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Aus dem Inhalt:
im Rahmen der deutschen Wirtschaft von Präsident der 

Reichsbahndirektion Stettin Lohse. 
ie Bedeutung Pommerns für die deutsche Volkswirtschaft von Dr. H. Schräder, 
ie Bedeutung der Versicherung für Handel u. Industrie von Gerichtsassessor Fromm. 

Umsatzsteuerfragen der Seehafenspediteure von Dr. Kosanke.
Die Geschäfte der lettländischen Privat- und Kommunalbanken

von Dr. E. v. Bulmerincq. 
ie Entwicklung der mechanischen Schuhindustrie Polens von Dr. E. Kulschewski.

*  ' ...................................... ....... ..... ............................................M fe S E iDer Aussenhandel Rußlands im Wirtschaftsjahr 1927-28.
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4 ” 2 *  5 7 6 RASTLOS STREBT'

STD EU ER

t(•53

v r

Anspruchsvolle Kreise lieben beim S to e w e r -A c h t-  
Z y lin d e r  die seltene Vereinigung von Schönheit, 
Eleganz und Zuverlässigkeit, die hohe Geschwindigkeit 
und das fatielhafte Steigungsvermögen. Besonders 
angenehm empfunden wird noch die unerre:chte Sicher
heit durch die neue hydraulische Vierradbremse, die 
große Bequemlichkeit durch neuartige Federung und 

die tiefe Schwe'punktlage.

P t f r n b e o g

Z£IC-H€N:
-F a b r ik m a r k e  - K ü h le r  -  - A c f r t  Z y lin d e r -

- A B E R  IN  A L T - E R  A R T
w ir ts c h a ftlic h  ' Z u v e r l ä s s i g  u  u n v e r w ü s tlic h

STOEWER-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT 
VORMALS GEBRÜDER STOEWER ' STETTIN

Wir bitten um z w a n g l o s e  B e s i c h t i g u n g -  der neuen Modelle 
durch unsere Filiale am Paradeplatz, Stettin.
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Union
Gegründet 1857

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

T a n s p o r W M ä d w n . " 9 6 "

aller Art

SINGER
H A U  S H Ä  L T- Weiteftgehende 
NÄH MAS CH INEN ZMmgserRxhkrungen.,
i n  a l t b e w ä h r t e r  Q ü t e  M äßlgeM on atsm len  

SINGER NÄHMASCHINEN AKTIENGESELLSCHAFT
"  Singer iPxlden überaß

Gesdiäffssfellcn in Pommern:
f t t t g l a t t t ,  ^eenftr. 7 ♦ ftwib  i .P om ., Sange 
(Strafte 50 « 3 fc l(*a t?b  (P*rf.), ftarlftrafce 27 

CRÜgen), S3at)nl)offtrafee 9?r. 52 
^oftftrafee 144 ♦ S fö tO itt*  Sange 

©trajje 68 ♦ CS itttttttitt  Pont., SBatlftra^e 2 
sD e tt t t t t i t t ,  ^rauenftr. 9 ♦ <&oUttOtt> i. Pom., 
SSollroeberftrafje 7 ♦ Sange
«Strafe 15 ♦ 93ergftr. 1 ♦
$aifer£to& 6 ♦ i. pOttt, Jpinbenburgftr. 57
ftcnttciiUt, ^reufeifc^e ©tr. 2 ♦ f f t l i f t ,  S3auftr.7 
t fo fa i t t*  35runnenjir. 17 ♦ (Pottl.),$af)ner
(Strafe 50 » Sange (Strafte 32
{ S t & t o e U t e i t t ;  ^ o l j i n e r  (Strome 9?r. 2 2  ♦ 

Ö i a e ö O t b  i.pom ., Spol^marfiftr. 3 ♦
©ieftereiftr. 23, Söreite ©tr. 58 unb Sutfenftr. 19 

Sttittelftr. 5 ♦ Styollo*
nienmartt 7 ♦ < $ tö i t te t t !Ü ttb C , gärberftrafte 5

SSiltjelmftraBe 4.
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1 STETTINER OELWERKE A.-Q. ZÜLLCHOW i. POM. 1

BOHNENSCHROT
MARKE IMPERIAL

Das Universalfutter
f ü r  alle  l a n d w ir t s c h a f t l i c h e n  N u t j t i e r e .  U n e n t b e h r l i c h  f ü r  i n t e n s i v e  M i l c h w i r t s c h a f t  
u n d  m o d e r n e  V i e h z u c h t .  Z u  M a s t z w e c k e n  f ü r  R i n d v i e h ,  Schafe  u. S ch w e in e ,  ganz  b e s o n d e r s  
a b e r  z u r  V e r b e s s e r u n g  u n d  V e r b i l l ig u n g  d e r  E r n ä h r u n g  d e r  P f e r d e .  V o n  n a m h a f t e n  Land= 
w i r t e n  u .  A u t o r i t ä t e n  l a n d w ir t s c h a f t l i c h e r  H o c h s c h u le n  a n e r k a n n t  u- a u f s  b e s t e  e m p f o h l e n .

Verlangen Sie beim Kauf von Soya-Sdiroi ausdriidüidi „Marke imperial“
|  der Stettiner oelwerke A.-G. s

d a m i t  S i e  w is s e n ,  w a s  S i e  b e k o m m e n .  V e r k a u f  d u rch  alle G r o ß h ä n d l e r

|  Siefliner Oelwerke A.-G. Zülldiow bei Steffin. |
|  Vertreter in Helsingfors: Firma Sören Berner & Co. |
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil
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Rud. Christ. Gribel
STETTIN

Regelmäßige Frachtdampfer-Linien
zwischen

Stettin — D a n z ig - .................................7 tägig
Stettin -  Elbing .................................7
Stettin—Königsberg . ................ 3
Stettin—L ib a u ..................................... 7
Stettin- R i g a .....................................7
Stettin—Reval —Helsingfors . . . .  7
Stettin—A b o ......................................... 7
Stettin—Kotka—W iborg.................... 7
Stettin—Raumo - Mäntyluoto—Wasa 14

»>

»
>»

»

Stettin—Norrköping — Stockholm . . 15 tägig
Stettin-K iel .....................................14
Stettin—Flensburg.................................14
Stettin H am b urg.................................7
Stettin — Bremen .................................7
Stettin—Rotterdam . . . . . . . .  7
Stettin—A n tw e r p e n .............................7
Stettin—Rheinhäfen bis Köln . . 1 4

n
ff

ff

ff

ff

ff

Stettin—anderen Ost- u. Nordseehäf. nach Bedarf

Regelmäßige Passagierdampfer-Verbindungen 
Stettin—Reval—Helsingfors

Im Som m er: Doppelschrauben-Schnelldampfer „Rügen“
A b f a h r t e n :  

von Stettin jeden Sonnabend, nachm ittags 4 Uhr 
von Helsingfors Jeden Mittwoch nachmittags 2 Uhr, von Reval . . . jeden Mittwoch nachmitag 6 Uhr

Im Winten: Eisbrecher-Passagierdampfer „Nord land“
Abfahrt von Stettin jeden zw eiten  Sonnabend nachmittag 3‘/2 Uhr 

Abfahrt von Helsingfors jeden zw eiten  Sonnabend vorm . 10 Uhr

STETTIN-RIGA
Im Som m er: Schnelldampfer „Nordland“ und „Regina“

Abfahrt von Stettin jeden Sonnabend 3'4 Uhr nachm., Abfahrt von Riga jeden Sonnabend 4 Uhr nachm.

Im Winters Schnelldampfer „Regina“ und „Ostsee“
Abfahrt: von Stettin und Riga jeden Sonnabend 314 Uhr nachmittags.

STETTIN-STOCKHOLM
Im Som m er: Dampfer „Victoria*4

Abfahrt von Stettin am 5. und 20. jeden Monats, nachmittags 6 Uhr 
Abfahrt von Stockholm am 13. und 28. jeden Monats nachm. 5 Uhr.

Falls dies Sonn- oder Festtage sind, erfolgt die Abfahrt am Abend des vorhergehenden Tages. 
Auskünfte in allen Fracht- und Passage-A ngelegenheiten durch die Reederei

RUD. CHRIST. GRIBEL, STETTIN
G r o s s e  L a s t a d i e  56,11 : T e l e g r a m m - A d r e s s e :  G r i b e l ,  S t e t t i n .
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Feldspat - Mehle

für alle Zwecke erprobt, bei den ersten Werken in dauernder Verwendung, Skand. 
F eld sp at in Stücken, in jeder Farbe und Sortierung, Skand. K ristall-Q uarz, 
roh und gebrannt, in Stücken und feingemahlen, China-Clay, Dolomit, Kalkspat,

Kugelflintsteine, Flußspatmehl, Glasmehl, Rutil

Franz Mandt
M I N E R A L - M A H L W E R K E

STETTIN

E i g e n e  G r u b e n b e t r i e b e  i n S k a n d i n a v i e n .
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H ansa-Haus, Geschäftshaus der Firma Chors & A m m e Nachfolger in Stettin.

Cohrs & Amm6 Nachfolger I
Stettin

Telgr.-Adr.: Cohrsam / Fernruf: Ortsgespräche Sammel-Nr. 35291 (4 Anschlüsse), Ferngespräche 24740/41

Spedition ♦ Lagerung - Versicherung
Grosse Lagerräume mit direktem Bahnanschluss an seetiefen Kais 

5 S p e z i a l i t ä t :  s

| Spedition, Verfrachtung und Lagerung von Zucker, §
| Getreide, Futter und Düngemitteln / Durchführung von |
| Massentransporten in Erzen, Holz, Kohlen, Eisen =

Erstellung von Durchfrachten nach und von allen Richtungen 
I  Charterung von Seeschiffen / Bemusterungen / Verwiegungen / Kontrollen =

..................................................................................
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D&s Beste seiner A r t :

Ksiqinica Pomorska

im
0 0 0 0 3 1 6 8 0 8 0 6

r i g i n & L  =  J C L y s i u m  =  l ^ o p p e U Pils

52525252S2525252525232525252S25252525252®$252525252523252325252S2525252$2S25252

Paul Körner
STETTIN 52

52

50t:<s

52
52

Herings- 
| Import und Export
I Eigene Kühlhaus-Anlagen

52
5252
52

5252
g T e l e g r a m m - A d r e s s e :  „ P e k a “ |  
I  F e r n s p r e c h e r :  S a m m e l n u m m e r  35161 |

52
25252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252

Det Forenede 
Dampskibf-Selfkab
Aktieselskab Kopenhagen

Steffin-Kopenhagen'regelmäßiger
Passag ie r

verkehr

Nähere
Auskunft

durch

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

Sielfin - Kopenhagen - 
Gofhenbnrg
S /S  „Od in“ S /S  „Tjaldur“
jed. Donnerstag u. Sonnabend 
18 Uhr

Sfeftbi' Kopenhagen' 
Westnorwegen
S /S  „ B e r g e n h u s “ S /S  
„Trondhjem“ alle 10 Tage

Gustav Metzler / Stettin
Königsstr. 4/5

m a ssen g u t - <£ranspcrte
25 Seedampfer m it ca. 75000 Ladenormen — 10 Schlepper 

17 Leichterfahrzeuge — 5 Personendam pfer

£m it CH. ‘Stetztaff | Schiffsmakler
Stettin und Swvinemiinde Bunkerkohlen

schlepp- und
Königstor 8 - Fernspr. Sammelnummer 25371 - Tel.-Adr.: Carmen-Stettin Personenschiffahrt



liefert

feuerfeste W ateriaiien
für Kupolöfen / Hochöfen / Glühöfen 

jeder Art / Schmiede- und Härteöfen / Kessel
einmauerungen / Kesselfeuerungen jeder Art / 
Kohlenstaub- und Oelfeuerungen / Generatoren / 
Kalköfen / Zement-Drehrohröfen / Wannen- und 
Hafenglasöfen / Ausmauerungen von Säurebehältern 

Herde und Backöfen / Ausmauerungen von 
Schornsteinen u. Rauchkanälen u.a.m.

Bitten Spezial-Offerten einzuholen

Technische Beratungen und Ingenieurbesuch kostenlos!

Stettiner Chamotte-Fabrik
Akt.-Ges., vorm. Di d i er

Werk Stettin

1. Januar 1929 O S T S E E - H A N D E L
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M t e i t i n
91&tienhapitalien 10 000 000 31JC 

Urfprung 1857 ✓ 70jäE)rige trobitionelle (Erfahrungen.

Grundkapital, Sicherheitsfonds und offene Reserven:

40 Millionen Reichsmark
Prämieneinnahme 1927: 24 M illionen RM.

Gesamtbestand Ende 1927 mehr als 307 M illionen RM. 
Versicherungssumme

Sie sparen Zeit, Geld, Umstände, wenn Sie Ihre 
Versicherungen vereinigen bei den

GERMANIA'GESELLSCHAFTEN STETTIN
Diese schließen ab: 

Lebens-Versicherungen mit ärztlicher und ohne ärztl. 
Untersuchung, Invaliditäts-, Aussteuer-, Leibrenten- 
und Alters-Renten-Versicherungen. — Einzel-Unfall- 
und Kollektiv-Unfall-, lebenslängliche Passagier-Unfall- 
Versicherungen. — Haftpflicht — Radio-IIaftpflicht- 
Versicherungen. — Auto-, Auto-Einheits-Versiche- 
rungen. — L uftfahrzeug-Versicherungen. — Feuer-, 
Einbruch - Diebstahl - Versicherungen. — W asser- 
leitungsschäden-Versicherungen — Rürom aschinen- 
Versicherungen. — Transport-Versicherungen aller 

Art. — Reisegepäck-Versicherungen.
A u sk u n ft e r te i le n  d ie  G e n e r a ld ir e k t io n  S te tt in , P a r a d e p la tz  16 

u n d  s ä m tlic h e  V e r tr e te r .

Weinm

Warme und kalte 
Speisen

b e s t e r  Q u a l i t ä t

Stimmungs Kapelle 
„Schim-Schu-Vö“

W .

CMen

‘Bier*
f t b t l g .
Warme und kalte 

Speisen
b e s t e r  Q u a l i t ä t

Stimmungs-Kapelle 
„Schim-Schu-Vö“

m
CMen

NÄHMASCHINEN - UND FAHRRÄDER-FABRIK

JTETTIN -  GRÜNHOF

STETTIN, Paradeplatz Nr. 30 :: Telephon Nr. 20279 und 26664 

......Sonnabends Tanz bis 4 Uhr. ........... ....  =...■.=

N e u !N e u ! WEINSTUBEN



8 ftfee-$andel
irtschaftszeitung für die Gstseeländer, das Stettiner Wirtschaftsgebiet 
\  und sein J{intertand

% * AMTLICHES ORGAN DER INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER ZU STETTIN
Mitteilungen der Reichsnachrichtenstelle für Außenhandel in Stettin 
Mitteilungen des Deutsch-Finnländischen Vereins e. V. zu Stettin 
Nachrichten des Verbandes des Stettiner Einzelhandels e. V.

H erausgeber D r . II. S c h r ä d e r ,  Synd ikus d e r In d u s tr ie -  u n d  H an d elsk am m er zu S te ttin
H au p tsch riftle ite r u n d  v e ran tw o rtlich  fü r  die B erich te  ü b e r  das A usland  W . v. B u l m e r i n c q ,  v e ran tw o rtlich  fü r  d ie  B erich te  ü b e r  das In lan d

Dr. E. S c h o e n e ,  d en  A nzeigenteil H. J a e g e r ,  alle  in  S te ttin .
---------------------------------------------  B ezugspreis v ie rte ljäh rlich  2,50, A usland  3,— B eiclism ark. — A nzeigenpreis lt. Tarif. ----------------------------------------------
V erlag : B a ltischer Verlag G. m. b. H., S te ttin . D ruck : F isc h e r & Schm idt, S te ttin . S ch riftle itu n g  u n d  In se ra te n -A n n ah m e : S te ttin , Börse, E ingang  
S chuhstraße , F e rn sp re c h e r Sainm el-N r. 35341. Die Z eitsch rift e rsch e in t am  1. u n d  15. jed en  M onats. Z ahlungen  a u f das P o stscheckkon to  des B altischen

V erlages G .m .b .H ., S te ttin  Nr. 10464. B an k v erb in d u n g : W m . Sclilutow , S te ttin .
G eschäftsstelle in  H elsing fo rs: A kadem iska B okhandeln , A lexandersgatan  7. K onto in  H elsing to rs: K ansallis Osake P ankk i, A lexandersgatan  40/42.

ttr. 1 Stettin, 1. Januar 1929 9. Jahrg.
' tr * *■

Die Reidisbahn im Rahmen der denisdien Wirisdiali.
Jfa tii dem Vortrag, gehalten vom Präsidenten der T^eichsbahndirektion Stettin, Xohse, am 16. J/o vem ber 1928 ;

im großen ßörsensaal zu Stettin.
•' •- f  

Also ist cs beg ründet, zu beanspruchen , Jclaß jfad'es.'D ie B efried igung  der L ebensbedürfn isse  durch  
die W irtschaft geschieht durch  E rzeu g u n g  von m a 
teriellen  G ütern  und durch  deren H e ra n b r in g u n g  
an  die V erb raucher. Z u r E rzeu g u n g  sowohl wie 
zur H e ra n b r in g u n g  gehört in g ro ß e m  U m fan g e  der 
Besitz- und O rtswechsel aller G üter vom R ohsto ff  
bis zum F ert ig fab r ik a t .  D er  Besitzwechsel wird 
du rchgefüh r t vom H andel,  der O rtsw echsel durch  
das V erkehrsw esen. Also sind H an d el und V e r 
k ehr u n tren n b a re  Teile  der W irtschaft selbst. Sie 
sind auch  an  U m fan g  der G ütere rzeugung  durchaus 
nicht un terlegen . D enn w enn m an  einm al u n te r 
sucht, wie sich die A nzahl der im H andelsgew erbe  
T ä tig en  und  der vom V erkehr beschäftig ten  E r 
w erbstä tigen  zu der in der P roduk tion  T ä tig en  v e r
hält, so wird m an  finden, d aß  alle drei, E rzeugung , 
H an d el und  V e rk eh r  du rchaus gleich s ta rke  und 
e inander ebenbürtige  G lieder der W irtschaft sind.

von ihnen  die ihm  zukom m ende A bgeltung. \ i  
fäh rt .  Z um  V erkehr, der die W aren h e rs te l l jy t jB g J^ ^  
den  H an d e l bedient, kom m t noch  die B efötdiV v* 1
von M enschen  und N ach rich ten  als N e b e n u js fu n g  
hnzu. D iese r  V e rk eh r  ist zum Teil selbständig , 
zum g rö ß e re n  Teil ab e r  bed ing t du rch  die b e i d e n ^ ^ ^ ^ ^  
än d e rn  W irtschaftsfak to ren , G ü tere rzeugung  
H andel.  B edien t w ird d ieser V erkeh r von e iner **
g ro ß e n  Zahl von V erkeh rsm itte ln  z. B. Schiffahrt, 
E isen b ah n , P ost und  T e leg rap h , F ernsprechw esen , 
tierischen  K räfte , K raftfah rw esen  und  L uftfahrt.

D ie B edeu tung  der D e u t s c h e n  R e i c h s b a h n  
in der deu tschen  W irtschaft ist nun  n eb en  dem  d a r 
ge leg ten  Z u sam m en h an g e  d ad u rch  gekennzeichnet, 
d aß  dieses g ro ß e  U n te rn eh m en  mit seinen 700 000 
B edienste ten  der g rö ß te  A rb e itg eb e r  ist — es g ib t 
auch sonst in der W elt kein  g rö ß e res  W irtschafts-

T

r/4 Allianz und 
uttnarter Verein

A k t iv a ........................
B a y e r is c h e  V ers ich e ru n g sb an k  
A ktiengesellschaft, M ünchen ::
B a d isc h e  P ferde  versieh .-A nstalt 
A kt.-G esellschaft K arlsruhe i. B.
G lo b u s V ersic lie rungs - A ktien- 
G esellscbaft in  H am b u rg  ::

Ve rs icherung-s-A ktien -G e seil schaft 
.............................über 201000000 RM.

