle  in 
Abschrift' erhalten.

Deutsch-rumänische Vereinigung, deutsch-rumänische 
Handelsgesellschaft, J. Goldring, Bukarest, Str. Lucaci 72.
L eb e r  dieses U n ternehm en  g ing  d e r  Reichsnachrich tenstellc  
eine vertrauliche M itteilung zu. In teressen ten  können  N äheres  
von der  Reichsnachrichtenstelle erfahren.

Auskunftsbüro in Posen. Die „P ro v id en tia“ , In te r 
nationale H andels-A uskunftei,  Posen. Sw. Marcin 66—67, 
1, Dom frontowy, hat sich an die R eichsnachrich tensteile  
g ew and t und sie auf ihre  T ä t igke i t  als H andels-A uskunfte i 
hingewiesen. N ach den angeste llten  E rm itt lungen  kann  die
I irma zur E inholung von A uskünften unbedenklich  em pfohlen 
w erden. r

Zur Lage verschiedener Industrien in der Schweiz. D er
R eichsnachrichtensteile  g ing  ein Bericht über die L age  der  
M üllerei-Industrie, W assertu rb inenfabrikation , S tr ickm asch inen
industrie  und Lederindustr ie  in de r  Schw eiz zu. In teressen ten  
können den Bericht abschriftlich von de r  Reichsnach- 
richtenstelle erhalten.

‘Frachtenmarkt.
Stettiner Seefrachtenmarkt. S t e t t i n ,  den  13. D e 

zember. F ür  einige L adungen  E rz  von O xelösund w urde  eine 
Rate von Kr. 3,2.) bezahlt, w äh ren d  von H els ingbo rg  eine 
solche von Kr. 2,50 fio erzielt w urde. F ü r  m ehre re  L a d u n 
gen E rz  von Bailangen w urde  eine F rach t von 5/9 fio er-
21(-‘h. M itte lm eererze  von Melilla blieben ziemlich unverändert  
niü 7 / —.

K ohlenladungen von E ng land  w aren  ziemlich fest; es 
'vird cine R ate  von 6 /— genannt. F ü r  Kohlen von D anz ig  
»ach dem  M ittelm eer w urden  11 6 erzielt. Die Phosphat-  
e c h t e n  haben nachgelassen.

Im  übrigen  sind noch folgende F rach ten  zu nen n en : 
, ^ a 111 P f e r ; S te t t in—G hent 400 oder 800 F aden  P rops 32/— 
R \  Pcr F a d e n ; S te t t in—K önigsberg  3/600 tons Cem ent 

i l ~~ Pc r  t o n > S te t t in—B ordeaux  20 0 0  tons Z ucker 9 /3  
'  fio; S te t t in—N ykjöb ing  Fl 700 tons Phosphat 7/ — ;

S te ttin—N ysted  450 tons P hospha t  7 /— ; S te t t in—Stubbe- 
koping  300 tons P h o sp h a t  7/— ; K o lb e rg -R o tte rd am  400 
tons W eizen Hfl. 51/4 ; R ostock—R o tte rd am  300 tons H afe r  
Hfl. 53/4 ; A nk lam —Ostkiiste U. K. 3/500 tons S c h w e rg e 
treide 11/ — 12/ — per  ton; S to lpm ünde  o d e r  K o lb e rg —W asa  
1/1200 tons S chw erge tre ide  9 /— 10/ — option  H a fe r  11/ 6 ; 
S to lpm ünde oder K o lberg—W iborg  1/1200 tons Schw erge- 
tre ide 9 /— 9/6 option H afe r  10/6  11/ — ; S te t t in — R o t t e r 
d am  1 /1200  tons dw  6 /6  fio ca. 15/12. — M o t o r s e g l e r -  
S te ttin—-Thisted 200/250 tons B riketts  Kr. 8.— per ton ; S tettin  
A alborg  3/450 tons Briketts  Kr. 7.— per ton; S te t t in—nördl. 
A arhus 100 /120  tons B riketts  Kr. 61/2 per  ton ; S te t t in—n ö r d l '  
A arhus 100/125 tons R og g en  Kr. 7.— ; F o w e y —Stettin  2/300 
tons Clay 11/ — > S te ttin—K orsör 150/1,75 tons R oggen  Kr.
6 .— ; S tra lsund—R o tte rd am  200 tons H afe r  Hfl. 53/4; Kö- 
p ing—Stettin 2/300 tons F e ld spa t  RM. 8 — per ton; K öp ing— 
Lübeck 150/200 tons F e ld spa t  RM. 8 — per ton.
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Nadiridifen des Verbandes des Stettiner Einzelhandels e. V. Stettin.
Drei verkaufsfreie Sonntage vor Weihnachten. In der