H erm es  K red itversichergs .-B ank  
A ktien-G esellscliaft in  B erlin  ::
K raft Vers.-A.-G. des A u to m o b il
c lu b s von D eu tsch lan d  in  B erlin
U n io n  Allgem . D eu tsche  Hagel- 
V ersich .-G esellschaft in  W eim ar

Allianz und Stuttgarter Lebensversicherung-sbank Aktiengesellschaft 
Gesamtversicherungssumme über 1,8 Milliarden RH.
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KD ANBAHNEN

STAHLSKELETTBAUTEN STAHL-BAU
•A M * "« » *

„Stahlskelett für einen Fabr.Koau der A. E 6 .,  Berlin“ .

FESTE BROCKEN 
BEWEQICHE BROCKEN St e t t in



gebilde, w eder an  A rbe itsk rä f ten  noch  an  U m 
fang  — . W en n  m an  d ieser Z ahl die F am ilien an g e 
hörigen  h inzurechnet und  auch die Pensionäre  h in 
zunim mt, so ist jed e r  20. R eichsdeu tsche  ein u n 
m itte lbares  Glied einer R eichseisenbahnerfam ilie . 
N im m t m an  fe rne r  die m itte lbar  von de r R e ic h s 
bahn  B eschäftig ten  hinzu, also alle die, die m it 
der H ers te llung  der S achbedürfn isse  de r  R e ic h s 
bahn  sich befassen, so ha t jede r 15. R e ichsdeu tsche  
die R e ich sb ah n  zum B ro therrn .

Jch  hab e  in d iesem  Z u sam m en h an g e  absichtlich  
von de r  R e ich sb ah n  und  n icht von der R e ichsbahn- 
Gesellschaft gesprochen . D ie  R eichsbahngese llschaft 
ist ein W irtschaftsgeb ilde  ganz e igener A rt. Sie ha t 
näm lich  kein  Sachverm ögen . D as  ganze bew egliche 
und unbew egliche V erm ögen , das sie bew irtschaftet, 
g ehö rt ih r nicht. G rundeigen tum , B ahnstrecken , 
B ahnhöfe, H äuser,  F ah rzeu g e  in dem  geschätz ten  
G esam tw erte  von 26 M illionen G o ldm ark  sind u r 
eigenstes E ig e n tu m  des deu tschen  V o lkes; die 
R eichsbahngese llschaft hat im  w esentlichen n u r  ein 
unsich tbares  E ig en tu m , näm lich  das B etr iebsrech t 
an  den A n lagew erten  u n d  die Pflich t de r  gu ten  
In s tan d h a ltu n g  und  W eiteren tw ick lung  bis zu dem 
Z eitpunkt, wo die ih r au ferleg ten  R epara tionslas ten  
a b g e tra g e n  sind, was nach  dem  vom  deutschen  
V olke geb illig ten  D aw esp lan  bis 1964 erled ig t sein 
soll. Z u  diesem  Z eitpunk te  ha t sich die Gesellschaft 
aufzulösen und  die B e tr iebsfüh rung  w ieder in die 
H a n d  des R eiches zu legen.

W en n  m an  beachte t, d a ß  g a r  keine G esell
schafter da  sind, weil die S tam m ak tien  E ig en tu m  
des R eiches sind, d aß  fe rner alles was bei der 
R e ich sb ah n  verd ien t wird, lediglich de r  A llgem ein 
heit zugute  kom m t, d aß  w eiterhin  du rch  Gesetz 
und R ech tsp rech u n g  der öffentliche rechtliche C h a 
rak te r  de r  G esellschaft gesichert und  die E ig e n 
schaft des R e ich sb ah n b eam ten  als öffentlicher B e 
am te r  gew ährle is te t ist, so ist es klar, d a ß  m an  die 
R eichsbahngese llschaft nicht als eine A k tiengese ll
schaft, n icht als E rw erbsgese llschaft,  ja  ü b e rh au p t 
n icht als eine Gesellschaft im  üblichen Sinne an- 
sehen  darf. E s  liegt h ie r eine ganz besondere , fü r  
einen bestim m ten  Fall du rchgeb ilde te  F o rm  der 
O rgan isa tion  vor, die nu r äußerlich  zwecks L o s 
lösung von de r  inneren  und ä u ß e ren  Politik  die 
privatw irtschaftliche  S tru k tu r  nachahm t. Im  in 
ners ten  W esen  fühlt sich auch  heu te  noch  jeder 
R e ichsbahnbed iens te te  als D iener des öffentlichen 
W ohles.

F ü r  das deu tsche Volk als der G esam theit 
a ller S teuerzah ler ha t sich durch  die B ildung  der 
R eiohsbahngese llschaft auch  nichts geändert .  W enn 
m an  einmal, um  den  Z u sam m en h an g  recht k lar 
herauszuschälen , die 120 000 km  Gleise d e r  D e u t 
schen R eichsbahn , mit denen m an 3 mal den 
Erdäiquator um spannen  kann, sam t den ganzen 
sonstigen  A nlagen, dem  G rundeigen tum , B a h n 
körper, den Brücken, B ahnhöfen , G ebäuden , W e rk 
stätten , S icherungse in r ich tungen  usw., die in sg e 
sam t E ig en tu m  des deu tschen  V olkes sind, g le ich 
m ä ß ig  auf das Volk verteilt, so entfallen  auf jeden  
E in w o h n er  des deu tschen  R eiches 2 m  Gleise mit 
reichlich bem essenem  G rundeigen tum  dazu und  mit 
je einem  gew issen Bruchteil der üb rigen  A nlagen. 
D iese  auf jeden  D eu tschen  entfallende, w enn auch 
kleine B etr iebsan lage  stellt einen W ert von 430 RM .

dar. E in  F am ilienva te r  m it F ra u  und  3 K indern , der 
vielleicht auch  noch  seine S chw iegerm utte r  m i te r 
näh rt ,  w ürde  also in seinem  12 m langen  G leis
rah m en  mit G runde igen tum  und  Z u b eh ö r  ein K a 
pital von 2600 R M . besitzen, dessen  n u tzb r ingende  
V erw ertung  seine w irtschaftliche und  ihm  selbst 
nützliche Pflicht ist. E r  selbst k an n  es n icht a u s 
werten, weil dies nu r im  G ro ß en  m öglich  ist. F rü h e r  
ha t er die L änd erreg ie ru n g en , spä te r  das R e ich  und 
jetzt die R eichsbahngese llschaft m it de r  b e tr ie b 
lichen A usnu tzung  be trau t.  D a  alle drei keinen  
E igengew inn  daraus  ziehen, weil die U eberschüsse  
nach  A bzug  de r U n k o s ten  der A llgem einheit zu 
fließen, k a n n  es ihm  vollständig  g le ichgültig  sein, 
w em  er die B e tr iebsfüh rung  anvertrau t,  w enn diese 
nu r uneigennü tz ig  ist und  in treuen  H än d en  liegt. 
Beides nehm en  w ir als R e ichsbahngese llschaft voll 
fü r  uns in A nspruch . W ir  e rw arten  a llerd ings, d aß  
das deu tsche V olk die E in sich t au fbring t, uns dabei 
zu helfen. D en n  je besser  die B e tr iebsabsch lüsse  
sind, um  so w en iger b rau ch t das deu tsche V olk  an  
S teuern  au fzubringen  o d e r  um  so eher können  die 
T arife  w ieder gesenk t w erden. D iesen  Z ustand  
h a tten  w ir ja vor dem  K riege, wo ein g ro ß e r  A n 
teil der Jah resüberschüsse  der p reuß ischen  E is e n 
bah n en  in die S taa tskasse  floß  un d  bew irkte, d aß  
en tsp rechend  w eniger S teuerau fkom m en  n ö tig  war.

H ie r  will ich bezüglich des besag ten  F am ilien 
vaters  m it 2600 R M . K apita lbe te iligung  an  der 
R e ich sb ah n  n u r  noch  erw ähnen, d a ß  ihm  im  Jah re
1927 die G esellschaft du rch  ih re  B e tr iebsfüh rung  
eine E in n ah m e  von 504 R M ., also 20o/o des A n 
lagekapita ls , verschafft h a t ;  von d ieser m u ß te  er 
344 R M . fü r B etrieb  und  U n te rh a l tu n g  und  72 RM . 
für E rn e u e ru n g  der A nlagen  ausgeben , und  es 
blieb ihm  dann  ein B e tr ieb sü b ersch u ß  von 88 RM ., 
den er ab e r  le ider n icht selbst e instecken  konnte , 
sondern  de r  Schu ldend ienst und  die no tw endigen  
R ückste llungen  e rfo rderten  den  hohen  B e trag  von 
87i/2 RM ., so d a ß  n u r  noch 50 Pfg. verblieben, die 
als U e b e r tra g  aufs neue B e tr ieb s jah r  zu schreiben  
w aren.

W as  die seh r verw ickelte  a l l g e m e i n e  O r 
g a n i s a t i o n  d e r  D e u t s c h e n  R e i c h s b a h n 
g e s e l l s c h a f t  betrifft, so ist das  v e ra n t 
w ortliche O rg an  de r V orstand , bes tehend  aus 
e inem  G enera ld irek to r , seinem  S te llvertre ter und  
7 D irek to ren , von denen  einer Chef de r  G ru p 
penverw altung  B ayern  ist. D iesem  D irek to rium , 
die alle D eu tsche  sein m üssen, s teh t d e r  g ro ß e  
K ö rp e r  der H au p tv e rw a ltu n g  und  d iesem  a n 
geg liedert das R e ichsbahnzen tra lam t zur u n m it
te lb a ren  H ilfe le istung  zur V erfügung . O rg a n isa to 
risch ist die R e ichsbahn  von de r ü b rig en  R e ich sv e r
w altung  losgelöst; jedoch  steh t sie u n te r  deren  K o n 
trolle du rch  den R e ichsverkeh rsm in is te r ;  die B e 
fugnisse  de r  R e ich sreg ie ru n g  sind jedoch  du rch  
das R eichsbahngese tz  u n d  die G esellschaftssa tzung  
scharf um rissen  und  im V erg le ich  m it den  O rganen  
and e re r  R eichsressorts  s ta rk  e ingesch ränk t.  M e i
nungsversch iedenheiten  de r  R eichsreg ieru rig  und 
der H au p tverw altung  w erden  du rch  ein R e ic h sb a h n 
gerich t en tschieden, das beim  R eichsgerich t g e 
bildet wird.

D e r  V ors tand  a rbe ite t fe rn e r  u n te r  A ufsicht 
eines V erw altungsra ts  von 18 M itg liedern . 9 von 
ihnen ernennt die R e ich sreg ie ru n g  und 9 der von
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D ie B e tr ie b so rg * n in a tio n  d e r  D e u tsc h e n  R e ic h sb a h n

Außerdem sind vorhanden 1276'Afesser-werke U8EJektnzitatswerke u 34Gasanstalten.

der R epara tionskom m ission  ernann te  T re u h ä n d e r  als 
V ertre te r  der G läub iger de r  R ep a ra tio n ssch u ld v e r
sch re ib u n g en ; ers tere  9, sam t dem  V orsitzenden, 
m üssen  D eu tsche  se in ; un te r  letzteren 9 können  5 
D eu tsche  se in ; sie sind es auch ta tsächlich . D ie B e 
fugnisse des V erw altungsra ts  sind etwa die gleichen 
wie die des A ufsich tsrats  e iner P rivatgesellschaft.

D an eb en  h aben  die 4 ausländischen  M itg lieder 
des V erw altungsra ts  einen E isen b ah n k o m m issa r  zu 
bestellen, der die In teressen  der R e p a ra tio n sg lä u 
biger vertritt,  ab e r  n u r  B eobach te r  sein darf, so 
lange die R epara tionszah lungen  nicht gefäh rde t 
sind. Sollte letzteres ab e r  ein treten , dann  hat er 
w eitgehende  Befugnisse, die bis zur S e lb s tü b e r
nahm e oder V erpach tung  de r R e ichsbahn  führen  
können. U e b e r  ihm steht im  Streitfälle lediglich 
noch ein Schiedsrichter, de r  vom  jeweiligen P rä s i 
den ten  des S tänd igen  In terna tiona len  G erichtshofs 
in H a a g  bestellt w ird und  auf V erlangen  n eu tra le  
S taa tsangehö rigke it  haben  soll.

Z usam m en  hat die R e ichsbahn  950 Millionen 
jährlich  als R e p a r a t i o n s b e i t r a g  zu zahlen. 
D as  e rg ib t bei einem  G esam tum satz  des Jah res  1927 
von 5330 M illionen rd. 18%. U m  diese 18% und, weil 
d ann  die W irtschaft e rs ta rk en  würde, um  noch  
m ehr, also m indestens um  x/ 5 könn ten  alle F rach ten  
und F ah rp re ise  gesenk t w erden, w enn diese enorm e 
V orbe las tung  nicht vo rhanden  w ä r e ; oder wenn 
m an  die T arife  nicht ändern  wollte, könn ten  die 
a llgem einen  S teuern  um  den en tsp rechenden  B e
trag  gesenk t w erden.

D ie B e tr iebsrechnung  der R e ich sb ah n g ese ll
schaft schloß in E in n ah m e  und A usgabe  E n d e  1927 
m it 5040 M illionen ab. D e r  U n te rsch ied  von 290 
M illionen sind die V erkehrss teuern , die in der B e 
tr iebsrechnung  nicht erscheinen, weil sie v o r  der 
B uchung  bereits  abg efü h rt  w erden. D ie E in n ah m e  
setzte sich zusam m en zu 27,38% , also zu etwas 
m eh r als V4j aus dem  Personen- und  G epäckver 
kehr, zu 62,02o/0, also zu fast 2/ 3, aus dem  Giiter-

Fin& nzieU e G ru n d la g e  
d e r  D eu tsch en  R eich » b ah n -G e* ell» < h * ft

2MiaRM
Vorzugsaktien

'•lamm- and Vorzugsaktien =  I5 Mia RM 
bilden das Grundkapital der DRG

Die Stammaktien 
sind auf den N a 
men des Reichs 
ausgestellt wor
den. Sie sind nach 
Ablauf des Be- 
triebsreclits ( 1 1  
1964) das eigent
liche und einzige 
Kapital der DRG 
da die Vorzugs
aktien bis dahin 
getilgt oder tu - 
riickgekauft sein 

müssen

Die Vorzugsaktien sind aul 
den Inhaber ausgestellt und 
frei übertragbar. oOOMioRM 
vind dem Reiche ohne G egen
wert ausgehändigt worden 
(§ 5r 2 der Gesellschafts- 
Gattung) Die restlichen 
1,5 M ia RM. deren Erlös der 
DRG zufließt. sind zur Ver
besserung und Vermehrung 
der Reichseisenbahnanlagen 
bestimmt. Bisher sind 881 Mio 
(einschl der obeneru ahnten 
500 Mio RM) RM begeben 

worden

Die R eparations- 
9chuldverschrei- 

bungen sind im 
normalen R epara
tionsjahr, d. n. »b 
3. R eparationsjahr 
(1 9 1926), mit 
5 vH xu veirinsen 
u jd  vom 4. R epa

rationsjahr ab 
ausserdem  mit 

I \ H ru tilgen

verkeh r  und  zu 8 ,60o/o, also zu etw a 1/ 1V aus s o n 
stigen E in n ah m en , d. h. zumeist P ach t-  und  Miet- 
e innahm en.

D ie B e tr iebsausgaben  — 4160 Mill. R M . — im 
Jah re  1927 entfallen zu 61 o/0 auf persönliche (G e 
hälter, L öhne und  Soziallasten) u n d  zu 39o/o auf 
sächliche (näm lich  Betrieb, U n te rh a l tu n g  und  E r 
neuerungen).

V on dem  im Ja h re  1927 verb liebenen  U e b e r 
schuß  von 880 M illionen w urden  bestr it ten  592 
M illionen R epara tionszah lungen , 101 Million g ese tz 
liche A usgleichsrücklage, 62 M illionen D iv idende  
fü r  ausgegebene  V orzugsaktien , 120 M illionen 
R ückste llungen  fü r  B e tr iebsrech tsabsch re ibungen , 
für V erlus tgefah ren  und  für die M o n a tssch w an k u n 
gen  de r  A usgaben  in ih rem  V erhältn is  zu denen, 
de r  E in n ah m en  und  5 M illionen V o r trag  auf neue 
R echnung . M an erkennt, wie ganz unzulänglich  
ein solch g e r in g e r  V o rtrag  in H ö h e  von n u r  0,12o/0 
de r  B e tr ieb sau sg ab en  nam entlich  in B ezug auf die L i 
quid itä t ist, und der A bsch luß  w äre  ka ta s tro p h a l 
gewesen, w enn n icht aus den Jah ren  1925 und  1926 
noch ein V o rtrag  von zusam m en 168 M illionen 
ve rfügbar gew esen  wäre, so d a ß  de r G esam tv o r
tr a g  auf 1928 sich auf 173 M illionen stellte. A ber 
auch  d ieser B e trag  stellt nu r 3,4o/0der  G esam te in 
nah m en  dar.

E r  w ar besonders  d ah e r  zu n iedrig , weil nun 
zu B eginn  des Jah res  1928 die stets erheb lich  un te r  
dem  D urchschn itt  sich bew egenden  E in n ah m en  der 
W in te rm ona te  den n ich t im  gleichen V erhältn is  
s tehenden  A u sg ab en  d ieser M onate  g e g e n ü b e r 
standen , vor allem ab e r  weil die festen A usgaben
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1928— 1929 
a n d  fo lg en d e  

a ls
„ N o n n a l ja h r “

Zusam m ensetzung de r deutschen Jahreszah lungen  
a u f  G ra n d  des Saehverständ igenp lanes ')

( In  M illionen G o ld m ark )

1926— 1927

R eichs-
192 t -192 ', b au  »halt

2 SO

B elo rd e ru n g s-
« teuer

ü e u lfc h e
250

\u h lan d »  
a u le ih e  192) 

800

\  e rz in su n g  d e r 
d e u tsc h e n  In- 
d u s tr ie o b lig a t

125

i '  • 

| \  e r n n s u n g

1 d r r

'  e r tin iu n «  
der d eu tsch e n  

1 i»eobahn

L ise n b a h n
O bligationen

O bligationen 595
200

Z u ta tx -
le i t tu n g

de»
R rich*-

b a a a h a lt»
300

R eicb » b a a« b alt
110

Bef& rdening*-
tte u e r

290

V e rzinsung  
d e r  d e u tsc h e n  

In d u s tr ie -  
oblig  a tio n eo

250

\  r r u n s u n g  
d e r 

d e u tsc h e n  
F .iaenbahn- 
O b lig a t io n e n  

SSO

R eich  *- 
h a u s h a lt

500

B efö rd eru n g  fr- 
a te a e r

290

V erzinsung  
a n d  T ilg u n g  

d r r  d r a  t »chen 
lo d u s tn e -  

O b ligationen
300

\  e rz insung  
u n d  ' T ilgung 

d e r 
d e u tsc h e n  

E is e n b a h n - 
o b lig a tio n en  

660

R ci Gha
li a nah a lt

12S0

B efö rd eru n g  »- 
» teuer

290

V e n in a a n g  
a n d  T ilg u n g  

d e r  d eu ta ch en  
In d u s tr ie -

O bligationen
300

V e rzinsung  
u n d  T ilgung 

d e r  
d eu tsch e n  

L iae n b ah n - 
o b lig a tio n e n  

660

1>20 1 750 2 500»)

I)  D j * V n n u i t j tr n ja b r ' L u f t  \o m  1 > e p le m b e r b u  J l  \u g u s t
: )  D r ,  P I «  ~ - . i t * d ie  d n . l e  \ o o U.c.< a u f  1200 M ill io n «  G o ld m a rk  ( r . .  E .  - h  je d o d . i . r i  e v e n .u e lle  

/u * a t  rle i» tu n g en  \  o r. d i r  ' o n  dem  D r u l t r h t a  H e a e b a ll  im  » u n d  5 t n n u i .ä l e n j a b j  g e ta b lt  » e r d e n  u nd  
-,ch  . » . „ - a m .  a u f  SuO M ill.o n m  G o ld m ark  b e l a u f «  « .U .e o . D u rch  ein  A b k o m m en  .« e c k e n  R ep k o  n od  
L e u ,T h e ,  B e ^ ie ru n , M .m 8 * e p ,e m b e r  1 « »  „ n d  d ,e  meiden e . » . * «  Z u M iU le i.tu n je n  d n re b  e i a ,  e u m « e  
r n d e u l t i f e  / a h l u n f  > on 300 M illionen  G o ld m ark  e r . e t i t  » o rd e o . d ie im  i  A n n u i.a le n ja b »  f a l l *  lat. 

i ) V on 14=9 — 30 a b  e .n e .  E .b 6 b o n g u n lc n .  orfen . d .e  >on dem  B r» e ™ n (r» n d e a . « .e  im  P la n  b e « J in e b e n . 
« b h an p ig  i>t

kein A n laß  vorlag  anzunehm en, d aß  sich auch  die 
E in n ah m en  erhöhen  w ürden.