vorigen A usgabe des „O stsee -H an d e ls“ w urde  durch uns m it
geteilt, d aß  der  Polizei-Präsident zu S tettin  unseren  A ntrag 
auf G enehm igung  eines drit ten  verkaufsfreien  Sonntag  für 
S tettin  abgelehn t habe und daß  B eschw erde bei dem  Regie- 
rungs-P räsiden ten  zu Stettin eingelegt sei. D ieser hat unsere) 
B eschw erde sta ttgegeben , so daß  nunm ehr in diesen) J a h re  
drei verkaufsfreie  Sonntage genehm ig t sind.

Die V erkaufszeiten  sind fo lgende: 
am  Sonntag, den  9. D ezem ber 1928 von 13 bis 18 C h i,  
am  Sonntag, den 16. D ezem ber  1928 von 13 bis 18 C hi und 
am  Sonntag , den  23. D ezem ber  1928 von 8 bis 9% U hr und

12 bis 18 U hr.
F ü r  jeden Sonn tag  ist ein freier N achm ittag  in de r

W oche zu gew ähren .
Ladenschluß am Heiligen Abend in Stettin. D er R e 

g ie rungs-P räs iden t hat bei Bewilligung eines dritten  g e 
schäftsfreien Sonntags die E rw a r tu n g  ausgesprochen, daß  die 
F irm en, welche von allen drei Sonntagen  G ebrauch machen, 
am  H eiligen A bend ihre G eschäfte um  5 U hr schließen. Der 
V erband  hat daraufh in  beschlossen, die ihm angeschlossenen  
M itglieder anzuweisen, um 5 1/■> U hr die G eschäftsräum e zu 
schließen. D iese R ege lung  kann aber  nur für M itglieder des 
V erbandes  G eltung haben. D e r  V erband  glaubt, den A n 
gestellten und A rbeite rn  hierm it das g röß tm öglichste  E n t 
gegenkom m en  bew iesen  zu haben.

Mehrarbeit der Angeste’lten bei Aufnahme der Inventur.
G em äß  § 105 c Z iffer 2 der  G ew erbeordnung  ist die A r 

beit von Angestellten an einem Sonntag  im J a h re  zulässig. 
Die U ebers tunden  an d iesem  Sonntag  brauchen  nicht b e 
sonders  vergüte t zu w erden , soweit nicht ein ge ltender la r i f -

vertrag  etwas anderes bestimmt. W enn die Inventuraufnahm e 
an W erk tagen  vorgenom m en wird, so können die nach  § 3 
de r  A rbeitsze itverordnung zulässigen 30 T a g e  im Jah re ,  an 
denen eine tägliche M ehrarbeit bis zu 2 S tunden möglich ist. 
verw andt w erden. Falls bei einer U eberarbe it  an  W erk tag en  
zur A ufnahm e der Inventur m ehr als 10 Stunden nötig  sind, 
so kann der  § 10 der A rbeitsze itverordnung unter Beachtung 
seiner gesetzlichen V orausse tzungen  angew and t w erden, der 
eine m ehr als zehnstündige A rbeitszeit in Ausnahm efällen z u 
läßt. Die A nw endbarkeit des § 10 Absatz 1 der  Arbeitszeit- 
Verordnung für Inventurarbeiten  ist durch einen E rlaß  des 
P reuß ischen  H andelsm inis ters  ausdrücklich  anerkann t worden. 
Es  soll aber  nu r dann  von ihm G ebrauch  gem acht w erden , 
wenn eine U eberschre itung  der  zehnstündigen  Arbeitszeit 
unvermeidlich erscheint. Das G ew erbeaufs ich tsam t ist b e 
fugt, nachzuprüfen , ob die V oraussetzungen für die A n w e n 
dung des § 10 vorliegen. Die unberech tig te  A nw endung des 
§ 10 zieht eine B estrafung des A rbeitgebers  nach  sich. D aher 
ist es zw eckm äßig , das G ew erbeaufs ich tsam t auf etwaige 
b esondere  Schw ierigkeiten  im Betriebe bei de r  D urchführung  
de r  Inventur au fm erksam  zu machen. E s  ist ferner e m p fe h 
lensw ert, bei dem  G ew erbeaufs ich tsam t zu bean tragen , U e b e r 
arbeit bei der  Inventur auf G rund des § 9 Satz 1 d e r  A r 
beitszeitverordnung  zuzulassen. Die Bewilligung eines solchen 
A ntrages bedeutet,  daß  der  A rbeitgeber bei den Inveptur- 
arbeiten  über 10 S tunden arbeiten  lassen kann, ohne b e 
fürchten zu müssen, spä ter  w egen der  M ehrarbeit zur V e ran t
w ortung  gezogen  zu w erden. Die G ew erbeaufs ich tsäm ter  
w erden  im a llgem einen  geneig t sein, die M ehrarbeit auf G rund 
des § 9 zu bewilligen, da d iese  sich im m er nur  auf einige 
T a g e  ers trecken  dürfte.

Revaler Börsenkurse. T C V W S G
1_.  __ 4. I _________________________ - — j-J m MM A  *  V  A  M  A  R

Rigaer Börsenkurse
Lettländisdie Lat. (Ls.)

Gemacht 5. Dez. 7. Dez. 8. Dez.
Käufer Verk. Käufer Verk. Käufer Verk

Neuyork . . . 373.10 374.10 373 10 374.10 373.10 374.10
L o"don . . . ____ 1810 18.15 18.10 18.15 18.10 lb.)5
Berlin . . . . ____ 88.90 89.50 * 88.90 89.50 88 00 89.50
Helsingfors 
S tockholm  . . 
K openhagen . 
Os’o . . . .

—
9.38

99.70 
99 50 
99.40

9.43 
100 30 
100.10 
100.10

9.88
99.72
99.50
99.40

9.43
100.30
100.10
100.li)

9.38
99,75
99.55
99.40

9.43
100.35
100.15
100.10

P aris . . . . ___ 14.60 14.85 14,00 14.85 11.60 14.85
Am sterdam ___ 149.80 150.60 149.80 150.60 149 85 150.65
Riga . . . .  
Zürich . . .

— 71.90 72.40 71.90 72.40 71.90 72.40
____ 71.90 72.50 71.90 72.50 71.90 72 50

Brüssel . . . - 51.85 52.35 51.85 52.3S 51.85 52.35
M ailand . . . ___ 19 55 19.95 19.55 19.95 19.55 19.95
Prag . . . .  
W ien . . . .

___ 11.05 11.25 11.05 11.25 11.05 11.25
____ 52.45 53 05 52.45 5305 52.45 53.05

B udapest . . ___ 65 10 6580 65.10 65 80 65.10 65.80
W arschau . . ____ 41.50 42.70 41.50 42.70 41.50 42.70
Kowno . . . ___ 36.75 37 35 36.75 37.35 36.75 37.35
Moskau (Scheck) ------ 191.50 1 9 3 - 191.50 193 — 191.50 193.—
Danzig . . . . -- 72.40 7 3 " 72.40 73.— 72.40 73.—

6. Dez. 7. Dez. 8. Dez.
Käuf. Verk. Käuf. Verk. Käut. Verk.

1 am erik. D o lla r . . . 5.182 5.192 5.182 5.192 5.182 5.192
1 Pfund S te rlin g . . . 25.17 25.22 25.17 25.22 25.17 25.22

100 franz. F rancs . . . 20.24 20.39 20.24 20.39 20.2 t 20.39
100 belg. Belga . . . . 71.95 72. 0 71.95 72.50 71.95 72.50
100 schw eizer Francs 99.70 100.45 99.70 100.45 99.70 100.45
100 ita lien ische Lire . . 27.10 27.31 27.10 27.31 27.11 27.32
100 schwed. Kronen . . 138.45 139.15 138.45 139.15 138.55 139.25
100 norweg. Kronen . 138.15 138.85 138.15 138.85 138.15 138 8,)
100 dänisclie Kronen . 138.15 138.85 138.15 18S.85 138.25 138.95
100 österr. Schilling . . 72.70 73.40 72.70 73.40 72.70 73.40
100 tschecho-slowac. Kr. 15.32 15.47 15.32 15.47 15.32 15.47
100 holländ. Gulden . . 208.00 209.05 208.05 209.10 208.10 209.15
100 deutsche Mark . . 123.45 124.10 123 45 124.10 123.45 121.10
100 finnländ. Mark . . 12.98 13.10 12.98 13.10 12.98 13.10
100 estländ. Mark . . . 138.30 1 3 9 - 138.30 189.— 138.30 139.—
100 poln. Zloty . . . .  
100 litauische Lits . . .