Z unächst m u ß te n  näm lich  fü r  die R epara tions-  
last der n u n m eh r  auf das N o rm aljah r  e rhöh te  A u s
g a b e b e tra g  von 660 Millionen, also 68 M illionen 
m ehr vo rgesehen  w erden. D u rch  B eso ldungs- und 
L oh n erh ö h u n g en  w aren  für 1928 ferner 310 M illio
nen  "M ehrausgaben einzusetzen, und schließlich  
w aren  fü r  sonstige L asten  bei schärfs te r K alkula tion  
noch 90 Milliorten zuzusetzen. D ies e rgab  zusam 
m en  eine E rh ö h u n g  d e r  A usgaben  fü r 1928 gegen  
1927 u m  470 Millionen, also um  nahezu  >10o/o. 
V on B eginn  des G eschäfts jahres  1927 ab  gerechne t 
b e träg t die feste  M ehrlast sogar 651 Millionen.

W e r  wollte es d a h e r  der R eichsbahngese llschaft 
verdenken , wenn sie auch  bei höchstm öglicher E in 
sch rän k u n g  und  F o rtse tzung  der seit m eh re ren  
Jah ren  im  G ang  befindlichen R ationalis ie rung  
auf allen G ebieten  und angesich ts  des trotz 
h ö h e re r  G esam tle is tung  bereits  auf den  F r i e 
denss tand  zurückgeführten  Persona lkörpers ,  w enn 
sie, sage ich, n u n m eh r  keinen  an deren  A usw eg 
w ußte, als eine T a r ife rh ö h u n g  zu b ean tragen , die 
ih r w enigstens 250 Millionen pro J a h r  M eh re in 
n a h m en  bringen  sollte ?

A n den persönlichen A usgaben , die sich auf 
61 o/o aller A u sg ab en  belaufen, ließ sich n ichts W e 
sentliches m eh r ersparen . D as  gesam te  R e ic h sb a h n 
personal darf  nicht noch w eiter ausgenu tz t w erden, 
es tu t voll seine Pflicht, und die R epara tionslas ten  
dürfen  nicht dazu führen, die L e is tungsfäh igkeit 
des M enschen  zu überspannen .

D ie  R e ich sb ah n  ha t im D urchschn itt  die 54- 
S tundenw oche, also den  n eunstünd igen  A rbeitstag ,

und die le ider im E isen b ah n b e tr ieb e  b eg rü n d e te  
D ienstbere itschaft w ird  nu r als ha lbe  D ienstzeit g e 
rechnet, so d a ß  an  Stellen m it schw achem  B etriebe  
der einzelne bis zu 16 S tunden  täg lich  im  D ienst ist.

So blieb n u r  zu prü fen , ob an  den  39 o/o der 
A u sg ab en  b e trag en d en  sächlichen K osten  noch  zu 
sparen  m öglich  war. A ber h ier w aren  bereits  in den 
letzten Jah ren  hohe  E in sc h rä n k u n g e n  vorgenom m en, 
und  eine w eitere D rosse lung  füh r t an  die Grenze 
d e r  B etriebssicherheit .

D ie In s tan d h a ltu n g  de r  bau lichen  A nlagen, 
H ochbau ten , B ahnste ighallen , T unnels , S ich eru n g s
an lagen , Zufuhr- und  L ad es traß en , der B rücken  und  
vornehm lich  de r  Gleise ist du rchw eg  aus der 
K riegszeit h e r  im m er noch  im  R ückstände , das 
gleiche gilt von den  P ersonenw agen . H ierzu  kom m t 
aber, d a ß  die E n tw icke lung  uns schw erere  L o k o m o 
tiven g eb rach t h a t  un d  w ieder e rhöh te  G eschw in
d igkeiten  P latz g re ifen  und  schw erere  Z ü g e  g e 
fah ren  w erden  m üssen . All dies bed ing t ab e r  e r 
höh ten  A ufw and an  die S treckenausrüstung . S ta tt 
e inzuschränken  m ü ß te n  w ir also m eh r  aufw enden. 
D a  bleib t n u r  noch  die E in sc h rä n k u n g  an  der 
F orten tw ick lung  d e r  A nlagen. Also B aupro jek te  
m üssen  zurückgestellt w erden, w enn die B e tr ieb s 
sicherheit sie nicht unabw eislich  verlangt. D er  
b lo ß e  N achw eis de r  R en tab ili tä t  allein gen ü g t nicht 
m ehr. D as  B etr iebskon to  k a n n  keine M ittel h e r 
geben, und de r A n le ihem ark t ist uns aus den v e r 
sch iedensten  G ründen  fü r gew isse Zeit verschlossen. 
D 3r innere  G e ldm ark t kan n  die Sum m e n ich t auf- 
bringen , und  d e r  ä u ß e re  darf aus G ründen  der hohen  
Politik nicht m obil g em ach t w erden. G erade  hier 
in S te ttin  zeigt sich diese W irk u n g  seh r  deutlich. 
So ist das S te ttiner  P ro g ra m m  für die g ro ß e n  
B ah nhofsum bau ten  und  L in ienverlegungen  so sta rk  
reduziert w orden, d a ß  ein E n d e  ü b e rh au p t noch  
nicht abzusehen  ist.

N un, die T a r ife rh ö h u n g  ha t sich nach  vielen 
K äm pfen  durchgese tz t und  b ring t fü r dieses Ja h r  
sta tt der zum Jah resbeg inn  ge fo rder ten  250 M illio
nen  M eh re in n ah m en  n u r  knapp  1/ i  davon. Z um  
G lück wird ab e r  auch  der E in n ah m ev o ran sch lag  
überschritten , wiewohl z. Zt. der E isen k am p f im 
W esten  w ieder E innahm eausfä lle  e rkennen  läß t.

K e n n z i f f e rn  

Stand A p ril 1928
1913 =  100

Bezeichnuna Kennt/ffa 1001 110 co im '**0 »v i6o ro i«o eo 2 0 0  210 220

Einnahmen
Einnahme auf 1 Perskm 

Einnahme au f l t k m

Alusgaben
Persönliche Ausgaben

Besoldungsdurchschnitl 
lu f  1Kopf der Beamten

Stundenlohn 
zu f 1 Kopf der flrbeiter
Oesamtpersonalkosten *auf 1 Kopf des Personal̂

Sächliche Ausgaben
Ausgaben für 11 Kohle
Kosten für 1 km Gleisumbau 

Re/chsbahnstoffkosfen

Schulcfencfienst ReD'3rir-:''SSChuidserscfireibun(je'' uS*

122. £7
732./,

182.70
200.x
ZI1*. 32

m . z z

1 9 6 . 7 2

I56.oo

1 9 k x

T70 UiO 190 200 210 220
*) Einschl sämtlicher Nebeobezitge, t’easioas und sozialer lösten
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S t e t t i n  1

A b t e i l u n g  H e h l e n
E nglische,W estfä lische, O berschlesische u n d  Nieder= 
schlesische K ö h len  /  B r ik e t ts  /  A lle  S o r te n  K oks

Zähtlg. ‘Betriebsstoffe
B en z in  /  B enzo l /  G asö l  /  P a ra ff in ö l  /  Schm ieröle

P e t ro le u m

$äbtl&. ‘Düngem ittel
Belgisches T h o m asm eh l u n d  säm tliche Inlands=

D ü n g e m it te l

P k b t lg ,U m s c h la g
Um schlag u n d  L a g e ru n g  a lle r  A r t  M a s s e n g ü te r  
v e rm it te ls  e igener m o d e rn e r  U m schlagsanlagen

E x p e r t I n w e r t
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In  w elcher W eise  w aren  nun die T a r ife  zu e r 
höhen  um  die no tw endigen  M eh re in n ah m en  von 
250 M illionen sicherzustellen ?

Ganz a llgem ein  be trach te t,  hä tte  eine g le ich 
m ä ß ig e  5°/oige E rh ö h u n g  aller F ra c h te n  und  F a h r 
preise  d iesen Zw eck erfüllt. D och  w ar dies a n g e 
sichts e iner unaufsch ieb lichen ' N eu reg e lu n g  im  P e r 
sonenverkehr und  angesich ts  der versch ieden  
schw erw iegenden  T arifsä tze  im  G ü te rv erk eh r  n icht 
m öglich .

Im  P e rso n en v erk eh r  h a tte  sich a llm ählich  ein 
Z ustand  herausgeb ilde t,  de r  n icht m eh r  h a ltb a r  
war. D eu tsch land  h a tte  als einziges L an d  ein V ie r 
k lassensys tem ; das w ar  ungew öhnlich , h ä tte  ab e r  
be ibeha lten  w erden  können, w enn n icht in d e r  
B enu tzung  d e r  K lassen  a llm ählich  eine betrieb lich  
und  w irtschaftlich  sich höchst nach te ilig  ausw ir
kende  V ersch iebung  e inge tre ten  w ä re ;  diese h a tte  
zur U rsach e  die sich e inander im m er m eh r  n äh e rn d e  
A uss ta ttu n g  der 3. und  4. K lasse. F rü h e r  gab  es 
auch  in D eu tsch land  nu r die 1., 2. und  3. K lasse. 
Aus sozialen R ücksich ten  w urde eines T a g e s  fü r 
den  B eru fsarb e ite rv e rk eh r  eine 4. K lasse als S te h 
platzklasse fü r kurze E n tfe rn u n g e n  geschaffen , in 
denen  um  1/ 3 billiger als in de r  3. K lasse ge fah ren  
w erden  konnte .

Für 11.20 Mk reis! man beim Zw eilc lassensvslem

in Deutschland 
in_der_Holzklasse im Parsonenzua

s s ä s s s ä s s s a----------------------- 3 0 0  Km —  ' ■ ■

FDP PASSEL9E GELD PÄHPT MAN IN ANDEREN LÄNIDEDNI

R au ch e r  und  N ich trau ch er;  neb en h er  w urden  die 
W ag en  auch  in weit du rch laufende  und  zuletzt 
auch  in schnellfahrende Z üge  a u ß e r  in D -Z üge  ein
gestellt. D as  Publikum , das selbst zu d ieser 'E n t 
w ickelung d räng te , benutzte  alle diese V orteile  für 
den billigen F ah rp re is  im m er m ehr.

W en n  m an  von dem  besonders ge lagerten  V o r
o rtverkeh r Berlins und  H a m b u rg s  ab sieht, fuhren  
zuletzt in  der 4. W agenk lasse  aller R e isen 
den, in der 3. K lasse 15,3o/o, in der 2. 1 ,2o/o und  in 
der 1. K lasse 0 ,05o/o. E s  ha tte  also eine sogenannte  
innere A bw anderung  aus der 2. und  3. K lasse nach  
der 4. K lasse und  d an n  von d er  2. n ach  der leer 
gew ordenen  3. K lasse sta ttgefunden . D a  w ar nun  
der letzte logische Schluß  d e r :  die 3. und  4. K lasse 
zu einer H olzklasse zrusammenzulegen.

D ie  T arife rh ö h u n g  tra f  nun  die, die die 4. 
K lasse benutzt hatten , und  zwar m it 11% E rh ö h u n g . 
D ie  2. und  3. K lasse erhielt e rm äß ig te  F ah rp re ise .

W er darin  eine unsoziale M aß n ah m e  erblickt, 
m öge bedenken , d aß

1. SSy^/o aller R eisenden  betroffen  w urden, also 
alle die b isherigen  4. K lasse-R eisenden ;

2. d aß  ab e r  von diesen der B eru fsverkehr (mit 
43o/o der 4. K lasse-R eisenden) von d er  E r 
höh u ng  w ieder ausgenom m en w urde ;

3. d aß  m an, w enn eine W are  schw er verkäuflich 
ist, den  Preis herabse tzen  m u ß ;  hierzu w aren  
wir bei d e r  2. K lasse also nach  rein k a u fm ä n 
nischen G rundsätzen  gezwungen.
D ie T a rife rh ö h u n g  im  P erson env erk eh r  soll

25o/o des M ehrbedarfs  =  50 M illionen b ringen  und  
wird dies voraussichtlich auch  tun, da  eine A ufw an
derung  in die 2. K lasse in n icht ge r in g em  A u s
m a ß e  stattfindet.

D en  zweiten Teil des M ehrbedarfs  75 0/0 =  200 
Millionen sollen die G ütertarife  bringen . H ie r  w ar 
es besonders schwer, in dem  um fangre ichen  und 
kom plizierten T arifgeb ie t den volksw irtschaftlich 
rich tigen  W eg  zu finden. D iese r  führte  dazu, eine 
a llgem eine l lo /0ige E rh ö h u n g  zu wählen, a b e r  von 
der E rh ö h u n g  freizulassen alle L eb ensm itte lno tta 
rife, die m eisten  A usnahm etarife  und  die W e ttb e 
w erbstarife  und  Milch, K ohlen  sowie E isen  und  
Stahl, unedle  M etalle und  M etallw aren fü r  die A u s
fuhr zu schonen.

D ie  fü r das S te ttiner W irtschaftsgeb ie t im 
D ie  E n tw ick lung  ist nun  den W eg  gegangen , letzten Jah re  geschaffenen  A usnahm etarife  sind von

d aß  diese 4. K lasse ganz allm ählich im m er besser der T arife rh ö h u n g  nicht betroffen, so d aß  in dieser
ausges ta tte t wurde. E rs t  k am en  seitliche Sitzbänke, H insich t die S te ttiner W irtschaft gu t abgekom m en
d a n n -a u c h  M ittelbänke, dann  T ren n u n g  des T rag -  ist. D ie  R e ich sb ah n  w ird sich auch  w eiterh in  für
lasten- vom sonstigen V erkehr, T re n n u n g  von Tarifh ilfe  fü r  S tettin  einsetzen.

11 i n B i i i m i i i i m m i B i B i i i m i i i i i B i i i i i i i i i m i i i i i m  h i h i h i  m i m  111  u m  m i n  m i n  i i s i i i i i  111  m  i s i i i i i m i *

1 Schlesische Dampfer-Compagnie - Berliner Lloyd |
Aktiengesellschaft — Z w eign iederlassung S tettin

Regelmäßiger, zuverlässiger Prompter
5  Eildam pferverkehr R eised au er Schleppkahnverkehr

von und nach Berlin, Breslau, Cosel, Hamburg, «  
Magdeburg und sämtlichen Oder- und Elbe- “

Stationen —
Betriebsmittel der Gesellschaft

§  39 Eilfrachtdampfer, 50 Schleppdampfer, 21 Motorkähne, 265 Frachtkähne, 200 Leichter, Schuten u. kl. Fahrzeuge S
D irek tion ssitz  Hamburg.

............................................................................................................................................... H l l l l l l ............ .

Stettin—Berlin täg lic li
Stettin—Breslau 2 mal wöchentlich
Stettin—M agdeburg 3 mal wöchentlich

und umgekehrt

R eised au er

ca. 11/, Tag 
ca. 4 Tage 
ca. 4 Tage
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National» 
Versicherungs - Konzern
Ursprung 1845 Stettin Ursprung 1845

G a r a n t ie  m i t t e l  rund 30 Millionen Reichsmark 
G roße A u sla n d sg u th a b e n

Denkbar bester Versicherungsschutz
Feuer-, Transport-, Unfall-, 
Haftpflicht-, Kraftfahrzeug-, 
Einbruchdiebstahl-, W asser
leitungsschäden- und Auf
ruhr-V ersicherungen - - -

Vertretungen an allen Plätzen 
Leistungsfähige Vertreter noch an allen Orten gesucht.

Sorge rechtzeitig 
für Deine Familie!

Das erreichst Du 
am besten und 
sichersten durch 
s o f o r t i g e n  
A bsch luß  einer

ausreichenden Lebensversicherung
bei der

„ N a t io n a l“ Lebensversicherungs-A.-G., Stettin 
im National - Versicherungs - Konzern, Stettin
mit seinen rund 30MillionenReichsmarkGarantiemitteln

Todesfall-, Erlebensfall-, Kinder-, 
A ussteuer-, Studiengeld-, T eilhaber- 
und Erbschaftssteuer-Versicherung

Bezirksdirektionen in jeder Großstadt 

G esch ä ftsste lle  für Pommern:

Bernhard Gößner, Stettin
Roßmarkt 2.

National-Versicherungs-Konzern Stettin.
Traditioneller hanseatischer K aufm annsgeist S tettiner 

B ürger g ründete  im J a h r s  1.845 die älteste Privat-V ersiche
rungs-A nsta lt der Provinz Pom m ern  die 

„Preußische National-Versicherungs-Gesellschaft in Stettin“
mit einem Kapital von 9 000 000.— M ark (damals 3 000 G00.— '
Taler). D er  Betrieb blieb zunächst auf die T ransport-  und
Feuervers icherung  beschränkt. Im  Jah re  1891 w urde die

U nfallversicherung aufgenom m en, der  in den ersten Jah ren
dieses Jah rhunderts  in schneller Folge die Eiinbruchdieb-
stahlversicherung, W asserle itungsschädenversicherung, H aft -

Pflichtversicherung und K raftfahrzeugversicherung, nach dem

W eltkriege schließlich auch die A ufruhrversicherung folgten.
Aus in den Verhältnissen liegenden G ründen w urde de r  N am e

der  Gesellschaft im Jah re  1919 in 
„National“ Allgem eine V ersicheruigs-A ktien-G esellschaft“

geändert.  T ro tz  em pfindlicher R ückschläge durch W eltkrieg  ,t 
und Inflation w ar  es der  Gesellschaft bei der  G oldm arkum  

Stellung im  J a h re  1924 möglich, das Aktienkapital von 
M. 9 000000.— „u;nverwässert in gleicher H öhe in Gold- 

m ark  zu erhalten.
Bereits im Ja h re  1879 entstand als erste Toch ter-G ese ll

schaft die
„Stettiner Rückversicherungs-Aktien-G esellschaft“

mit e inem  Kapital von M. 1800  000.—, das nach der In 

flation ebenfalls in voller Flöhe auf Reichsm ark  um ge 

stellt w urde.
In konsequen te r  D urchführung  e rkann ter  T agesfragen  

w urde  dann lim J a h re  1.924 die
„National“ Lebensversicherungs-Akt'en-Gesellschaft“

mit einem Aktienkapital -von RM. 1 000 000.— gegründet.

Im  J a h re  1927 ist dann die schon im Jah re  1919 e r 
richtete

„Orion“ Versicherungs-Aktien-Gesellschaft, Hamburg,

die ein K apital von RM. 1 000 000.— aufweist, dem  Konzern 
angeg liedert w orden  aus der E rw äg u n g  heraus, am  ersten 

Seehafenplatz  D eutschlands über eine Platzgesellschaft zu 
verfügen, die sich dem  dortigen  T ransportversichernngs- 

Geschäft besonders widmet.
Als 5. Gesellschaft arbeite t die

„Stettiner Kredit-Anstalt Aktien-G esellschaft“
H an d  in  H an d  yiit den  ü b rigen  dm N ational-K onzern ver

einigten U nternehm ungen. D iese K onzernbank  w urde  b e 

reits im  J a h re  1909 in Berlin gegründet,  ihr Sitz aber  1925 
nach  S tettin  verlegt. Sie regelt den  um fangreichen Geld- 

verkehr des K onzerns und besonders  die zw eckentsprechende 

V erw altung und Anlage der einlaufenden Beträge un te r  B e 
rücksichtigung de r  vom Reichsaufsichtsam t für Privatversiche

rung, Berlin, erlassenen besonderen  Vorschriften.
So können  heute d ie  im  N ational-V ersicherungs-K onzern 

vereinigten Gesellschaften mit Stolz auf eine erfolgreiche 
V ergangenheit zurückblicken. Auch die kom m enden  Ja h re  
w erden  zeigen, daß  Gesellschaften alter Tradition mit an 
erkannt solider G eschäftsgebarung ihren P latz mit Erfolg, 

zu behaup ten  und  ihre  Stellung zu fördern  wissen.
Im  übrigen verw eisen wir auf die nebenstehende Pro 

paganda-A nze ige  des National-V ersicherungs-K onzerns.
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Pommerns Bedeutung rar die deufsdie VolKswirlsdtafl.
Von D r. phil. H a n s  S c h r a d e r , Syndikus der Industrie -  und  H a n d e lsk a m m e r  zu Stettin.

I. Bevölkerung, Landwirtschaft und Fischerei. *)
H in te r  B ran d en b u rg , H an n o v er  und  O stp reu ß en  

ist die Provinz P o m m ern  m it 30 208 qkm  P reu ß en s  
v ie r tg röß te  Provinz. V erg le ich t m an  die W o h n b e 
völkerung  de r p reu ß isch en  Provinzen, so rückt 
P o m m ern  mit n u r  1878 781 B ew ohnern  an die 10. 
Stelle vor Schlesw ig-H olstein , W estobersch lesien  
und die G renzm ark . W enn  auch  durch  die R ü c k 
w anderung  aus den  verlorenen deu tschen  O s tp ro 
vinzen die B evö lkerungsd ich te  ' von 62,24 E in w o h 
ne rn  auf 1 qkm  im Ja h re  1910 auf 66,41 im  Jah re  
1928 angestiegen  ist, so gehö rt P o m m ern  n eb en  
H ohenzo lle rn  und  O stp reu ß en  doch  zu den am  
dünnsten  bevölkerten  deu tschen  G ebieten. Im  G e 
gensatz zu der Provinz W estfalen , deren  s täd tische 
und ländliche B evölkerung  einen M än n erü b ersch u ß  
aufweist, teilt P o m m ern  m it säm tlichen üb rigen  
p reuß ischen  Provinzen  das wSchicksal, in allen Ge- 
m eindeeinhei en, in den S tädten , den L an dgem einden  
und G utsbezirken , einen n ich t unerheb lichen  F ra u e n 
überschuß  aufzuweisen. D ie pom m ersche  H e ira t s 
ziffer liegt m it 7,57 E h esch ließ u n g en  auf 1000 der 
m ittle ren  B evö lkerung  0,25 un te r  derjen igen  des 
S taa tes  P re u ß e n  und  wird nu r noch  von derjen igen  
O stp reußens , de r  G renzm ark , O berschlesiens, Flan- 
novers und  H ohenzollerns un terschritten . D ie  G e 
burtenziffer P om m erns  liegt m it 22,35 G eburten  
auf 1000 de r m ittle ren  B evö lkerung  üb e r  derjen igen  
P reußens , b leibt jedoch  nicht unerheb lich  h in te r  
de r  G eburtenziffer de r  G renzm ark , O stp reußens , 
O berschlesiens und  W estfa lens zurück. D e r  G e 
b u r ten ü b e rsch u ß  liegt nu r 0,89 über dem  P reußens ,  
ab e r  auch  h ie r  w ird P o m m ern  von O stp reußen , 
de r  G renzm ark , O bersch lesien  und  W estfa len  e r 
heblich  übertroffen . D ie Sterbeziffer ist in den  P r o 
vinzen O berschlesien, N iederschlesien , O stp reußen , 
H ohenzo lle rn  und  P o m m ern  am  höchsten , d iejenige 
Pom m erns  übersch re ite t die S terbeziffer P reu ß en s  
u m  1,1.1. So ist das Bild, das die S ta tis tik  der B e 
vö lkerungsbew egung  P om m erns  bietet, kein b eso n 
ders günstiges, k an n  a b e r  auch  n icht als ungünstig  
bezeichnet w erden. V on d e r  pom m erschen  B evöl
k e ru n g  w ohnen  rund  824 000 in den S täd ten  und 
rund  1074 000 in L an dgem einden  und  G utsbezirken. 
E s  überw ieg t som it die ländliche B evö lkerung  und 
erweist den  landw irtschaftlichen  C h arak te r  de r  P r o 
vinz. V on der e rw erbstä tigen  B evölkerung  de r  P r o 
vinz ist m it 465 000 B ew ohnern  ü b e r  die H älfte  
in Landw irtschaft,  G ärtnere i und  T ierzucht, F o rs t 
w irtschaft und  F ischerei tätig , w äh rend  etwas über 
V 4 (209 000) Indus tr ie  und  H an d w erk  und  V? dem  
H andels- und  V erkeh rsgew erbe  angehört .  D ie  b e 
rufliche G liederung  de r pom m erschen  B evölkerung  
ähnelt am  m eisten  derjen igen  O stp reußens  und  der 
G renzm ark . Mit üb e r  16o/0 se lbständ igen  E rw e rb s 
tä t ig en  steh t P o m m ern  vor B ran d en b u rg , Berlin, 
N iederschlesien , O berschlesien, W estfa len  und  der

*) D ieser die neuesten statistischen E rh eb u n g en  b e 
rücksichtigende Aufsatz gibt einen kurzen  U eberb lick  über 
Größenverhältnisse, Bevölkerung, berufliche G liederung und 
B evölkerungsbew egung sowie die Bedeutung d e r  U eber- 
schußprovinz Pom m ern  für die deutsche E rnährungs-  und 
Volkswirtschaft. U eber  die Bedeutung der  pom m erschen  In 
dustrie, des H andels  und  de r  Schiffahrt für die deutsche 
W irtschaft wird ein w eiterer Aufsatz folgen.

R heinprovinz und  ü b e r  dem  D urchschn it t  des p re u 
ß ischen  S taates, w äh ren d  es in  B ezug auf H e im 
arbeiter, A ngeste llte  und  B eam te, A rb e ite r  und  
H ausanges te l lte  h in te r  den  fü r  den  S taa t P re u ß e n  
e rrechne ten  H u n d ertsä tzen  zurückbleibt.

D ie  V erte ilung  des B odens nach  N u tzungsarten  
bietet in P o m m ern  in 1000 ha  fo lgendes B i ld :

Mit 1602,6 A ckerland  steht P o m m ern  von den 
p reu ß isch en  Provinzen  an  d r itte r  Stelle. E in  V e r 
gleich m it 1913 zeigt jedoch  eine A b n ah m e  von 
41000 h a ;  G arten- und  p riva te  P a rk an lag en  h ab en  
zugenom m en, W iesen  zeigen m it 309,3 g eg en ü b er
1.913 eine A b n ah m e von 5400 ha, V iehw eiden und 
H u tu n g e n  sind m it 152,1 g eg en ü b e r  1913 um  4000 
h a  gestiegen. D ie  M oorflächen  h ab en  eine A u sd e h 
n u n g  um  6000 h a  erfahren , O ed land  und  U n land  
um  3000, F o rs ten  und  H o lzungen  sind mit 680,6 um  
25 000 h a  g eg en ü b er  1913 gestiegen , w äh ren d  sich 
die g esam nte  B odennu tzung  mit 3020,8 um  1600 ha  
g eg en ü b er  1913 g eh o b en  hat. P o m m ern  steht un ter 
den  p reu ß isch en  Provinzen in B ezug auf seine 
L andw irtschaftliche  genu tz te  B odenfläche  h in te r  
B ran d en b u rg , H an n o v er  und O stp reu ß en  an  v ierte r 
Stelle.

N ach  der landw irtschaftlichen  B etriebszäh lung  
von 1925 b esaß  P o m m ern  204 583 landw irtschaftliche  
B etriebe  m it e iner G esam tfläche  von 2 847 291 ha. 
N ach  de r  B etriebszah l steh t P o m m ern  u n te r  den 
p reu ß isch en  Provinzen  an  n eu n te r  Stelle, nach  der 
G esam tfläche  n im m t es d ag eg en  h in te r  B ra n d e n 
burg , O s tp reu ß en  und  H an n o v er  den vierten  Platz 
ein. D ie g rö ß te  Zahl d e r  B etriebe  fällt in P o m m ern  
auf die B e tr ieb sg rö ß e  von 5—20 ha, w äh ren d  die 
in die G rößenk lasse  von  1.00—500 h a  fallenden 

' 2056 pom m erschen  B etriebe  m it 777 000 h a  die 
g rö ß te  F läche  innehaben .

In  e inem  S taat, dessen  unzure ichende  E r 
n äh rungsbas is  in F o lge  des V erlustes seiner K o lo 
nien  und  w eiter landw irtschaftlicher P ro d u k t io n s - 
geb ie te  u n g eheuer  beschn itten  w orden  ist und  dessen 
w irtschafts-, sozial- und  außenpo litische  L age  durch  
diese T a tsach e  sich äu ß e rs t  kom pliziert hat, lohnt 
es der M ühe, festzustellen, was die lan d w ir tsch a f t
liche P roduk tion  d e r  Ostsee- und  Grenzprovinz 
P om m ern  fü r  die deu tsche E rnährungsw ir tschaf 't  
und  die deu tsche V olksw irtschaft bedeu te t.

P o m m ern  b esaß  1927 in 232 000 V ieh  h a ltenden  
H au sh a ltu n g en  258 600 P ferde  und  m it 839 700 
S tück  R indv ieh  den  sechsfachen B es tand  d e r  d e u t
schen  E in fu h r  des Jah res  1927. In  B ezug auf die 
P fe rd eh a ltu n g  steht P o m m ern  un te r  den  p reuß ischen  
P rovinzen h in te r  O stp reußen , H annover , B ra n d e n 
b u rg  an  v ierte r Stelle, in de r  R indv iehha ltung , die 
g eg en ü b e r  de r  V orkriegsze it um  25 000 S tück  zu
rü ck g eg an g en  ist, s teh t es an  7. Stelle. Trotzdem, 
die Schafha ltung  m it 525 000 S tück  g eg en ü b e r  1913 
u m  190 000 S tück  gesu n k en  ist, h a t  P o m m ern  den 
g rö ß te n  S chafbes tand  n icht n u r  a ller p reuß ischen  
Provinzen, sondern  auch  aller deu tschen  L änder. 
D e r  Schw einestapel übertriff t den jen igen  des Jah res
1.913 um  100 000 S tück  und  führt P o m m ern  mit 
1 439 000 Schw einen h in te r  H a n n o v e r  und  Sachsen, 
S ch lesw ig-H olste in  un d  W estfa len  an die fünfte 
Stelle. D ie  deu tsche  Schw eineein fuhr be tru g  b e 
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kann tlich  1927 m it 13 240 S tück  n icht einm al 1 o/o' 
des p o m m erschen  Stapels. D ie  Z ieg en h a ltu n g  ist 
m it 76 600 S tück  1927 und  87 500 S tück  1913 
P o m m ern  im m er v e rh ä ltn ism äß ig  g e r in g  gewesen. 
P o m m ern  w ird  h ierin  von B ran d en b u rg , N ie d e r 
schlesien, O berschlesien , H annover , Sachsen, W e s t
falen, H essen -N assau  und  de r R heinprovinz  ebenso 
von de r M ehrheit  de r  deu tschen  F re is taa ten  e r 
heb lich  übertroffen . Schließlich  sind noch  3 500 000 
S tück  F ederv ieh  und  ü b e r  100 000 B ienenstöcke 
zu erw ähnen .

N ach  den  S aa ten s tan d sb e r ich te rs ta t te rn  w urden  
in P o m m ern  in T o n n en  zu 1000 kg  1913 (a) u n d
1927 (b) g e e r n te t : in o/0 der

deutsthen in % der 
Gesamt- deutschen 

a b produktion Einfuhr
Weizen 149 930 110 645 1,6 4,2
Roggen 810 764 576 075 17,5 73
Gerste 125 561 123 793 4,5 6,1
Hafer 619 032 523 020 8,2 183
Kartoffeln 3 216 546 2 901083 7,7 453
Zuckerrüben 958 854 553 879 5,1
Futterrüben 753 851 349 378 1,4
Heu von Klee 

und Luzerne 573 675 606 533 5,2
Heu 1 195 007 1 125 166 4,6

D en  K o m m en ta r  zu d iesen Z ah len  liefert ih re  
B eziehung  zu der deu tschen  G esam tp roduk tion  und 
den  E in fuh rz iffe rn  des Jah res  1927. W eite re  E r 
läu te ru n g en  e rü b rig en  sich.

A b g eseh en  von de r  seh r e rheb lichen  Milch- und  
B u tte rp ro d u k tio n  k o m m t P o m m ern  als F isch lie fe
ran t in F ra g e  u n d  zwar liefern sowohl die p o m m e r
schen  F lüsse  als insbesondere  das S te ttiner  H a ff  
un d  die pom m erschen  Seen  ebensow ohl fast alle 
A rten  von Süßw asserfischen , als die pom m erschen  
K üstengew ässe r  Seefische. N ach  de r  soeben  v e r 
öffentlich ten  S ta tis tik  de r  D eu tschen  Seefischereien 
fü r  1927 lieferte das S te ttiner  H aff  allein 2 948 623 
k g  Süßw asserfische, d a ru n te r  108 937 k g  Z ander, 
238 852 k g  H ech te  und  555102 k g  Aale. B e d a u e r 
licherw eise geh t de r  E r t r a g  d e r  H aff-F ischere i 
im m er m e h r  zurück. .D er g rö ß te  R ü ck g an g  ist im 
S te ttiner  H a ff  m it — 36,4o/0 zu verzeichnen. Im  
üb rig en  w urden  1927 an  de r pom m erschen  K üste  
an  Seefischen 13173 019 k g  gleich 62 o/o d e r  g e 
sam ten  F ä n g e  de r O stsee und  7o/o d e r  gesam ten  
F ä n g e  des N ordseegeb ie tes  gefangen .

Die Bedeutung des Versicherungswesens für Handel und Industrie.
V on G erich tsassessor F r o m m ,  Stettin .

E in  Blick in  die T agesze itungen  lehrt, welche 
e rheb lichen  V erm ögensw erte  du rch  F euer,  T r a n s 
portschäden , U n w e tte rk a ta s tro p h en  un d  andere  E r 
eignisse  der V olksw irtschaft jäh rlich  verloren  gehen. 
G enauere  S ta tis tiken  feh len ; doch  kan n  m an  sich 
von den  V erlus ten  der V olksw irtschaft ein Bild 
m achen , w enn m an  bedenk t, d a ß  de r  allein du rch  
F e u e r  en ts tandene  S chaden  in D eu tsch land  auf jä h r 
lich etwa 300 bis 400 M illionen R e ich sm ark  g e 
schätzt wird. T rifft ein solches E re ig n is  den  k a u f 
m änn ischen  o d e r  industrie llen  U n te rn eh m er,  so kann  
seine E xistenz in F ra g e  gestellt w erden . In  den 
w enigsten  F ä llen  w ird  er in de r  L age  sein, aus 
e igenen  M itte ln  die V erlus te  auszugleichen, da  es 
ihm  m eist an  flüssigen  G eldern  fehlen wird. A ber 
auch  frem des K ap ita l w ird bei der h eu tig en  Ka* 
p ita lsknappheit in  D eu tsch land , einm al ganz a b 
g eseh en  von den  h o h en  Z inssätzen  un d  den  so n 
s tigen  Spesen, schw er aufzu tre iben  sein, so d aß  
die L ag e  eines solchen U n te rn eh m ers  verzweifelt 
w erden  kann .

Plier kom m t nu n  de r W irtschaft H ilfe  von dem  
V ersicherungsw esen , das auf dem  G edanken  einer 
G em einschaft a ller g e fäh rd e ten  U n te rn e h m e r  b e 
ruh t. D ie  Lasten , die den  E inzelnen  wie den  W ir t 
schaf tsbe trieb  ru in ieren  könnten , sollen auf die 
S chu lte rn  des g esam ten  K reises d e r  In teressen ten , 
d e r  V ersicherten , verteilt w erden . M it den  A n fä n 
g en  w irtschaftlichen  L ebens ü b e rh au p t h a t  d ieser 
G em einschaftsgedanke  sich bei den h a n d e ltre ib en 
den  V ö lkern  B ah n  gebrochen , und  in e iner langen  
E n ts teh u n g sp e r io d e  ist aus dem  ursp rüng lichen  
H ilfsgew erbe  des H an d e ls  ein se lbständ iger, b e 
deu tungsvo lle r volksw irtschaftlicher F a k to r  g ew o r
den, d e r  nach  den  W o rten  eines de r  v e rd ien s t
vollsten  F ö rd e re r  des V ersicherungsw esens, des 
Prof. D r. M anes-B erlin , geradezu  ein un trüg licher

Beweis fü r  die politische, soziale und  w ir tschaft
liche R eife  eines V olkes ist.

D ie  T rä g e r  dieses G em einschaftsgedankens  
sind, w enn m an  von de r n u r  w enig  bedeutungsvollen  
Selbs tvers icherung  der B etriebe  absieht, die V e r 
sicherungs-G esellschaften , m ögen  sie als Privat-Ge- 
sellschaften, m ö g en  sie als öffentliche V e rs ich e ru n 
gen  auftre ten .

U n terz ieh t m a n  nun  die B edeu tung  des V e r 
s icherungsw esens fü r  die V olksw irtschaft einer 
n äh e ren  U n te rsu ch u n g , so e rg ib t 's ich ,  d a ß  die A u f
g ab e  de r  V ersicherungsgese llschaften  sich nicht 
d a r in  erschöpft, die du rch  den  E in tr i t t  des S ch ad en 
falles en ts tandenen  V erluste  zu ersetzen. E s  ist 
zwar zuzngeben, d a ß  diese Seite de r  T ä tig k e it  de r  
G esellschaften  am  s tä rk s ten  un d  n ach h a lt ig s ten  in 
die A ugen  tr itt,  weil die gesch äd ig ten  U n te rn eh m er  
d u rch  die L e is tungen  der G esellschaften u n m itte l
b a r  die V orteile  de r  V ers icherung  spüren.

V on  weit g rö ß e re r  B ed eu tu n g  fü r  die W ir t 
schaft sind ab e r  die du rch  die B eiträge  der V e r 
s icherten  an g esam m elten  K apita lien  de r  G esell
schaften, die von ihnen g ew isserm aßen  als T r e u 
h ä n d e rn  de r W irtschaft verw alte t w erden. D iese 
K ap ita lm ach t k an n  als das g ro ß e  Sam m elbecken  
an g eseh en  w erden, auf das die V olksw irtschaft zu 
rückgreift, w enn  de r no rm ale  V erlauf der G e 
schäfte  du rch  u nvo rhergesehene  N aturere ign isse , sei 
es F euer,  sei es de r  U n te rg a n g  des die L a d u n g  b e 
fö rd ern d en  Schiffes o d e r  sei es sonst ein zufälliges 
E re ign is ,  u n te rb ro ch en  wird. D an k  de r h in te r  ihr 
s tehenden  K ap ita lm ach t k ann  die W irtschaft in 
R u h e  und  S icherheit a rbe iten  und  d isponieren  und  
b rau ch t n icht täg lich  u m  ihre  E xistenz zu bangen . 
W o im m er eine G efah r die K alku la tionen  des K a u f 
m annes  o d e r  des industrie llen  U n te rn eh m ers  b e 
d ro h en  könnte , tr it t  de r  V ers icherungsgedanke
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schützend vor den  U n te rn eh m er,  sich den jeweiligen 
B edürfn issen  des W irtschafts lebens anpassend . E in  
g e rad e  fü r  den  H an d e l  und  die Indus tr ie  b e d e u te n 
des Beispiel ist die erst in der letzten Zeit e n t 
s tandene  Speditio  ns-V ers icherung , die dem  K unden  
des Spediteurs ohne  R ücksich t auf die H a f tu n g s 
g renzen  der A llgem einen S ped iteu rs-B ed ingungen  
Schutz gegen  Schadenfälle  gew ähren  soll.