57.55 5s.75 57.55 58.75 57.55 58.75
51.— 51.70 51.— 51.70 51.— 51.70

1 SSS R-Tscherwonez

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 .

Sloewer 8 allen voran!
Die deutsche A utom obiltouristik  hat in den  le tzten

J a h re n  ganz  erhebliche Fortschrit te  gem acht. Man ist in 
D eutschland  allgem ein von den A utom obilrennen  a b g e k o m 
men, um sich m ehr den Zuverlässigkeits- und L e is tu n g s 
fahrten  'zuzuw enden . N eben den  rege lm äß ig  s ta ttf indenden 
V eransta ltungen  der  Autom obil-Clubs hat sich neuerd ings
auch die bekann te  A utom obilfabrik  S t o e w e r - S tettin  v e r 
an laß t gesehen , ihre W agen  auf unbekann tem  und berg igem  
G elände zu prüfen. In de r  Geschichte der  Automobiltouristik  
w ird aber  die im O k tober  d. J .  du rchgeführte  G ew alt

tour eines S toew er 8 Zylinder Spo rtw agens  ein M arkstein  
bleiben. D er W agen  legte innerhalb 16 F ah r t tag en  o 840 km. 
ohne einen T rop fen  W asser  in den K ühler nachzugießen , 
zurück. Die S toew er-W erke  haben  im In teresse  eines weiteren 
A usbaues dieses Sportzw eiges  eine in teressan te  Broschüre 
herausgegeben , die sich „An der G renze des ew igen Schnees 
betitelt und aus de r  F ed e r  des F re iherrn  von S a l z g e b c r  
stam m t. D as Buch ist äußers t  spannend geschrieben  u n d  
mit vielen A bbildungen versehen. Der Bezug, der  k o s t  e n  - 
1 o s geschieht, ist allen A utom obiltouristen  zu e m p f e h l e n .

Die F irm a
Gebr. Lüth

ist im J a h re  1893 von den H erren  Adolf Lüth und G ustav 
Lüth g e g rü n d e t  w orden  und aus dem  alten  A. T o e p fe r ’schen 
G eschäft M önchenstr. 19 hervo rgegangen .  Im Laufe der  
J a h rzeh n te  hat sich die F irm a  aus kleinen A nfängen heraus  
zu dem führenden Fachgeschäft  S tettins für gediegenes '

Gebrüder Lttlh.
H aus- und K üchengerä t entwickelt und durch eisernen Fiel» 
und rastloses A rbeiten haben  d ie  In haber  es verstanden, dei 
Geschäft, auch  weit über d ie  G renzen  der  S tad t hinaus, eine 
guten  N am en  als Spezia lgeschäft zu verschaffen.

U m  nun im m er m ehr den  Dienst am  K unden zu v 
vollkom m nen, haben  die In haber  de r  F irm a  Gebr. Lüth a a  
G eschäftshaus in den Som m erm onaten  einem durchgreifenc
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U m bau unterzogen, der  nach außen  und innen neue Form en 
und F arben  träg t und den V erkaufsräum en g rund legende  
A enderungen  zum Vorteil und zur Bequem lichkeit des K unden 
gibt. D er gute  "Eindruck, den die geschm ackvoll ausgeste llten  
Schaufenster machen, wird noch erhöht durch die m oderne, 
blendungsfreie  Beleuchtung.

Im  E rdg esch o ß  sind übersichtlich aufgeste llt: 
M etallwaren, elektrische F lausgeräte, S taubsauger  verschie
dener  Fabrika te ,  viele N euheiten  und G eschenke für jede 
Gelegenheit. In S tah lw aren , A fpacca-Bestecken finden die 
K äufe r  eine sehr re ichhaltige Auswahl vom einfachen 
K üchenm esser bis zur geschm ackvoll gem uste r ten  "Wellner- 
Silber-Besteckgarnitur.

Besonderen  W ert legt die F irm a auf die A bteilung 
K ü c h e n g e r ä t e .  Zurzeit w ird g erade  den H ausfrauen  der 
„R ec o rd “ -Kochtopf vorgeführt, der bekannterw eise  in wenigen 
Minuten sämtliche Speisen g a r  kocht ohne Gehalt und G e 
schmack zu beein trächtigen; der  „ R e c o rd “ -Kochtopf wird 
im m er m ehr der Liebling de r  H ausfrauen  und ihr überall 
unentbehrlich.