D ie  von den  G esellschaften  verw alte ten  K a p i
ta lien  erfüllen ab e r  noch  eine andere  A ufgabe . E in  
g ro ß e r  Teil de r  G elder w ird  en tsp rechend  den  
G rundsätzen  einer o rden tlichen  F inanzw irtschaft 
u n te r  B erücksich tigung  de r B esonderheiten  des V e r 
sicherungsw esens ausgeliehen, so d aß  die V e r 
s icherungs-G esellschaften  auch  auf dem  G ebiete  des 
K red itw esens eine erhebliche  Rolle spielen. D ie 
B edeu tung  des V ersicherungsw esens fü r  den K re 
d itm ark t ist um  so g rö ß e r ,  als in vielen F ä l le n 'e rs t  
das V orhandense in  von V ers icherungsverträgen  die 
V orausse tzung  fü r  die H e rg a b e  frem der G elder 
schafft. H ie r  sei n u r  an  die K red itgeschäfte  au f 
Schiffs ladungen  und  an  die H y p o th ek en g e ld e r  auf 
F a b r ik e n  un d  sonstige G ebäude  erinnert. D iese 
G elder w ürden  oh n e  den  Schutz de r  V ers ich e ru n g s
ob jek te  du rch  V ers icherungsverträge  n icht gew ährt 
w erden.

Schließlich  soll in d iesem  Z u sam m en h an g e  noch  
auf die vo rb eu g en d en  W irkungen  der V ers icherung

hingew iesen  w erden. D u rch  die A nfo rderungen , die 
die V ersicherungs-G ese llschaften  an  den  Z ustand  
und  an  die K ontro lle  d e r  versicherten  R isiken  stellen, 
sowie du rch  sonstige M a ß n a h m e n  (B e iträge  fü r  
F euerw ehren  u. a.) b leiben  de r  V olksw irtschaft 
wesentliche V erm ögensw erte  erhalten .

A uf G rund  de r d a rg e leg ten  engen  V e rb u n d e n 
heit zwischen dem  V ersicherungsw esen  und  der 
W irtschaft ist es n ich t w eiter verw underlich , daß  
sich das V ersicherungsw esen  g e rad e  in den  B re n n 
pu n k ten  des H an d e ls  und  d e r  Indus tr ie  en tfa lten  
konnte . A uch  in S tettin , als P re u ß e n s  g rö ß tem  
Seehafen , befindet sich der Sitz von m eh re ren  
g ro ß e n  G esellschaften, neben  denen  zahlreiche V e r 
tre tu n g en  ausw ärtiger  V ers ich eru n g sb e tr ieb e  b e 
stehen. F ü r  alle, fü r den  H an d e l  u n d  die Indus tr ie  
des S te ttiner  und  d a rü b e r  h inaus des pom m erschen  
W irtschaftsgeb ie tes  b ed eu tsam en  V ers icherungs- 
zweige gew ähren  diese G esellschaften  Schutz, m a g  
es sich um  die T ran sp o r t-  o d e r  die Feuer-V er- 
s icherung, um  die Unfall- o d e r  die H aftp f l ich t-V er
s icherung  o d e r  u m  sonst einen Zw eig des V e r 
sicherungsw esens hande ln . A uch  sie n eh m en  daher, 
w enigstens soweit d e r  S te ttiner  Platz in F ra g e  
kom m t, lebhaften  Anteil an  den Sorgen  S tettins um  
seine Z ukunft u n d  hoffen  m it den W ir tsc h a f ts 
k r i s e n  des H an d elsk am m erb ez irk es  auf eine bessere  
Zukunft.

(imsafzsieuerfragen der Seehafenspedifeure.
(Unter besonderer Berücksichtigung <

Von Steuersachverständigen  V
1. Warum ist der Spediteur umsatzsteuerpflichtig?
Bekanntlich unterliegen der U m satzsteuer Lieferungen 

und sonstige Leistungen, die jem and  innerhalb  der  von 
ihm selbständig  ausgeübten  gew erblichen o d er  beruflichen 
T ätigkeit im Inland gegen  E n tge lt  ausführt.

Auf dieser einleitenden allgem einen Vorschrift des U m 
satzsteuergesetzes beruh t selbstverständlich auch die U m sa tz 
steuerpflicht des Spediteurs ; denn er führt in selbständiger 
gew erblicher T ätigkeit Leistungen, und zw ar die V erm itt
lung von Beförderungen, gegen  E ntgelt aus.

Mit d ieser Fests tellung ist zugleich gesagt, daß  der  
Spediteur nicht e twa unter die Befreiungsvorschrift des  
§ 2 Ziffer 5 des U m satzsteuergese tzes  fällt, w onach  von 
der  B esteuerung ausgenom m en sind Beförderungen im  Sinne 
des Gesetzes über die Besteuerung des Personen- und  
G üterverkehrs vom 8. April 1917. D enn d e r  Spediteur b e 
fördert nicht, sondern  er v e r m i t t e l t  nur  B e f ö r d e 
r u n g e n .  Seine V erm ittlungsleistung ist ebenso umsatz- 
steuerpflichtig  wie alle e tw aigen  N ebenle istungen (Lagerung. 
Abrollen der  G üter durch eigene F uhrw erke , In k asso g e 
schäfte).

2. Inlandstätigkeit des Spediteurs.
Es entsteht noch eine w eitere  Zw eifelsfrage, die dam it 

in Z usam m enhang  steht, daß  das U m satzsteuergesetz  a u s 
drücklich nur solche Leistungen für um satzsteuerpflichtig  
erklärt, welche innerhalb se lbständiger gew erblicher l ä -  
tigkeit i m  I n l a n d  gegen  E n tge lt  ausgeführt w erden . 
E in  Spediteur, w elcher eine Beförderung ins Ausland oder 
auch zwischen ausländischen O rten übernim mt, schließt zu 
d iesem  Z w ecke  im  Inland mit einem in- oder aus län 
dischen Schiffahrtsuntennehm en oder mit einer Bahn einen 
F rach tvertrag . E r  w ird  somit als Spediteur im  In lande  
tätig und hat vom E n tge lt  für seine verm ittelnde T ä t ig 
keit beim Abschluß des Frach tvertrags ,  die U m satzs teuer  
zu entrichten. „Seine  Tätigkeit,  für die diese Provision g e 
zahlt wird, gehört zum inländischen G eschäftsbetrieb des 
Spediteurs  und bildet einen Teil der  im In lande für die V e r
sendung ausgeführten  T ätigkeit des inländischen Spediteurs : 
im Auslande ist diese T ätigkeit  des inländischen Spediteurs  
en tw eder überhaup t nicht ausgeführt oder  es handelt sich 
doch nu r  um  nebensächliche E rgänzungen  seiner inlätn-

Verordhung vom 17. März 1928.)
. W. Dr. K o s a n k e ,  Stettin.

dischen T ä tigke it .“ (Speditions- und Schiffahrts-Zeitung 1928 
S. 367.) D em entsprechend  ha t auch de r  U m satzsteuersenat 
des Reichsfinanzhofs in seiner E n tscheidung  vom 14. M ärz
1928 (V: A. 169/27) entschieden.

D a dies Urteil auch in anderer  H insicht von B edeutung  
ist, sei es auszugsw eise  zitiert, ob\yohl es für einen B innen
spediteur e rgangen  ist. E s  handelt sich um  ein S ped it ions
geschäft, das u. a. Speditionen und Beförderungen von G ütern  
nach  E ng land  besorgt. S treitig  war, ob der  R ohgew inn  aus 
Speditionsgebühren  hierfür (also nach  A bzug aller unten  
näher  e rörte rter abzugsfäh iger  Posten) als V ergü tung  für 
eine Inlandsleistung um satzsteuerpflichtig  sei. D ie B e 
schw erdeführerin  hatte  behauptet,  d ieser R ohgew inn  stelle 
eine V ergü tung  für eine T ätigkeit dar, de ren  H aup tle is tung  
im Auslande erfolge.

D er  Reichsfinanzhof verweist zunächst darauf, daß, 
wenn der  Spediteur bei seiner dem  W esen  nach  e in h e i t
lichen Vermittlungsleistung selbst oder durch  A ngestellte  
teils im  Inland, teils im Ausland tätig w erde, es darau f  a n 
kom m e, ob der  eine Teil de r  Leistung den wesentlichen. 
T e i P d e r  Gesamtleistung, die H auptleis tung , d e r  andere  nu r 
den m inder wesentlichen Teil, die N ebenleistung, darstelle, 
oder ob beide Teile gleich wesentlich seien. (F ür  den  
zweiten Fall als Beispiel: ausländische F lugle is tungen  einer 
inländischen Luftreederei, teils steuerpflichtig, teils s teu e r
frei; für den ersten Fall Beispiel: ganze  Leistung s te u e r 
pflichtig bei einem inländischen V erm ittlungsbüro, welches 
R ückversicherungsverträge mit ausländischen Gesellschaften 
vermittelt.)

„ Im  vorliegenden Falle kom m t regelm äß ig  im I n 
lande der  Speditionsvertrag  zum Abschluß. Von inländischen 
V erlegern  und F ab rikan ten  w erden  d e r  B eschw erdeführerin  
hier die G üter zur Beförderung ins Ausland übergeben , 
von ihr in die E isenbahnw agen  verladen, d is  F rach tb rie fe  
ausgestellt,  die zur Beförderung erforderlichen  w eiteren  S p e 
diteure, V erfrach ter und F rach tfüh re r  ausgew äh lt  und  b e 
auftrag t,  die ihrerseits die *Güter in E m p fan g  zu nehm en  
und bis zur Ablieferung an  den  E m p fän g e r  w eiterzubeför- 
d e m  haben. Die G üter  gehen  rege lm äß ig  mit der  Bahn 
nach  H am b u rg  u n te r ’ Zollverschluß, w o  sie du rch  die Kai- 
verw altung in die Schiffe um geladen  w erden . Sie w erden  an
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einen von der  B eschw erdeführerin  bestim m ten ausländischen 
S pediteur adressiert, an  dessen A dresse d e r  Schiffsm akler 
das K onnossem ent ausstellt. D ie B eschw erdeführerin  erteilt 
eine Aufstellung der  G üter und E m p fän g er  dem  au s lä n 
dischen Spediteur. D ieser übern im m t die G üter am  Schiffe 
im Auslandshafen, verzollt sie und führt sie den  E m p fän g e rn  
zu. Auch w enn die B eschw erdeführerin  den A uftrag  von 
einem ausländischen Beste ller erhält, erfolgt seine A us
führung in dieser Weise. D anach  liegt die Tätigkeit,  die von 
der  B eschw erdeführerin  selbst o d e r  durch  Angestellte  aus- 
geübt w ird, ausschließlich im Inland. Im  A usland wird 
die B eschw erdeführerin , w orauf es ankom m t, in d ieser  Weise, 
überhaupt nicht tätig. Soweit sie dort, w orauf sie sich beruft, 
eine B eförderung selbst besorgt,  geschieht sie durch  se lb 
s tändige U nternehm er, durch se lbständige E rfü llungsge
hilfen. Die B eschw erdeführerin  sag t selbst, daß  sie keine 
Filialen im Ausland unterhalte , sondern sich an d e re r  B e 
förderungsun ternehm en  bediene und  daß  die B eförderung  
d e r  G üter im Ausland lediglich durch  d ie  von ihr dam it 
beauftrag ten  F irm en  ausgeführt w erde. Auch soweit A us
landsspeditionsfirm en, mit denen die B eschw erdeführerin  in 
s tänd iger  geschäftlicher B eziehung steht, gew isserm aßen  als 
A genten für sie im A usland tätig w erden, sind sie selbv- 
s tändige U n te rn eh m er .“

< D er  Reichsfinanzhof kom m t somit zu dem  Schlüsse, 
d aß  w eder  von im  Auslande liegenden Flauptleistungen, 
noch Teilleistungen die R ede  sein könne. Auch die von de r  
B eschw erdeführerin  behaup te te  vorbereitende W erbe tä tigkeit 
durch  das Aufsuchen englischer Im porteu re  kom m t für die 
s treitige V ergü tung  nicht in F rage .

E s  s teh t h iernach zweifelsfrei fest, daß  generell die 
Leistung des Spediteurs, auch  w enn sie die Vermittluirijg 
von B eförderungen ins Ausland o der  zwischen ausländischen 
O rten darstellt,  um satzsteuerpflichtig  ist.

D ie Befreiungsverordnung vom 17. März 1928.
D ie U m satzsteuerpflich t des Seehafen-Spediteurs  ist mit 

W irkung  ab 1. J a n u a r  1927 wesentlich geände rt  w orden  
durch  die V e r o r d n u n g  ü b e r  B e f r e i u n g  v o n  d e r  
U m s a t z s t e u e r  f ü r  L e i s t u n g e n  i n  S e e h ä f e n  
v o m  17.  M ä r ?  1 9  2 8. D ie Befreiungsvorschrift s tützt 
sich auf den H är te p a ra g ra p h e n  der  R e ichsabgabenordnung  
(§ 103 Abs. 2).

D iese B efre iungsverordnung bedeu te t eine E rgänzung  
der  bereits im  U m satzs teuergese tz  vorgesehenen  B efre iungs
vorschrift bei W arenlieferungen aus dem  Ausland in das 
In land  ( E i n f u h r )  einschließlich de r  sogenannten  „ v e r 
l ä n g e r t e n  E i n f u h r “ (d. h. L ieferung de r  eingeführten 
W aren  innerhalb oder aus den Zollausschlüssen, F re ih a fe n 
bezirken  und um satzs teuerfre ien  Lagern, ferner  in o d e r  
aus Seehafenplätzen  bei E in fuhr auf dem  Seew ege). W ährend  
die Lieferung in solchen Fällen  k ra f t  G esetzes u m sa tz 
steuerfrei w ar  und zw ar auch dann, w enn die G egenstände 
nache inander in verschiedene bevorrech tig te  G ebiete  (§ 7 
de r  D urchführungsbestim m ungen) o d e r  aus einem der b e 
vorrechtig ten  in ein anderes  Gebiet gebrach t w erden, w aren  
bisher die h ierm it verknüpften  Leistungen um sa tzs teu e r
pflichtig. U m satzsteuerpflich tig  w ar  somit die Beförderung 
von einem  F re ilager  in das andere , das Be- und E n t lad ein 
de r  zur B eförderung benutz ten  Schiffe, das E in laden  d e r  
G üter und der  dazu  gehörigen  Hilfsdienste. D iese T ä tig i 
keiten  sind nunm ehr um satzs teuerfre i gew orden .

Im  einzelnen erstreckt sich die Befreiung von der 
U m satzsteuer auf fo lgende T ä tigke iten  bezw. Leistungen:

aj B e f ö r d e r u n g  v o n  G e g e n s t ä n d e n  a l l e r  
A r t  z u  W  a s s e r innerhalb d e r  nach  § 7 Abs. 1 Nr. 2 a. 
und c der  D urchführungsbestim m ungen  zum U m sa tzs teu e r
gesetz  (U. St. D. B.) bevorrechtig ten  Gebiete (Zollaus
schlüsse, F reibezirke, Seehafenplä tze  bei E in fuhr auf dem  
S eew eg ; es gelten  als Seehafenplä tze  alle unm itte lbar am  
M eere ge legenen Orte, die von N a tu r  oder  auf G rund b e 
sonderer  E inrich tungen  Schiffen einen gesicherten  A n k e r
platz bieten und im Seeverkeh r  mit dem  Auslande stehen^ 
sowie eine R eihe  b esondere r  Plätze, welche im E r laß  d e s  
Reichsfinanzm inisters I I I  U. 10250 vom 10. J a n u a r  1925 
besonders au fg e .ü h r t  sind. Zu diesen gehören  in P om m ern  
Barth, Greifswald, Rügenw alde , S tettin  und Vororte, S tra l
sund, Wolgast), zwischen einem Seeschiff einerseits und 
einem anderen  Seeschiff oder einem anderen  Fahrzeug , einem 
Kai oder einem L ager andererseits .

D a  die V erordnung  vom 17. M ärz 1928 in § 1 
Ziff. 1 ausdrücklich  von „G egenständen  a l l e r  A r t“ spricht, 
ist nicht anzunehm en, daß  bei d e r  besonderen  B efre iung  
der  Leistungen des Spediteurs  d ie  B eschränkung  des  § 7 
U. St. D. B. auf G egenstände d e r  Freiliste l a  bezw. für

die Lieferung in oder aus Seehafenplä tzen  auf zollfreie oder  
erst durch  Gesetz vom 7. August 1925 über Zolländerungen 
zollpflichtig gew ordene G egenstände der  gleichen Freiliste 
Platz greift.

Als Seeschiffe gelten  dabei nu r solche Schiffe, de ren  
Be- oder E n tlanden  anläßlich einer Seereise  erfolgt, auf 
der  auch ausländische Seehafenplä tze  oder neben  anderen  
deutschen Seehafenplä tzen  auch ostp reuß ische Seehafenplätze 
berüh rt  w erden. Ä ndere  Schiffe (z. B. Leichter) stehen 
den  Seeschiffen dann  gleich, w enn sie zwischen zwei vor|- 
berech tig ten  G ebieten G üter befördern, die mit Seeschif
fen in  einem d ieser  Gebiete angekom m en  sind o der  von 
dort abgehen  sollen.

In dem M inisterialerlaß III  U. 51.00 vom 17. Mär/.
1928 wird auch de r  sogenannte „verlängerte  W asse rv e r
k e h r “ ausdrücklich als befreit bezeichnet. Es gilt d em n ach  
als Beförderung zu W asser  zwischen einem Seeschiff und 
einem Kai auch eine etwaige B eförderung zu Lande, po- 
weit sie ursächlich mit d e r  Beförderung vom oder zum. 
Seeschiff in Zusam m enhang  steht und sich räumlich au£ 
die B eförderung am  Kai beschränk t (z. B. das zu b e la 
dende  Seeschiff liegt a,n einer anderen  Stelle des Kais als 
die für das Seeschiff bestim m ten Gegenstände).

b) L e i s t u n g e n  z u m  B e -  o d e r  E n t l a d e n  d e r  
S c h i f f e  einschließlich S tauerei und B unkern bei B efö r
derungen  im Sinne von a).

c) H a n d e l s ü b l i c h e  L e i s t u n g e n  b e i  B e f ö r 
d e r u n g e n  im Sinne von a) oder beim Be- o d e r  E n t 
laden  im Sinne von b) (Besichtigung, V erwiegen, S o r 
tieren, M arkieren, P robeziehen, Ausbessern der  V erpackung, 
Gewichtskontrolle, Gestellung von W inden, L agerung  von 
beschränk ter  D auer  u. a.) sowie H ilfsle istungen bei B efö rde
rungen  im  Sinne von a) und bei d e r  B eförderung de r  See
schiffe selbst (Schlepphilfe). D iese handelsüblichen L eis tun
gen m üssen in V erbindung mit dem  Be- oder  E n tladen  von 
Seeschiffen stehen. (Die Lieferung von elektrischer Kraft' 
durch private E lek tr iz itä tsw erke  an d ie  K aiverw altung ist 
also n icht etwa befreit, d ag eg e n  die G estellung von W inden 
oder L ieferung von K raft durch die K aiverw altung an die' 
R eedere i oder deren  Beauftragte.)

d) E i n l a g e r u n g e n  v o n  aus dem  A uslande e i n -  
g e f ü h r t e n  M a s s e n g ü t e r n  in den un te r  a) erw ähnten  
bevorrechtig ten  Gebieten, w enn sich die E in lagerung  u n 
m itte lbar an  die E in fuhr aus dem  staatsrechtlichen Ausland 
anschließt. Als solche M assengüter  gelten: Getreide, Reis, 
H ülsenfrüchte , O eltrüchte und  Oelsaaten, Futte rm itte l ,  p f lanz
liche und tierische Spinn- und  Faserstoffe , R ohtabak , Stein 
nüsse, Südfrüchte, Kaffee, K akao, Gewürze, Holz, G e rb 
stoffe und G erbstoffauszüge, Gummi (einschließlich G um 
miabfälle und Altgummi), pflanzliche und tierische Oele 
und Fette , H aare , Borsten, Felle und I iäu te ,  Mehl, Rohzucker. 
E rd en  und Steine, Erze , Schwefelkies, Kohlen, M inera l
öle, D üngem itte l (einschließlich Rohphosphat) ,  Metalle, Eisen- 
und Stahlwaren.

D iese Befreiungsvorschrift erstreckt sich auch  auf die 
mit den  E in lagerungen  handelsüblich verknüpften  N e b e n 
leistungen (Kosten der  Ein- und Ausladung, der  B esich tigun
gen  und aller übrigen  unter c) genann ten  Leistungen). B e 
freit ist auch d ie  E in lagerung  in K ähnen (Schuten).

Steuerfre i sind ferner  die L agerhalte r  selbst für die 
von ihnen den E in lagernden  in R echnung  gestellten L a g e r 
gelder und E n tge lte  für N ebenle istungen. Nicht befreit sind 
dagegen  die V erm ietung eingerich teter R äum e an  Lagerhalter, 
die L ieferung von K raft und d ie  Gestellung von W inden an 
die Lagerhalter.

D er  Begriff E in lagerung  im unm itte lbaren  Anschluß an 
die E infuhr aus dem  Ausland w ird  in dem  erw ähnten  M i
n isterialerlaß  vom 17. M ärz 1928 erläutert als E in lagerung  
in dem jenigen  Lager, in dem  der  G egenstand  nach Ueber- 
schreiten der  R eichsgrenze erstm alig  in einem der b ev o r
rechtig ten  G ebiete  e ingelagert wird. Die Steuerfreiheit gilt 
fü r  die ganze  D auer  de r  L agerung  an d ieser Stelle, auch 
w enn die W are , ohne das L ager  zu wechseln, inzwischen 
um gesetz t ist.

e) E i n l a g e r u n g  v o n  f ü r  d i e  A u s f u h r  o der  das 
V erbringen in das A usland b e s t i m m t e r  G e g e n 
s t ä n d e n  in Zollausschlüsse oder Freibezirke. Auch hier 
gilt für die mit der  E in lagerung  von A usfuhrgütern  h an d e ls 
üblich verbundenen N ebenle is tungen  das vorstehend unter 
d) für E in  uhrg iiter  gesagte .

Die h iernach für eine g ro ß e  Zahl von Leistungen b e 
freiten U nternehm en, insbesondere  also die Seehafenspedi 
teure, haben  nur dann  A nspruch auf Steuerfreiheit, w enn 
sie ih re  V oraussetzungen  buchhaltungstechnisch nachw eisen '
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können. Es em pfiehlt sich d ah e r  fü r  jeden  S eeh afen sp ed i
teur, derartige , nunm ehr um satzsteuerfrei gew ordene  L eis tun
gen im Speditionsbuch von vornherein  als solche zu k e n n 
zeichnen. E s  w ird noch unten zu erörtern  sein, daß  dieso 
Buchführungsvorschrift, welche derjen igen  für den  E in fu h r
handel (§ 12 U .S t . D . B . )  entspricht, nicht ganz leicht
durchzuführen  ist.

Die V erordnung  vom 17. M ärz 1928 leidet an  dem  w e 
sentlichen M angel, daß  in ihr nicht klipp und k la r  zum Aus- 
kom m t, ob auch die Tätigkeit  des Spediteurs  im eigentlichen 
Sinne (Vermittelung von B eförderung) unter die B efre iungs
vorschriften der  V erordnung  fällt.

D er  S ped iteur ist das w ichtige H au p tg ew erb e  im V er
kehrsw esen, w elcher erst die zur mechanischen F o r tb e w e 
gung  der  G üter notw endigen  H ilfsgew erbe, wie Stauerei, 
K ai-V erw altung usw. in N ahrung  setzt bzw. ihre B efö rde
rung  veranlaßt. E s  w ürde  nun dem  wirtschaftlichen Sinn 
und Zw eck der  V erordnung, den V erkeh r  in und aus d e u t 
schen Seehäfen zu heben, vollkommen w idersprechen , wenn 
man das für die B eförderungstä tigkeit in Betracht k o m 
m ende H aup tgew erbe ,  eben den  Seehafen-Spediteur, von 
der V ergünstigung  der  V erordnung  ausschließen wollte.

E n tsche idend  für die A uslegung der  V erordnung  
insbesondere für den w ichtigen in ihr gep räg ten  
Begriff „B efö rderung  von G egenständen  aller A rt“ 
kann einzig und  allem n u r  sein d ie  V erkeh rsau f;- 
fassung darüber,  ob unter diesen Begriff lediglich 
rein m echanische B eförderungsle is tungen fallen o d er  aber 
auch die Leistung des Spediteurs, w elcher erst durch 
seine eigene Tätigkeit  die Beförderungen veranlaßt. D ie 
V erkehrsauffassung geht aber  dahin, daß  unter „B e fö rd e 
ru n g “ in erster Linie d ie  sie veranlassende und verm ittelnde 
T ätigkeit  des Spediteurs  zu verstehen  ist, welche dafür  Sorge 
trägt, daß  die zu befö rdernden  G üter in Seehäfen  den  k ü r 
zesten und  billigsten U m schlagw eg  finden. — E rs t  durch 
diese wesentliche T ä tigke it  des Spediteurs, welche die H a u p t 
leistung für die B eförderung  darstellt, w ird  es möglich, daß  
alle m echanischen Hilfsleistungen, w elche zur F o r tb e w e 
gung  de r  G üter von e inem  bestim m ten Punk t zu einem 
anderen  no tw endig  sind, in Tätigkeit  gesetz t w erden.

Die um gekehrte , also erheblich einengende Auslegung 
de r  V erordnung  w ürde überdies zu a e m  E rgebnis  führen, 
daß  'der Seehafcnspedi eur im eigentlichen Sinne des W ortes, 
w elcher also n u r  Beförderungsle is tungen  veranläßt, nicht 
aber  solche durch eigene A rbaitsrafte  bezw. T ransportm itte l 
vollbringen läßt, in gleichem U m fange wie b isher u m sa tz 
steuerpflichtig  bleiben w ürde. E s  w ürde  sich dann also das 
im Hinblick auf Sinn und Zw eck d e r  V ero rdnung  ab su rd e  
E rgebnis  he,rausste’len, daß  alle mechanischen B efö rderungs
leistungen als solche um satzsteuerfre i sein w ürden , nicht 
aber  d ie  jene T ä tigke iten  erst veranlassende Leistung des 
Spediteurs. Zweifelsfrei ist wirtschaftlicher Sinn und Zw eck 
der  V erordnung, den V erkehr  in und aus deu tschen  S e e 
häfen zu heben. W esentlich zur Erfü llung  dieses Zw eckes 
ist a b e r  zweifelsfrei auch die Befreiung de r  eigentlichen 
Spediteurleistung von de r  U m satzsteuer, soweit es sich 
um die Beförderung bezw. E in lagerung  von Ein- und A us
fuhrgü tern  handelt;  denn g erade  seine T ätigkeit ist es ja, 
welche dafür  Sorge trägt, daß  d iese G üter in deutschen  
Seehäfen  um geschlagen  bezw. eingelagert w erden. Man denke 
nur an  den sehr schw eren  K onkurrenzkam pf, den  P reußens 
g rö ß te r  Seehafenplatz  Stettin  mit D anzig  bezw. G dingen 
auszufechten hat, oder an  den K onkurrenzkam pf zwischen 
H am b u rg  und R otterdam , und der le tz te  Zweifel d a rü b e r  
wird schwinden, daß  eine einengende A uslegung de r  V er
ordnung  im angedeu te ten  Sinne mit ih rem  w irtschaftlichen 
Zw eck völlig unvereinbar ist.

Auch hier, wie in so zahlreichen Streitfällen des 
S teuerrechts  und- speziell des Ums.atzsteuerrechits  kan'n 
einzig und  allein die w irtschaftliche Betrachtungsw eise  e n t
scheidend sein, und  diese zwingt im Z usam m enhang  mit 
der  oben  geschilderten  V erkehrsauffassung zu dem  Schlüsse, 
daß  nicht nur die vom S eehafensped iteur eigenen A rbeits 
kräften  g ew ährten  Arbeitslöhne, ebenso wie die V erdienste  
eines frem den S tauere iunternehm ens um satzsteuerfrei sind, 
soweit es sich um  B eförderungstä tigkeiten  im Sinne obiger 
V erordnung  handelt, sondern  vor allen D ingen  ist auch d ie  
eigentliche Provision des Seehafenspediteurs  dann a b z u g s 
fähig, wenn es sich um  U m schlag  bezw. E in lagerung  von 
E infuhr- oder A usfuhrgütern  handelt und im  übrigen die 
V oraussetzungen de r  V erordnung vom 17. M ärz 1928 e r 
füllt sind.

4. W elche Positionen in der Rechnung des Spediteurs sind
abzugsfähig?

Es w ürde  eine g ro ß e  U nbilligkeit bedeuten, w enn der 
Spediteur in allen anderen, nicht unter Ziffer 3 benannten  
Fällen das gesam te, von ihm erzielte E n tge lt  (also e inschließ
lich aller baren  Auslagen) versteuern m üß te ; denn bekanntlich 
be träg t d ie  von ihm  erzielte  Provision nu r  einen geringen  
Bruchteil des dem  A uftraggeber  in R echnung  gestellten B e 
trages. D er  Sped iteur k an n  d aher  von dem  E n tge lt  lab- 
ziehen:

a) die von ihm  ausgeleg ten  B e f ö r d e r u n g s k o s t e n ,  
soweit er nicht selbst als B eförderungsun te rnehm er auf- 
tritt,

b) die von ihm  verauslag ten  V e r s i . c h e r u n s k  o s t e n ,
c) die verauslag ten  Z ö l l e .

Z u  a :  W ichtig  ist h ier zunächst d ie  Fests te llung  von 
Popitz, K om m entar  S. 368, daß  dem  Spediteur diese b e 
sondere  V ergünstigung  auch dann einzuräum en ist, w enn 
er den  A uslagenbetrag  nicht für jede einzelne B e fö rd e 
rungsleistung genau in der  en tstandenen  H öhe  dem  A uftrag 
geber  in Rechnung geste 'l t  hat. E s  genüg t vielmehr, daß  er 
die gesam ten, in einem K alenderjah r  tatsächlich en ts tan 
denen B eförderungskosten  von seinen E innahm en kürzt. D iese 
V ergünstigung  ergab  sich zunächst für das alte U m s a tz 
steuergese tz  von 1918, durch R undschreiben  des R e ichs
schatzam ts vom 30. N ovem ber 1918 (Amtl. Mitt. S. 109). 
Popitz  hebt jedoch ausdrücklich  hervor, daß  diese V e r 
günstigung dem  Spediteur auch in dem  neuen  U m safe 
steuergese tz  zuzugestehen  ist. D as alte U m satzs teuergese tz  
stellte die A bzugsfähigkeit de r  A uslagen für V ersendung  
und V ersicherung nur ausdrücklich  bei L i e f e r u n g e n  
f e s t ,  w ährend  nunm ehr du rch  den  je tz igen  W ortlau t des 
§ 8 Ziff. 5 des U m satzs teuergese tzes  auf die A bzugsfäh ig 
keit de r  A uslagen des „ L e i s t u n g s v e r  » p f l i c h t e 
t e n “ abgeste llt ist.

Zu den B eförderungskosten  gehören  zunächst die 
Frachten , also Eisenbahn-, See- und Binnenfrachten. F erner  
gehören  hierzu die U m schlagskosten  einschließlich der Kai- 
gebühren , A rbeitslöhne und Fuhrlöhne, w elche der S p e 
d iteur verauslagen  muß. N icht abzugsfähig  sind natürlich  
die Kosten der  B eförderung  in e igener Schute o d e r  durch; 
eigene F uhrw erke . D aß  'die K aigebiihren zu den B e fö rd e 
rungskosten  gehören, ist ausdrücklich  festgeste llt durch die 
E n  Scheidung des U m satzs teuersenats  des Reichsfinanzhofs 
V. 318/24 vom 17. F eb ru a r  1925. W ichtig ist in dieser 
Entscheidung  insbesondere  fo lgender S a tz :  „ In  dem  S p e 
ditionsgew erbe liegen die, V erhältn isse insofern eigenartig, 
als die Provision des Sped iteurs  im Verhältnis  zu d en  von 
ihm gem achten  Auslagen, die sich in de r  H au p tsach e  aus 
den B eförderungskosten  zusam m ensetzen , h ä u rig nu r  g e 
ring ist und das G ew erbe durch  die U m satzs teuer  zu stark  
belastet w ürde, w enn d ie se  A uslagen in das E n tge lt  e inge
rechnet w ürden .“ N ach der  V erkehrsauffassung  gehören  
zur B e o rd e ru n g  alle H andlungen, die zur F o r tb ew eg u n g  
des Gutes vom A bgangsort zu dem  B estim m ungsort e r 
forderlich sind. „H iernach  fallen auch die ICaigebührein 
unter d ie  Auslagen für die B efö rderung ; denn bei d e r  V e r 
frachtung .von G ütern über See  erg ib t sich die N o tw en d ig 
keit, die G üter über den Kai fortzube,wegen und  die do rt  
befindlichen E inrich tungen zu benu tzen .“

Zu den abzu-jsfähigen Posten gehören  als durch laufende  
Posten ferner die von dem  Sped iteu r verauslagten  Naich- 
nahm ebeträge , also des Prim aversepders , de r  Binnenspedi’- 
teure und sonstigen A uftraggeber.

Z u  b : Zu der A bzu js fäh igke it  der  V ers icherungskosten  
ist auch hier nu r  kurz  zu bem erken , daß  un te r  d e r  H e r r 
schaft des alten U m satzs teuergese tzes  von 1918 das b e 
reits erw ähnte R undschreiben  des  R eichsschatzam tes vom
30. N ovem ber 1918 die g leiche A usdehnung auf Leistungen 
vom ahm  wie bei den  Beförderungskosten. Auch für die 
V ersicherungskosten  ist in dem  gle ichen R undschreiben  a n 
erkannt w orden, daß  e ine genaue  B erechnung der A uslagen 
für jede übernom m ene L adung  unm öglich  sei. E s  gen ü g e  
d ahe r  die A ngabe de r  tatsächlichen G esam tvers icherungs
kosten  w ährend  eines Jah res .

Z u  c: Die verauslagten Zollausgaben bilden dagegen  
an  sich wie jede an d ere  öffentliche A bgabe (z. B. die 
Zuckersteuer bei der  V erbrauchszuckerfabrik) einen s teuer
pflichtigen Bestandteil des E n tge lts  und zw ar auch dann, 
wenn de r  A uftraggeber des Sped iteurs  diesem den  bei A us
führung des A uftrages verauslag ten  Zoll e rs ta tte t;  denn  
der  Spediteur w ar als E inbringender  Zollschuldner und ü b e r 
wälzte lediglich diese Spese auf seinen A uftraggeber. E s
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ist d ah e r  an  sich nicht richtig, w enn die A usfüh rungsbe
stim m ungen in § 30 Abs. 2 die Zollauslagen des Spediteurs  
als durchlaufende Posten  anspricht. A ber bereits  für das 
alte U m satzs teuergese tz  ha tte  de r  S taa tenausschuß den  A b 
zug de r  Zollauslagen von dem  vereinnahm ten  E n tge lt  zu 
gelassen. Auch hier beruh t der  Schutz des Spediteurs  auf, 
§ 103 Abs. 2 de r  R e ichsabgabenordnung  und stützt sich auf 
die E rw äg u n g , daß  de r  deu tsche Spediteur sein für die 
deutsche V olksw irtschaft w ichtiges A uslandsgeschäft ve r
lieren könnte, w enn er um  die U m satzs teuer teure r  die Z o ll
abfertigung  beso rgen  m üßte, als ein im A uslande sitzender, 
für einen deutschen  A u ftraggeber  tä tiger Spediteur (Popitz
a. a. O. S. 358—362).

5. D ie buchtechnische Behandlung der abzugsfähigen Posten  
bezw. der um satzsteuerfreien Einnahmen.

N ach  den  vorstehenden A usführungen w ar die R ech ts 
lage bezüglich der  U m satzsteuerpflich t der Leistungen des 
Spediteurs  vollkom m en geklärt.  E r  dek larier te  alljährlich 
als um satzsteuerpflichtig  seine Bruttoeinnahm en (am besten 
die H abensum m e des Speditionskontosj und setzte auf d e r  
anderen  Seite alle die jenigen Sollziffern der  U nterkonten  
seines Speditionsunkostenkontos ab, soweit sie nach  den 
vorstehenden A usführungen als a 'bzugsfähig anzusprechen' 
w aren. A bzugsfähig  w aren  somit alle A usgaben über F ra c h 
tenkonto, N achnahm ekonto , K aigebührenkonto , Statistische 
G ebühren-K onto, V ers icherungspräm ien-K onto, E isb rec h e r
g ebüh r  en-Konto, B rückengelder-K onto , H afengelder-K onto ; 
ferner alle Posten, w elche über das allgem eine Speditions.- 
unkosten-K onto  in der  Regel laufen und un te r  die Begriffe 
H avarieg roßbe iträge , S tauerlöhne (gezahlt an frem de se lb 
ständige  S tauere iunternehm ungen), Fuhrlöhne (gezahlt an 
frem de Fuhrun ternehm ungen),  T axa tionsgebühren , W ieg e
kosten, B ollw erksgelder ,und derg le ichen  fallen. Soweit in 
der  B uchhaltung der  einzelnen S ped iteure  eine Aufteilung 
de r  einzelnen Speditionskosten  nicht du rchgeführt w urde, 
bestanden  seitens der  F inanzäm te r  in w ichtigen S eehafen 
plätzen keine B edenken dagegen , daß  als abzugsfähig  die 
gesam te  Sollseite des Speditionskontos angesehen  w urde. In 
solchen Fällen versteuerte  also der  Spediteur als um satz- 
steuerpflichtiges G esam tentgelt eines K alenderjahres  den 
Bruttogew inn auf Speditionskonto, vorausgesetzt, daß  er nicht 
die K osten für eigenes F uhrw erk , für eigene A rbeiter oder 
eigene Schuten ebenfalls über Speditionskonto  buchte.

Zunächst ist die buchtechnische Lösung de r  U m sa tz 
steuerpflicht des Spediteurs  durch die V erordnung  vom
17. M ärz 1928 wesentlich erschw ert w orden . E r  muß je tzt 
nicht nur die um satzsteuerfreien  Bruttoeinnahm en von den 
um satzsteuerpflichtigen scheiden, sondern er m uß au f der 
Seite des A usgaben an sich eine T rennung  nach d e r  Richr 
tung vornehm en, welche A usgabeposten  mit um sa tzs teu e r
pflichtigen, welche dagegen  mit um satzs teuerfre ien  E in n a h 
men in Z usam m enhang  stehen. D iese Sonderung  wird jedoch 
in Betrieben mit zahlreichen Positionen außerordentlich  
schw ierig und  zeitraubend sein. Ob sich die V eranlagungs- 
behörden  auf eine Schätzung  einlassen w erden  etw a d e r 
gestalt, daß  zunächst der  anteilige P rozen tsa tz  der  u m sa tz 
steuerfreien  E innahm en  an den um stazsteuerpflich tigen  fe s t
gestellt und  von den abzugsfäh igen  Ausgaben alsdann de r  
gleiche P rozen tsatz  gestrichen wird, um  eine Art „D öppel- 
befre iung“ zu vermeiden, m uß dahingestellt bleiben. A n d e re r
seits w ürde  es den R ahm en  dieses Aufsatzes überschreiten1/ 
auch  noch die buchtechnische Lösung für diese F ra g e  zu 
bringen. E s  soll dies jedoch in einem späteren  Aufsatz« 
nachgeholt w erden.