Im ersten S tock sind 
K l e i n m ö b e l ,  T eew agen , Blumentische, L e d e r  w  a - 
r e n , D am enhand taschen  für jeden G eschm ack, S tad tkoffer  
und Schrankkoffe r  in g ro ß e r  Auswahl, ebenfalls R e ise 
artikel aufgestellt.

R e s t a u r a t i o n s -  u n d  G r o ß k ü c h e n - A r t i k e l  
sind in einer besonderen  Abteilung mit com pletten  K ü c h e n  
e i n r i c h t u n g e n  zusam m en zu finden.

Im zweiten S tock w erden  
Gartenm öbel, R asenm äher,  e legante K orbm öbelgarn ituren  
und Eisüchränke in allen Größen 

gezeigt, w ährend im U n t e r g e s c h o ß  W aschm aschinen, 
W äschem angeln  für H andbe tr ieb  und elektrischen Antrieb v o r 
geführt w erden ; ebenfalls alle ändern  G erä te  für die W a sc h 
küche und das B adezim m er sind dort  erhältlich.

D urch  gem einsam en  G roßeinkauf der  in d e r  N ord- und 
Süd-E inkaufsgenossenschaft vereihigten ca. 850 bedeutenden  
Fachgeschäfte  beschafft und beliefert die F irm a Gebr. Lüth. 
die diesem führenden  E inkau fsve rband  der  B ranche a n g e 
schlossen ist, Q ualitä tsw are  zu günstigen  Preisen.

Max Aibrcdü G. m. b. H.
Die F irm a Max A lbrecht G. m. b. H.

w urde vor ca. 50 Jah ren  von H errn  G. A. Böse g eg ründe t  
und ist nach dem  T ode  des G ründers  1914 von H errn  Max 
A lbrecht übernom m en w orden. Dieser w ar  bis 1922 In 
haber. Dann w urde  die F irm a in M ax Albrecht G. m. b. H. 
u,mgewandelt.

D e r  Betrieb ist aus den bescheidensten Verhältnissen 
hervorgegangen  und ist heute das g röß te  lebend F ischver
sandgeschäft Pom m erns. Die F irm a wird von dem  Inhaber 
H errn  G eorg  Penckuhn und dem Prokuris ten  H errn  F ranz  
K roppensted t geleitet. Sie besitzt

(> eigene M otorquatzen,
(! M otorboote und 
1 Spezia lw aggon

zum E inkauf und T ran sp o r t  lebender Fische. D er  E inkauf 
ei streckt sich auf S tettiner G ew ässer, Oder, D am m schen  
See, Haff, sowie Binnenseen, und vorn Ausslande, D ä n e 
mark, Schw eden, Finnland, Estland , Lettland  usw.

D er  g röß te  V erkauf findet in S tettin  am Platze  s ta t j  
und zwar von 4 U hr m orgens  an die P la tzkundschaft u n d  
H ändler der  um liegenden D örfer und benachbarten  Städte .

A ndererseits  findet der  V ersand nach sämtlichen 
Plätzen D eutschlands, sowie nach d e r  Schweiz, F rankreich , 
Oesterreich, U ngarn  und Polen*sta tt.

Gleichzeitig ist dem  Geschäft in den  letzten J a h re n  
eine eigene R äucherei und U eckle ischraperei angeg liedert .

Gebrüder Horsf.
Die I irma ge lüste t  und bietet in ih rer  Branche für jedeiT G eschm ack Wlas

Gebr. Horst Preisw ertes te  und Beste. '
’ Die vielen Ausstellungen in den einzelnen A bteilungen

M odew aren  und Aussta ttungen, Stettin, hat auch in d iesem  des H auses zu du rchw andern  wird jedem  ein V ergnügen
J a h re  sich auf das  vortrefflichste für das Weihnachtsfestf sein und in ihm die B egehrlichkeit zum K aufe erwecken.,

25 Jahre EdeKa.
Die Genossenschaft, die aus dem  „ V e r e i n  

S t e t t i n e r  K a u f l e u t e  v o m  1 8 9 0 “ hervorgegangen  ist, 
blickt h eu te  auf ein 25 jähriges  Bestehen und auf eine rüstig  
fo rtgeschrittene  E ntw ick lung  zurück. —

D e r  V e r e i n  S t e t t i n e r  K a u f l e u t e  v o n  1 8 9 0  
w ar nach den vorliegenden U nterlagen  als Berufsverein g e 
g ründe t w orden. Die M itglieder dieses Vereins sahen in 
dessen  bald nach  der  G ründung  ein, d a ß  es zw eckm äßig  
sei, auch die Vorteile des gem einschaftlichen E inkaufs  b e 
sonders in den  I laup ta r tike ln  der  K olonialwaren- und M a rk e n 
artikel zu pflegen. D ie G eschäfte w urden  hauptsächlich g e 
legentlich der  V ereinssitzungen durch Sam m lung  von 
A ufträgen  getätigt. I rgendw elche  unverkaufte  Spitzen w urden  
einigen V orstandsm itg liedern  zur L agerung  und zum W e i te r 
verkauf an die M itglieder für V ereinsrechnung ehrenam tlich  
anvertraut.

D er gem einschaftliche E inkauf mit seinen schon d a 
mals sehr geschätz ten  materiellen Vorteilen w urde, wenn 
auch langsam , w eiter ausgebau t.  Sehr bald k am  m an aber  
zu der  U eberzeugung . daß  dieser gem einschaftliche E inkauf 
auf d e r  b isherigen losen V ereinsbasis nicht m ehr zeitgem äß 
sei, daß  er vielmehr s traffer und noch erfo lgre icher b e 
handelt w erden  müsse, um der  überhand  n ehm enden  K o n 
kurrenz von Konsum - und Beam tenvereinen, W arenhäuse rn  
und Filialgeschäften s tä rker  en tgegen tre ten  zu können.

D er U m zug  in ein eigenes H aus  geschah  im H erbs t 
1911. E s  w ar  nun möglich, an eine G eschäftsausdehnung  und 
an die A ufnahm e vieler and ere r  n o tw end ige r  Artikel heran- 
gehen  zu können.

Auf A ntrag  des V orstands w urde  bereits  in de r  G en e ra l
versam m lung vom 19. März 1914 de r  A nbau des L a g e rh a u s - 
Seitenflügels zw ecks V erg rößerung  de r  L agerräum e und E in 
richtung einer K affee-G roßröstere i beschlossen. D ieser b e 
schlossene Bau w urde  sofort in Angriff genom m en  und 
konnte bereits  im H erb s t  1911 glücklich beende t w erden.

W ährend  die Z uführung  der  W aren  bisher d u r ’ M ie ts 
gespanne  besorg t w urde, w urde  im gleichen J a h re  eigenes 
Fu h rw erk  angeschafft.

Die Kriegszeit war, wenn auch mit schw eren  E i n 
bußen in d e r  Substanz vorüber. E s  sollte ab e r  noch 
schlimmer kom m en. D er  Leidenskelch m ußte  völlig ge leert 
w erden. Die N achkriegsze it b rach te  die berüch tig te  P r e i s 
tre ibere i-V erordnung  und endlose Z w angsgese tze . D am als  
sollte M ark =  M ark  gelten. Die F o rd e ru n g  des  W iederbe- 
schaffungspreises w urde  zu spät und zw ar  erst erlaubt-, 
als die W arenbestände  sich ihrem  E n d e  neig ten . Die G e ld 
en tw ertung  hatte die schlimmsten Folgen . Sie verursach te  
das bekannte  W eißblu ten , dem  erst durch  die R ad ik a lk u r  d e r  
Stabilisierung E inhalt geboten  w erden  konnte . W elches u n 
geheure  Unheil w äre  wohl verhüte t w orden , w enn diese 
schwierige O peration  am  W irtschaf tskörper  auch nur ein 
V ierte ljahr früher vorgenom m en w urde.

U nsere  Gold m ark-E röffnungs-B ilanz  bew ies  die herben  
Verluste unserer so schw er erarbeite ten  frü h e ren  a n s e h n 
lichen Substanz. E s  w ar d ah e r  nur möglich, eine A ufw ertung  
de r  M itg liedergu thaben  mit 25 P rozen t vornehm en zu können, 
können.

D er V ergangenheit nachzu trauern , w ar zwecklos. V ie l
m ehr w ar es nötig, die G egenw art ins A uge zu fassen und 
ihr abzuringen , w as abzuringen  war. D ieser Pflicht ist die 
E d e k a  mit E insa tz  aller K räfte  und dank  de r  treuen  Mithilfe 
d e r  M itglieder und auch  der jen igen  des  lang jäh rigen  b e 
w ährten  Personals  nachgekom m en .