D a die V erordnung  vom 17. März 1928 auf rein w ir t 
schaftlichen G ründen beruh t und die w irtschaftliche L e i
s tungsfähigkeit der  Sped iteure  in Seehäfen  stützen soll, w ird 
man auf einer solchen oben  angedeu te ten  Schätzung b e 
stehen müssen, da sonst d e r  ganze  Z w eck  der  V erordnung  
dem  Seehafensped iteur verloren gehen  w ürde. D as Gleiche 
gilt erst recht für die rückliegende Zeit seit dem  1. J a n u a r  
1927; denn in allen denjenigen  Fällen, wo die U m satzsteuer - 
veran lagung  noch  nicht rechtskräftig  durchgeführt '  ist, wird 
sich der  S eehafensped iteur auf die Befreiungsvorschriften 
de r  V ero rdnung  vom 17. M ärz 1928 berufen und somit im 
R echtsm ittelverfahren  die H erab se tzu n g  der U m satzs teuer um 
die je tzt befreiten Posten durchsetzen  können. Es ist aber  
praktisch völlig unmöglich, bei einem Betriebe mit a b e r 
tausend Positionen noch nachträg lich  für den gesam ten  Z e i t
raum  eine genaue  Scheidung zw ischen steuerpflichtigen und 
steuerfreien  E innahm en  vorzunehm en, geschw eige denn eine, 
en tsprechende Scheidung bei den A usgabeposten  du rch zu 
führen. F ü r  die rückliegende Zeit dürfte  es sich empfehlen,

für zwei o d e r  drei ausgew ählte  Monate, teils in der  v e rk eh rs 
arm en, teils in der  verkehrsre ichen  Zeit gelegen, möglichst 
sorgfältig  die E innahm eposten  durchzugehen und hiernach 
eine vorsichtige Schätzung vorzunehm en.

Bezüglich der A üsgabeposten  und ihrer Schätzung steht 
dem  Spediteur zudem  die oben  erw ähnte  Auffassung von 
Popitz zur Seite, w onach die genaue  Feststellung w eder  der 
tarifm äßigen  B eförderungskosten  noch der V ers icherungs
kosten  für jede einzelne B eförderungsle is tung möglich ist.
6. Der Seehafenspediteur und die Entscheidung des Reichs

finanzhofes vom 24. Juni 1927.
G roße Bedenken in den Fachkreisen  sind durch eine 

w eitere E n tscheidung  d es .  U m satzsteuersenats  des R e ichs
finanzhofs hervorgerufen  w orden, nämlich durch  das U r 
teil V A. 31/27 vom 24. Jun i 1927. D er  B eschw erdeführer  
betre ib t ein M öbeltransport- und Fuhrgeschäft.  Seine G e
schäftstätigkeit besteh t in de r  U ebernahm e von Lastfuhren, 
dem  An- und  A bfahren von S tückgütern  vom oder zum  
Bahnhof sowie in de r  U ebernahm e von M öbeltransporten. 
H in  und w ieder beau ftrag t er andere  selbständige U n te r 
nehm er mit den F uhren , d ie  er selbst bezahlt. E r  verlangt 
die A bsetzung dieser an  H ilfsun te rnehm er entrichteten B e 
träge, der  veranlag ten  Bahnfrachten  sowie der  V ergütung 
an ausw ärtige  F uh run te rnehm er für das Abrollen und A us
packen  am  Bestim m ungsorte  bei M öbeltransporten  nach  a u s 
wärts als steuerfrei. D er  B eschw erdeführer  stützt sich auf 
das vom Reichsminister der  F inanzen herausgegebene  M e rk 
blatt für die U m satzsteuerpflicht im Speditionsgew erbe. T ro tz 
dem  ist der  R ech tsbeschw erde  der  E rfo lg  versagt w orden. In 
dem  streitigen Falle  w ar  nämlich die B eförderung von G ü 
tern gegen  Z ahlung einer einheitlich bem essenen V ergü tung  
(Pauschale) übernom m en w orden. Zum  Teil führte  der 
S teuerpflichtige die mit der  B eförderung  in Z usam m enhang  
s tehenden Leistungen selbst aus, zum Teil schloß er hier- 
w egen mit D ritten  auf eigene R echnung  un te r  e igenem  
N am en  F rach tve rträge  ab. Plieraus folgert de r  R eichs
finanzhof, daß  er nicht als Spediteur im Sinne des, § 407
H. G. B., sondern  als  F rach tfüh re r  gem äß  §§ 413 Abs. 1, 
425 H. G. B. anzusehen sei. D ie von ihm übernomme|ne 
Gesam tleistung habe ausschließlich die B eförderung  von G ü 
tern zum G egenstand. Die A bzugsfähigkeit de r  für F u h r 
löhne an  frem de F u h run te rnehm er und für F rach ten  an die 
Bahn verauslagten Posten w ird  verneint, weil sie nicht in 
E rfü llung  einer ■Verbindlichkeit Seines A uftragsgebers , son
dern  in ' E rfü llung  einer eigenen V erbindlichkeit gezahlt 
w orden  seien.

D iese E n tscheidung  ist in der  H afen-V erkehrs-Z eitung  
in dem  Aufsatz „Reichsfinanzhof contra  Reichsfinanzhof“ 
von Blum sehr ausführlich  behandelt worden. Mit Recht 
weist Blum auf die W idersprüche im Urteil des gleichen 
U m Satzsteuersenats über die Kaia^ebühren mit dem  v o r
s tehend erw ähnten  Urteil hin. E s  ist ihm auch darin Recht 
zu geben , daß  die G rundsä tze  des Reichsfinanzhofes in dem 
letzten Urteil, welches sich ja speziell mit der  Möbelspedition 
befaßt, nicht ohne weiteres auf die reine Spedition o d e r  die. 
Spedition mit g leichzeitiger nebensächlicher eigener B eför
derungsleistung  übertragen  w erden  könne. E s  ist dies mit 
besonderem  N achdruck  desw egen  hervorzuheben, weil ein
zelne F inanzäm ter in S eehafenplä tzen  g egenw ärtig  mit dem 
V ersuch beschäftigt sind, die steuerlich ungünstigen M omente 
des Urteils auch auf den Seehafensped iteur für alle d ie je 
nigen Fälle  zu übertragen , w o er eine einheitliche G ebühr 
vereinbaren  sollte.

In de r  Regel sieht die R echnung  des Spediteurs  b e 
kanntlich wie folgt aus. V orausgese tz t sei, daß  ein S ped iteur 
es übernom m en hat, die B eförderung von 10 to Pap ie r  von 
Stettin nach R iga zu vermitteln.

V orfracht bis Stettin ab F ab r ik  SUM 300.—
U m schlagkosten  Stettin % Jl 30.—
Seefracht S te ttin /R iga ffiJl 200.—
N achnahm e des Prim aversenders , z. B. des

Binnenhafenspediteurs 91M 1000.—
Porti und F orm ulare  1.—

zusam m en 3t J t  1531.—
In den vorstehenden fünf Posten sind zunächst als 

um satzsteuerpflichtig  nu r  anzusehen  die U m schlagskosten  
Stettin sowie Porti und Form ulare  mit insgesam t RM. 31,—, 
also noch nicht 2 o/0 d e r  G esam trechnung. D abei befinden 
sich in den S tettiner U m schlagskosten  anteilige K aigebühren, 
A rbeitslöhne und Fuhrlöhne  neben de r  eigentlichen P ro 
vision des Spediteurs. E s  ist nach meinem  D afü rha lten  
völlig undenkbar, daß , w enn der  Seehafensped iteur in einem
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solchen Falle, statt eine einzeln spezifizierte R echnung  zu 
erteilen, eine G esam tvergü tung  vereinbart haben sollte, n u n 
m ehr das G esam tentgelt als steuerpflichtig  e rk lärt w erden 
dürfte. Zum indest w äre  dies mit de r  seitens des  R e ichs
finanzhofs ständig und  im m er w ieder betonten w ir tschaft
lichen B etrachtungsw eise d e r  S teuergese tze  noch viel w e 
n iger vereinbar als im  Falle  des M öbelspediteurs.

Auch dieser besorg t ja nur einen kleinen Teil de r  B e 
förderung mit e igenem  Fahrzeug , nämlich das Anrollen zur 
Bahn oder das Abrollen von der  Bahn. Blum ist auch inso
fern zuzustimmen, daß  das Gesetz nichts davon sagt, d aß  
de r  Spediteur dann von der  B egünstigung des § 8 Abs. 5 
ausgeschlossen sein soll, w enn er aus G ründen des § 413
H. G. B. R ech te  und Pflichten des F rach tführe rs  hat (w o
durch er ab e r  niemals, wie de r  Reichsfinanzhof meint, 
selbst zum F rach tfüh re r  w ird); denn er bleibt nach  wie vor 
Leistungsverpflichteter im Sinne des Gesetzes. H inzu kom m t, 
daß  die Parte ien  in ihren G eschäftsbedingungen das G eg en 
teil vereinbaren können, wie es gegenw ärtig  bei den  G e 
schäftsbedingungen de r  S eehafensped iteure  der Fall ist. Mit
Recht verweist Blum ferner darauf, daß § 4 de r  R e ich sab 
g abenordnung  (Berücksichtigung der w irtschaftlichen B ed eu 
tung der  S teuergese tze  und  ihres Zw eckes bei ih rer A usle
gung) nicht beachte t w orden  ist. P raktisch  w ürde  auf 
Grund des Urteils ein B eförderungsgeschäft zu einem festen 
U ebernahm esa tze  einfach unmöglich gem acht w erden.

Blum führt ferner aus : „Z u r  E n tscheidung  de r  F rage , 
ob eine A uslage des Spediteurs  (L ieferungsverpflichteten) 
als Geschäftsspese oder als A uslage für die B eförderung
anzusehen ist, kann  niemals das V erhältnis des Spediteurs ' 
zu seinem A uftraggeber m aßgebend  sein, sondern nur das

V erhältnis des Spediteurs  zu dem  von ihm  Beauftragten. 
M aßgeblich  ist die F ra g e :  W ofür erhält de r  B eauftrag te  
. . . das E n tge lt  von dem  S ped iteur?  E rh ä l t  der  B eauftrag te  
das E n tgelt  für die Leistung einer B eförderung, also für eine 
W erkleistung, dann ist de r  B etrag  für den  zahlenden  S p e 
diteur eine Auslage für d ie  B efö rderung .“ D iese Rechtsaufv 
fassung wird wesentlich gestü tz t durch die A usführungen des 
gleichen U m satzsteuersenats  in dem  eingangs erwähnten 
Urteil vom 28. April 1928. H ie r  heiß t es w ie fo lg t: „Bei. 
dieser Sachlage (In landstä tigkeit des Spediteurs) kom m t es 
für die U m satzsteuer auch g a r  nicht auf d ie  h an d e ls re ch t
liche Stellung de r  B eschw erdeführerin  gegenüber  den an der 
B eförderung Beteiligten und darau f an, ob sie nach d e r  V e r
einbarung über die B eförderungskosten  und de r  Art d e r  V e r 
ladung der  G üter als Spediteur o d e r  als F rach tfü h re r  im 
Sinne des im wesentlichen die H aftung  betreffenden  § 413 
des H andelsgese tzbuches  anzusehen  sei.“

D iese le tzteren  Auslassungen des Reichsfinanzhofs 
stehen erneut in W iderspruch  zu den  G rundsätzen, die er in 
seinem so lebhaft angefoch tenen  U rteil vom 24. Jun i 1927 
ausgesprochen  hat. E s  ist dah e r  nu r durchaus zu begrüßen , 
daß  der  R eichsverband des deu tschen  Speditionsgew erbes  
erneut eine ähnliche Sache an den Reichsfinanzhof hat 
gehen  lassen, um  eine E n tscheidung  des G roßen Senats 
nach  § 44, 46 d e r  R e ichsabgabenordnung  zu erwirken.
D er  Reichsm inister de r  F inanzen  hat sich d em  V erfahren  
angeschlossen und vertritt die hier w iedergegebene  Auffassung.

Abschließend sei a b e r  hervo rgehoben : nicht nu r ist 
öas erw ähnte  U rteil vom 24., Ju n i  1927 außerorden tlich  a n 
fechtbar, sondern  es ist vor allem keinesw egs auf die V e r 
hältnisse bei der  Seehafenspedition übertragbar.

Die GesdiäUe der letiländisdien Privat- und Hommunalbantten.
V on D r. E .  von B u l m e r i n c q ,  D irek to r

N eb en  34 G esellschaften  G egenseitigen  K red its  
die h ie r  de r  B e trach tu n g  nicht unterliegen, a rb e iten  
in L e ttland  20 A k tienbanken  u n d  12 kom m unale  
B ankinstitu te , von welch letzteren jedoch  n u r  die 
R ig ae r-D isk o n to b an k  und  die R ig ae r  B örsenbank  
dem  U m fan g e  ih re r  T ä tig k e it  nach  g rö ß e re s  I n 
teresse  beansp ruchen .

des S ta tis tischen  B iiro ’s de r  S tad t R iga .
Aus T abe lle .  1 ist ersichtlich, d a ß  das E ig e n 

kapita l d e r  A k tien -B anken  von 1926 bis 1928 um  
4 409 000 L a t zugenom m en hat, wobei einzelne B a n 
ken  eine s tä rke re  E rh ö h u n g  ih re r  K apita lien  zu v e r 
zeichnen haben , an d e re  ab e r  auch  V erlus te  aus ih ren  
K ap ita lien  h a b e n  decken  m üssen . D ie  s tä rk e re  E r 
h ö h u n g  ist du rch  A usgabe  neuer A ktien  erfolgt,

Tabelle 1

Eigenkapital Einlagen 
und laufende Rechnung

R e d is k o n t ie r te  W e c h se l,  
e m p fa n g e n e  V o r s c h ü s s e  

u n d  D a r le h e n

In 1000 Lat. 1.12.192611. 9.1927 1.9.1928 1.12.1926| 1.9.1927 1. 9.1928 1.12.1926| i. 9.1927 1.9.1928

1. Kooperative Transitbank . . . 2 245 3 288 3 296 2 535 3 418 3 071 2 812 741 3 044
2. Lettgalische Akt-Bank . . . . 417 427 832 341 219 444 830 927 975
3. Lettische Akt.-Bank ............... 632 638 643 824 850 928 316 175 359
4. Lettländische Kommersbank 525 530 508 770 1036 923 1544 2145 2 065
5. „ Privatbank . . . 2 022 2 044 2 060 1457 1333 1412 330 329 701
6. „ Landwirtsbank 518 519 506 1373 1137 887 1987 1978 1996
7. „ Volksbank 733 751 776 835 861 1230 1082 1043 787
8. „ Handels- und

Industriebank 2 460 2105 2105 3 057 3 088 3117 1193 1 326 1 555
9. „ Handelsbank . . 613 600 404 56 42 11 1487 1430 909

10. Landw. Zentralbank................... 713 927 812 1085 1 173 1327 2 231 2319 2 247
11. Libauer B a n k .............................. 1 119 1 131 1599 3 062 2 390 2 830 44 205 210
12. Libauer Kaufmannsbank 1035 1054 1077 1852 2 214 3198 — -- 175
13. Rigaer Bank für auswärt. Handel* 1 002 1002 1003 229 303 32 — 2 2
14. Rigaer K om m ersbank............... 8 277 8 134 8 144 4 648 6 553 8 414 780 817 1853
15. Rigaer Kreditbank....................... 8*4 1006 10i>5 2 606 1189 2 958 — -- 398
16. Rigaer Internat. B a n k ............... 1339 2 252 2 340 2 879 3 898 4149 2 818 2 295 3 025
17. Rigaer Handelsbank ............... 514 522 569 540 730 789 112 120 116
18. Rigaer Kaufmannsbank . . . . 538 2 075 2189 779 1458 1854 — 5 100
19. Rigaer Unionbank....................... 1 014 1016 1 017 310 313 460 589 615 826
20. Nordische Bank 884 921 969 1 812 2 930 3718 — — 120
20. Aktienbanken hatten zum: . 27 444 30 942 31853 31 050 35 135 41 752 18155 16 471 21 490
12. Kommunalbanken hatten zum: 2 454 2 837 3 096 7149 9 672 13 356 4 575 3165 5 196

darunter: *)
Rigaer Stadt-Diskontobank . . 513 579 596 2 028 2 750 4 520 1362 813 1383
Rigaer B ö rsen b a n k ................... 1519 1639 1802 3 080 4 349 5 342 2116 1154 1831

*) 1926 nur 9.
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welch le tztere zum g rö ß te n  Teil vom  A uslande  auf- 
genom m en  w urden. D ie  B ete iligung  ausländ ischen  
K apita ls  an  den  A k tien b an k en  b e trä g t  zum 1. 1.
1928 — 16,5 Mill. Lat;' also ü b e r  50 o/o de r  (gesam ten 
e igenen  Mittel. U eb e rg eh en d  zu dem  in den B anken  
a rb e iten d en  F rem d k ap ita l ,  läß t sich feststellen, d aß  
dasse lbe  von 1926 bis 1928 u m  10 702 000 Lat zu 
gen o m m en  ha t.  D och  verteilt sich diese Z unahm e 
auf die einzelnen B anken  seh r ung le ichm äß ig . D ie 
g rö ß e ren , gu t gele ite ten  B ank institu te  h a b e n  eine 
z. T .  seh r e rheb liche  Z u n ah m e  an  frem d en  G eldern  
aufzuweisen, w äh ren d  andere  ih ren  S tand  n icht 
w esentlich  v e rän d e rn  konnten , u n d  die schw ächsten  
Ins titu te  e inen s ta rken  R ü c k g a n g  an E in lag en  zu 
verzeichnen h ab en . E s  kan n  h ier n u r  m it G e n u g 
tu u n g  ausgesp rochen  w erden, d a ß  das P ub likum  
sich n icht m e h r  so s ta rk  du rch  h ö h e ren  Z insgenuß  
angezogen  fühlt, und lieber m it e iner k leineren  
R en te  vorlieb nim m t, indem  es seine G elder sicher 
fund ie rten  B anken  anvertrau t.  W eite rh in  zeigen die 
B e träg e  de r in de r  „L a tv ija s  B a n k a “ red iskon tie rten  
W echsel, em pfangene  V orschüsse  und  D arlehen , 
d a ß  g e rad e  kleinere  B anken  seh r s ta rk  den R e 
diskont bei dem  Z en tra lno ten insti tu t des L andes 
in A nsp ruch  nehm en  und  a u ß e rd e m  zur V e rs tä rk u n g  
ih rer M ittel auch  noch  D arleh en  au fnehm en  müssen, 
was bei e in igen  so weit geh t, d aß  sie ü b e rh a u p t jn u r  
noch  du rch  K red ite  der „L a tv ija s  B a n k a “ über 
W asse r  g eh a lten  w erden  können. V on einer Z u 
sam m en legung  der B anken  ist viel ge rede t und  g e 
schrieben  w o rd en : die A u sfü h ru n g  jedoch  bis jetzt 
sche inbar an  dem  U m sta n d e  gescheitert, d aß  n ie 
m an d  die e in träg lichen  D irek to renposten  aufgeben  
will. —

T abelle  2 zeigt, d aß  bei den A k tienbanken  die 
d iskon tie rten  W echsel von 1926 bis 1928 eine Z u 

n ahm e von 8 715 000 L at e rfah ren  haben , erteilte 
V orschüsse  und D arleh en  jedoch  n u r  um  2 846 000  
L a t;  es m ach t sich eben das B estreben  ge ltend  die 
le ichter V erlus te  b r in g en d en  D arlehensgeschäfte  
nach  M öglichkeit e inzuschränken  und  den W ech se l
diskont zu bevorzugen. D em  A nw achsen  der E i n 
lagen  um  10 702 000 L at steh t im selben Z e itraum  
ein A nw achsen  d e r  eben angefüh rten  H a u p ta k t iv g e 
schäfte  m it 1.1561000 L at gegenüber. T a tsäch lich  
sind W echseld iskon t, das D arlehensgeschäft und  
die E r te i lu n g  von V orschüssen  die fast einzigen 
A ktivgeschäfte  der le ttländ ischen  B anken . E in  
W ertp ap ie rg esch äf t  g ib t es nicht, nu r die R e se rv e 
kap ita lien  de r  B anken  m üssen  in s taatlichen  A n 
leihen resp. s taa tlichen  P fandbrie fen  ange leg t sein 
und  be tru g en  diese fü r 20 A ktienbanken

am 1. 12. 1926 rund 1 805 000 Lat
„ 1. 9.1927 „ 2167H00 „
„ 1. 9. 1928 „ 2 684 000 „

D ie B e träg e  de r K on ten  , ,nos tro“ und  „ lo ro “ 
g le ichen sich auf der Aktiv- und  Passivseite  im a l l 
gem einen  aus. W eite rh in  w ird das A kreditivge- 
schäft in nennensw ertem  U m fan g e  von n u r  w enigen 
B anken  be tr ieb en  un d  sind h ie r zu nennen

1.12.1926 1.9.1927 1.9.1928
Kooperative Transitbaiik 1482 000 2^6 000 839 000
Internationale Bank 503 000 1709 000 1 698 000
Libauer Kaufmannsbank -97 000 228 <00 394 0i '0

D ie L ib au e r  Bank, die dies G eschäft früher 
auch  pflegte, h a t  es in den  letzten Jah ren  aufge- 
geben.