Auch die hiesige G enossenschaft ist in d e r  V erw altung  
der  E deka-O rgan isa tionen  vertre ten . H e r r  D irek to r  
A l b r e c h t  ist ununte rb rochen  seit dem  J a h re  1911 M it
glied des  A usschusses des E d e k a  V erbandes, Aufsichts- 
ratsm itglicd  de r  E d ek a zen tra le  und A ufsich tsra ts-V orsitzender 
der  E d e k a b a n k  in  Berlin. D urch  diese B ese tzung  kann  sich 
unsere G enossenschaft besonders  geehrt  fühlen.

F ortsetzung Seite 32.
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das Weihnachts-Geschenk von bleibendem Wert
Soll die G ab e  m ehr  als  eine Augenblicksfreude 

sein, dann  schenken  Sie eine A l p i n a - U h r .  

Ih r  präz iser  G an g ,  ihr w underbares  A ußere  

sind E igenschaften ,  die im m er w ieder  erfreuen.

I t l a x  Ktouss
Inhaber!  A r th u r  Kühl

S t e t t i n ,  Breite S traß e 64-66

ryv'r''l'LTTQn/VUUCBHH
Jllpina.

0>S KtNNWOIITOuTtl) UHSiN

„EdeHa“ EinkaufsgenossensdiaU e. e. m. n. h .
STETTIN : Philippstraße 29

Kolonialwaren-, Delikatessen-, Lebensmittel-, Wein- und Spirituosen-Großhandlung 
Kaffee-Import und Kaffee-Großrösterei

G e g r ü n d e t a m  23. N o v e m b e r  1903.

Mitglied des E deka -V erbandes  deu tsche r  kaufm ännischer  Genossenschaften  e. V.,  Berlin 

der E dekazen tra le  e. G. m. b. H .  Berlin und  der  Edeka~Bank e. G. m. b H .  Berlin

G eg en s tan d  des U n te rn e h m e n s :  1. Der E inkauf von W aren  auf  gemeinschaftliche R echnung und  A bgabe  derselben zum H ande lsbe tr iebe  an  die

M itg lieder ;  2. die E inrich tung  von dem  K olonia lw arenhandel d ienenden  A nlagen  und  B etr ieben zur F ö rde rung  des Erw erbes und  der  W irtschaft 

der  M itg l ieder ;  3. die F ö rde rung  der  Interessen des Kleinhandels.  A ufnahm efäh ig  s in d :  Volljährige, verfügungsfäh ige ,  se lbständige Kaufleute, 

die Inhaber  eines offenen Ladengeschäftes  sind. Handelsgesellschaften, Genossenschaften  und  rechtsfähige Vereine. Jedes  M itglied h a t  auße r  dem 

fes tgese tz ten  E in tr i t tsge ld  einen G eschäftsan te il  im Betrage  von 5 0 0  RM. zu e rw erben , die in m onatlichen R a ten  zah lbar  sind. Jedes  Mitglied

k a n n  bis zu 20  G eschäftsanteile  erw erben. Im übrigen  ist das  S ta tu t  m aßgebend .

A uskünfte  über  E in tr i t t  etc .  e r te ilt  bere itswill igst die Geschäftsleitung.
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©fettiner 3ni>uflrie= uni> £ani>efafirmen
atyfja&efifd? geordnet

Bauhütte für Pommern
Bauausführungen jeder Art

22920, 22921 Schlutowstr. 14

„Dapolin“
Deutsch-Amerikanische Petroleum-Ges. 

Petroleum — Benzin — Gasöl

Sammel-Nr. 25066 Elisabethstr. 20

Deutsche Elektrizitäts-Ges.
Elektrogerät —  Installation — Lichttechnik

Sammel-Nr. 25551 Politzer Str. 97

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

Eisenhoch- und Brückenbau

21327 Kronenhofstr. 10

J. Gollnow & Sohn
Eisenhoch- und Brückenbau 

Eisengroßhandel
Büro: Prutzstr. 1 

Sammel-Nr. 25111 Werk: Lange Str. 6c

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

Richard La Grange
Drahtzäune

21310, 21311 Wussower Str. 4

Hagen & Co.
Gegr. 1853 

Sämtliche Oele □ Maschinen-Bedarf 
Asbest □ Gummi 

21673 Bollwerk 3

Huta
Hoch- und Tiefbau-Aktiengesellschaft 

Eisenbeton

21407, 27636 Drei Eichen 1—2

Kohl, Neels & Eisfeld
m. b. H.

Zentralheizungen

22020 Schmieaestr. 37

Louis Lindenberg
Fabrik der Vereinigte Dachpappenfabriken 

Aktiengesellschaft

Sammel-Nr. 35356 Altdammer Str. 5

Richard Mareks
Vermittlung von Gütern, Grundstücken, Hypotheken

gegründet 1892

27260 und 26958 Elisabethstr. 61
Ecke Greifenstr.

Erich Mascow
Buchdruckerei und Papiergroßhandlung

37360, 37361 m Gr. Lastadie 76

Ernst Simon
Aufzugfabrik 

21423 Kreckower Str. 80

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

37792, 37793 Holzmarktstr. 7/9
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©feMiner 3ni»ujtrie< und &an(>efefirmen
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SS id jarfc  3 ( j t s r m a n t t
THÖRMANNSHOF

W ein- und Spirituosen-Im porihaus *  W einbrennere!
Likörfabrik

33853, 33854, 33855. Sammel-Nr. für Stadtgespräche 35543.

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

Hoch-, Tief-, Beton- und Eisenbetonbau 
Zementwarenfabrik 

20042, 26387 Kronprinzenstr. 6

Victoria Dampfwäscherei
G. Vander Haegen

Dampfwäscherei und Wäschevermietung 

31770 Hohenzollernstr. 10

Jedes Feld kostet Rm. 12.- monatlich.
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Bemühen Sie
sich sum 
i.Stocb!

Geschenkartikel
Messing- und Nickelwaren 

Coburger Korbmöbel 
Rauchtische Teewagen
Blumenkrippen Vogelkäfige

Notenständer
Verlangen Sie an der Kassejunsere 

interessante W eihnachtsliste.
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Tnom petter u.Geck?
S te ttin *  DoPmarbt

1
I
I
I
I
I
1

I
I
I
I
I

m

U m  die Z ugehörigkeit  zu der E deka-G em einschaft  
auch nach außen  hin besonders  zu kennzeichnen, w urde  
in der  G eneralversam m lung  vom 19. F eb ru a r  1924 ein
stim mig beschlossen, die bisherige F irm a in

,,E d e k a “ E inkaufsgenossenschaft  c. G. m. b. H. 
abzuändern . Die gerichtliche E in tragung  dieser ab geänderten  
F irm a datiert vom 22. “M ärz 1924.

In den  2ö J a h re n  des Bestehens hat sich die G e 

nossenschaft  als ein wichtiges Glied am Wirtschafts  rorp^  
durch  V ersorgung  stets pre iswer te r  Lebensmittel  eI!u i e ^ure 
Wie bisher, soll es auch zukünft ig die Aufgabe  sein, 
Mitgl ieder leis tungs- und lebensfähig  erhalten zu helfen. 
dem  heut igen K o n k u r ren zk am p f  können  sich die ~̂ en°  '^en 
schaft wie auch ihre verehrl ichen Mitgl ieder nur  s tark nu 
und s ta rk  erhalten,  wenn  sie Gemeinschaftsarbei t  leis e 
sich gegenseit ig  stützen.

Max Klauss.
Die F irm a

Besteck-
lieblich vergrößert ,  in dem er J u w e l e n , ' G o l d w a r e n ^ ^ -  ^ ^
sachen usw. neu au fgenom m en  hat. Sie ha a „rstcn

/eiche mMax Klauss,
Stettin, Breite S traß e  64—66, w urde  im J a h re  1879 g e g r ü n d e ^ ’vFabriken de r  Schw eiz u..^ "7“ hH nds nur
und kann  dem nächst auf ein 50 jähriges  Bestehen  z u r ü c k - V'«‘D iese U hren  w erden  in allen  S täd ten  D eu sc ^  
blicken. U rsprünglich  w ar  es ein U hren-Spezia lgesch
jedoch  hat d e r  je tz ige  Inhaber  H e r r  A rthur Kühl, we4cheVÄ$T\ ,>Alpina-Drei^Ök — verkauft und wird tut Jcu ^ n_v‘‘"
J a h re  190t die F irm a käuflich erw orben  hat, das  G eschäft er di<? .G arantie  von allen Verkaufsstellen ubern

V erkauf  der  bekann ten  , ,Alpina“ -Uhren,  - rcjen
und Deutschlands  angefert .g t  w er  ^

kenntlich an .d en , roten