In  Im m obilien  h ab en  g r ö ß e r e  B e träg e  nu r die
Lettlands Handels- und Industriebank mit Ls. 2 341 0'0
Rigaer Kommerzbank „ „ 2 234 000
Rigaer Kaufmannsbank „ „ 1 210 0' 0
und Rigaer Börsenbank „ „ 1 000 0ü0

investiert.

Tabelle 2

Diskontier te  Wechsel * ) Erte i l te  Vorschüsse und Darlehen

in 1000 Lat 1. 12. 1926 1. 9. 1927 1. 9. 1928 1. 12. 1926 1. 9. 1927 1. 9. 1928

1. Kooperative T ra n sitb a n k .............................. 1331 1703 5 678 6 981 5 503 3 035
2. Lettgalische Akt.-Bank .................................. 885 721 1032 571 695 584
3. Lettische Akt.-Bank.......................................... 1 071 1209 1366 22 17 40
4. Lettländische Kommerzbank . . . . . . 1 596 1475 1521 1297 1901 1094
5. „ Privatbank ........................... 1203 915 859 3 673 3 690 5 561
6. „ Landw irtsbank....................... 2 786 2 689 3 006 1 435 1597 1051
7. „ Volksbank ................ 1337 1648 1737 511 279 240
8. „ Handels-und Industriebank 2 621 2 598 2 690 1746 1200 1 143
9. „ Handelsbank . • . . . 632 470 303 951 1 OiiO 1 154

10. Landw. Zentralbank.......................................... 2 373 2 391 2 559 1541 14H4 946
11. Libauer Bank . . ........................... 962 927 1 141 4 675 3 766 3 033
12. Libauer Kaufmannsbank . . . . . . . 1353 1161 787 2 557 3 679 5 013
13. Rigaer Bank für auswärtigen Handel . . . 260 312 164 1124 1155 657
14. Rigaer Kommerzbank............................... . 2 490 3 340 4 035 9 322 10 064 9 213
15. Rigaer Kreditbank ...................................... 737 459 1519 4 361 2 788 2 021
16. Rigaer Internat. B a n k ..................................
17. Rigaer Handelsbank . . . .  ...............
18. Rigaer K aufm annsbank..................................

3711 4 061 3 833 6 774 12 286 12 549
419 320 895 324 412 543

2 297 2 994 3153 5 2 3
19. Rigaer Unionbank.......................................... 1088 810 914 853 1 050 1292
20. Nordische B a n k ................... .............................. 288 456 963 1434 2 214 3 831

20. Aktienbanken batten zum: 29 440 30 689 38 155 501^7 51762 53 003

12. Kommunalbanken hatten zum: 
darunter: **)

7 044 7 535 10 980 4 767 4 599 7 435

Rigaer Stadt-Diskontobank ....................... 1 899 1858 4514 1836 1694 2 072
Rigaer Börsenbank .......................................

*) Inlands- und Auslandswechsel.
) 1926 nur 9.

3 385 3 789 4 281 1660 1226 2179



1. Januar 1929 O S T S E E - H A N D E L 27

W eite rh in  w äre zu bem erken , d aß  die R ig ae r  
In terna tiona le  B ank  noch  ausländische K red ite  in 
g rö ß e rem  M a ß e  in A nspruch  genom m en  hat, deren  
B e träg e  sich am  1. 9. 1927 auf 4 076 000 Lat und  
am  1. 9. 1928 auf 4 399 000 Lat beliefen und  ,außer- 
dem  noch  A kred itivk red ito ren  V erpflich tungen  mit 
L a t 1709 000 resp. 1608 000 ha tte .  V on  w eiteren 
G eschäften  w äre  noch zu erw ähnen  das Inkasso  von 
W echseln , W arran ten , K onossem enten  usw., die den 
g rö ß e ren  B anken  erheblichen Gewinn abw erfen. E s  
be tru g  der Postei)
In k a s s o k re d i to re n  am  1. 12. 1926 1. 9. 1927 1. 9. 1928
iu r  20 A k t ie n b a n k e n  Lat. 26 345 000 26 302000 28 702000
fü r  12 K o m m u n a lb a n k e n  „ 1579 000 1106 000 1927000

au ß e rd em  nehm en  die G aran tieverpflich tungen  bei 
ein igen B anken  einen m eh r  als ihnen  en tsp rech en 
den  R au m  ein. E s  b e tru g  der Posten

A v a lk re d i to re n  a m  1. 1?. 1926 1. 9. 1927 1. 9. 1928
iu r  20 A k t ie n b a n k e n  Ls. 27653000 23784000 27833000
fü r  12 K o m m u n a lb a n k e n  1 522000 1 699000 3019000

Aus T abe lle  3 ist zu sehen, d a ß  d e r  U m satz  ider 
20 A k tien b an k en  im Jah re  1927 im  V ergleich  zu 
1926 gefa llen  war, 1928 a b e r  eine S te ige rung  a u f 
weist, besonders  ist diese S te ige rung  des U m satzes 
bei den  K om m u n a lb an k en  zu bem erken , wo sie 
von 1926 bis 1928 Ls. 8 512 000 ausm ach t, wobei 
die beiden  g rö ß ten , die R ig ae r  S tad t-D isk o n to b an k  
und  die R ig a e r  B ö rsen b an k  m it 5 736 000 U m sa tz 
s te igerung  partiz ip ieren . A uch ein Zeichen, d a ß  das 
W irtschafts leben  gesunde t und  das V ertrau en  zu 
soliden, gu t gele ite ten  K red itin s titu ten  mit e iner 
vors ich tigen  G eschäftsgebah rung , zu rückgekeh rt ist 
und  die N achk riegse rsche inungen  m it ih rem  Jagen  
nach  h o h em  einm aligen  V erd ienst bei s ta rk  r is 
kan ten  G eschäften  vo rü b e r  ist.

Tabelle 3

In  1000 L a t

1. Kooperative Transitbank...............................
2. Letrgalische A kt.^Bank...................................

Lettische A k tie n b an k .....................................
Lettländische Kommerzbank ........................

„ Privatbank....................
„ Landw irtsbank............
„ Volksbank.....................
„ Handels^ und Industriebank
,, Handelsbank................

Landw. Zentralbank........................................

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11. Libauer Bank......................................
12. Libauer Kaufmannsbank...................
13. Rigaer Bank für auswärtigen Handel
14. Rigaer Kommerzbank.........................
15. Rigaer Kreditbank...............................
16. Rigaer Internat. Bank.........................
17. Rigaer Handelsbank...........................
18. Rigaer Kaufmannsbank.....................
19. Rigaer Unionbank..............................
20. Nordische Bank...........................
20. Aktienbanken batten zum:

12. Kommunalbanken hatten zum: *)
darunter:

Rigaer Stadt=Diskontobank....................
Rigaer B örsenbank ...................................

1. 12. 1926
Umsat z

1. 9. 1927 | 1. 9. 1928

14 382 9 813 13 413
2 045 2 000 2 3«8
2184 1 989 2 303
4 730 5 546 4 654
6 442 6 475 8 478
5 198 5 148 4 630
3 077 3 052 3196

10 329 8 790 8 941
2 548 2 278 2 098
6156 6 408 5 921

10 344 7196 7 120
5135 6 794 8 477
1698 1766 1424

24 780 23 930 23 803
7183 4 657 5 680

14139 22 631 22103
1 708 1625 2 656
5 613 5 942 6 831
2 423 2 327 2 706
3 046 4 236 6 277

133 160 132 604 143 099

18 774 20 569 27 286

5 605 * ' 5 580 8 667
9 055 10 122 11729

*) 1926 n u r  9.

Die Enfividtlung der metiianisdien Sdinhfndusirie Polens.
V on D r. E . K u l  s c h e w s k i , W a rs c h a u .

Als typische N achk riegse rsche inung  w ar die 
m echan ische  S chuh industrie  Polens in den eis ten  
Jah ren  schw eren  Schicksalssch lägen  ausgesetzt, die 
teils bed ing t w aren  durch  die überm äch tige  A u s
landskonkurrenz , welche den polnischen M ark t b e 
herrsch te , teils w iederum  als B egle ite rscheinung  dei 
der fluk tu ierenden  E n tw ick lung  des allgem einen 
W irtschafts lebens zu b e trach ten  ist. So m u ß te  e is t 
im V o rjah re  ein Teil der m echan ischen  B etriebe  
stillgelegt w erden, der R est d ag eg en  reduzierte  di j 
E rz eu g u n g  auf ein M inim um , um  sich schlecht und 
rech t erha lten  zu können. D iese N o t l a g e  erfuh r 
m it de r  V alo ris ie rung  des poln ischen Zolltarifs eine 
g rundsä tz liche  E n tsp an n u n g , denn  dad u rch  erfühl 
das A uslandsp roduk t eine unv erh ä ltn ism äß ig  hohe 
B elastung, die erst d em  einheim ischen E rzeugn is  
einen erfo lgre ichen  W ettbew erb  erm öglichte.

Z udem  haben  sich die jetzt noch tä tigen  La 
briken auf dem  W eg e  n am h af te r  N eu investie rungen  
den  techn ischen  F o rtsch ri t ten  m e h r  un d  m eh r an- 
g ep aß t,  w as n icht n u r  zur V erm inderung  de r  S e lb s t
kosten, sondern  auch zur S te ige rung  der E rzeugung  
in h o h em  G rade  be itrug . So h a b e n  in sbesondere  
die W a rsc h a u e r  F a b r ik e n  Geda, Sion, W ojnarow sk i 
und  M arco ih ren  P ro d u k tio n sg rad  im laufenden 
Ja h r  um  20—25%  ste igern  können. D essen u n g e 
ach te t ist es der polnischen In d u s tr ie  noch  nicht 
gelungen, die A uslands industrie  vom  einheim ischen 
M ark t völlig zu ve rd rängen . D iese r  P rozeß  wird 
nam entlich  auch  du rch  die G esta ltung  des K red its  
h em m end  beeinfluß t. D ie  ausländ ische  K onkurrenz 
gew ährt dem  poln ischen S chuhhande l neben  W e c h 
selk red iten  m it e iner Laufzeit bis zu 6 M onaten  
vielfach sogar ein offenes W arenkon to , wozu die
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e inheim ischen  F ab r ik a n te n  n icht in der L ag e  sind. 
A llerd ings w ird  das In te resse  am  Im p o rtsch u h  d a 
durch  s ta rk  reduziert, d aß  de r polnische Im porteu r  
den  E infuhrzoll, der im m erh in  ca. 20—30o/o des 
G esam tw ertes  b e träg t,  bei G renzübersch re itung  der 
W a re  sofort bezahlen  m uß , was ihm  angesich ts  des 
n o to rischen  M an g e ls  an  B e tr iebskap ita l vielfach sehr 
schw er wird. D iese r  U m sta n d  b ee in träch tig t a n 
dererse its  auch  das T em p o  der E n tfa l tu n g  de r  I n 
landsindustrie , denn  d e r  F a b r ik a n t  m uß , da  der 
E inze lhandel n u r  ü b e r  b esch rän k te  M ittel verfügt 
und  n u r  zu k leinen A bschlüssen  bere it sein kann, 
g ro ß e  L ag e rb es tän d e  un te rha lten , w as sein B e tr ieb s 
kap ita l festlegt.

W as  das Im po rtsch u h w erk  betrifft, so verliert 
die Schweiz, die f rü h e r  haup tsäch lich  den  B edarf  
an  D am en sch u h en  speiste, (sie lieferte  in de r  H a u p t 
sache die M ark e  „B a a l l i“ ) heu te  m eh r  zugunsten  
F rank re ichs ,  w elches sich m it dem  D am en sch u h  
„ P in e t“ gu t e inführte. D ie  F ü h re rs te l lu n g  un te r

den  L ie fe ran ten  ha t unstre it ig  die Tschechoslow akei, 
d e ren  P ro d u k t g e rad e  w egen  des geschm ackvollen  
A e u ß ere n  viel A n k lan g  auf dem  poln ischen M ark te  
findet. N am en tl ich  die Provinz kau ft tschechische 
Schuhe, die sich b illiger kalku lieren  als e in 
heim ische. O esterre ich  w iederum  b eh errsch t aus der 
a lten  T err i to r ia lv e rb u n d en h e it  h e rau s  den k le in 
poln ischen M ark t,  der ihm  u n te r  B erücksich tigung  
des Q ualitäts- und  P re iss tan d a rd s  vorers t auch  e r 
ha lten  b le iben  dürfte .

Ganz a llgem ein  gesehen  liegen die E n tw ic k 
lungsperspek tiven  fü r  die m echan ische  S ch u h in 
dustrie  n icht ungünstig . E in e  w eitere  V erbesse rung  
de r P ro d u k tio n sm eth o d en  in V e rb in d u n g  m it der 
s tänd igen  be tr iebstechn ischen  A n p assung  an  die 
K onk u rren z län d er  w ird ih re  S te llung  auf dem  B in 
n en m ärk te  unzw eifelhaft festigen. D a fü r  spricht 
schon  d e r  jetz ige B eschäftigungsg rad , der das te ch 
nische L e is tungsverm ögen  de r F ab r ik en  nahezu  e r 
reicht.

Der Außenhandel Rußlands Im Wlrlsdiaftsfahr 1022/28.
D ie w e rtm äß ig e  B ete iligung  der einzelnen 

S taa ten  an  d e m -A u ß e n h a n d e l  de r  U n ion  de r SSR . 
im  W ir tsch a f ts jah r  1927/28 (1. O k to b er  1927 bis 
30. S ep tem b er 1928 gesta lte te  sich im  V erg le ich  zu 
dem  vo rjäh rig en  E rg e b n is  wie f o lg t :

(In Millionen Rbl. zu G egenw artspreisen.)
1927/28 1926/27

A usfuhr Einfuhr Ausfuhr Einfuhr
Australien 0,0 29,0 0,0 15,6
O esterreich 7,6 16,8 3,6 19,7
E ng land 147,7 45,4 197,5 97,1
Belgien 11,2 1,3 13,2 0,1
D eutschland 185,4 242,0 167,3 157,7
H olland 16,6 3,7 23,2 4,9
Griechenland 5,5 0,2 6,8 0,4
D än em ark 11,4 2,0 9,9 0,9
A egypten 9,5 32,6 5,9 20,8
Italien 25,8 9,1 37,7 3,2
Lettland 79,9 5,8 57,4 1,6
N orw egen 2,4 5,0 15,7 3,0
Polen 14,9 6,9 19,5 13,1
V. St. v. A m erika 22 1 181,5 17,3 143,4
Finnland 7,6 1B,5 10,5 17,7
F rankre ich 40,4 35,3 54,1 21,7
T  schechoslow akei 3,7 17,2 2,2 10,8
Schw eden 3,5 15,9 6,2 11,8
E stland 4,8 2,7 6,9 3,6
Sonstige S taa ten 35,8 151,2 23,3 76,7

Insgesam t 635,8 820,1 678,2 623,8

W ie aus den  vo rs tehenden  Z ah len  hervorgeh t, 
s tand  D eu tsch lan d  u n te r  den a m  A u ß en h an d e l der 
U n ion  d e r  S S R . bete ilig ten  S taa ten  sowohl h in 
sichtlich des G esam tum satzes  als auch  de r Aus- und 
E in fu h r  an  de r  Sp itze ; am  A u ßenhande lsum sa tz  
w a r  es m it 29,3 o/0 gegen  25 o/o im  V o rjah re  b e 
te ilig t ; fe rne r  an  de r  E in fu h r  zu 29,5 o/0 gegen
25.3 o/o un d  an  d e r  A usfuhr zu 29,2 o/0 g eg en  24,7 °/o. 

W e r tm ä ß ig  zeigt die E in fu h r  D eu tsch lands
n ach  d e r  U n io n  de r S S R . eine Z u n ah m e  von
84.3 Mill. Rbl. und  die A usfuhr der U n ion  der 
S S R . nach  D eu tsch land  eine S te ige rung  um  18,1 
M illionen Rbl. D e r  W aren v e rk eh r  zwischen beiden  
S taa ten  schloß  im B erich ts jah r  m it e inem  Saldo 
zu G unsten  D eu tsch lands  von 56,6 Mill. Rbl. gegen  
ein Passivsaldo  von 9,6 Mill. Rbl. im  V orjahre .

N a ch  D eu tsch land  h a tten  die V ere in ig ten  
S taa ten  von A m erika  den  g rö ß ten  W arenum sa tz

m it d e r  U n io n  der SSR ., was zum g rö ß te n  Teil auf 
die B aum w ölle infuhr zurückzuführen  ist. U n te r  den 
E in fu h r län d e rn  h a tten  die V ere in ig ten  S taa ten  von 
A m erika  wie im  V o rjah re  den  zweiten Platz inne. 
D ie H andelsb ilanz  zwischen beiden  S taa ten  w ar 
m it 159,4 Mill. R bl. fü r  die U n ion  de r SSR . passiv.

Im  G egensatz  zur E n tw ick lung  des H andels  
m it D eu tsch lan d  und  den  V ere in ig ten  S taa ten  von 
A m erika  w eist der W aren au s tau sch  zwischen der 
U n ion  d e r  SS R . u n d  E n g la n d  einen erheblichen  
R ü c k g a n g  auf, und  zwar sowohl auf der A u sfu h r
ais auch  de r E in fu h rse ite ;  tro tzdem  stand  E n g 
land  u n te r  den  A usfuh rländern  de r U n io n  der SSR . 
an  zweiter Stelle. D ie  Bilanz w ar m it 102,3 Mill. 
R bl. fü r  die U n ion  de r SSR . aktiv.
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Wirtschaftliche flachrichten
Schweden.

Ein Zusatzvertrag zum deutsch-schw edischen H a n 
delsvertrag  vom 14. M ai 1926 ist in S tockholm  u n te r 
zeichnet w orden, er unterliegt jedoch noch der  Ratifikation 
durch  die Parlam ente .

Matte Stimmung für nordisches Holz in London. An 
der Londoner H olzbörse  w ar  die S tim m ung diesmal z iem 
lich flau. D ie N ach frage  nach  gelöschter W are  darf zw ar 
als gu t bezeichnet w erden  a b s r  die V erkäufer d räng ten  mit 
ihrem  A ngebot derartig , daß  ein P reisdruck  nicht zu v e r 
m eiden war. F ü r  Floorings und p laned goods bestand  w enig  
Kauflust und laths sowie slating battens w urden  zu sehr n ie d 
rigen Preisen angeboten . Auf dem  L okom ark t no tie r ten  
M unksund D/^XO unsorted  yellow planed 23 Lstrs.; Sävenäs 
l X l l  seoond yellow 28 Lstrs. S öderham  1x9 unsorted  w hite  
p laned 21 Lstrs. 10 sh.

D as Geschäft zu F obbed ingungen  ha t sozusagen g ä n z 
lich aufgehört, da  m an überall erst die russischen A ngebote  
abw arten  will. D ag eg en  w erden  vom Cifm arkte  lebhafte  
Geschäfte gem eldet. O bwohl die Zufuhr im m er w eiter z u 
rückgeht, besteht doch eine m erkw ürd ige  Zurückha ltung  
bei den K äufen von p repared  material. Dies dürfte  auf die 
überreichlichen L agerbes tände  am  Platze zurückzuführen sein, 
welche die V erdienstm öghchkeiten  auf das M indestm aß h e ra b - 
setzen.

Preissteigerung für schwedisches Zeitungspapier. Die
Lage auf dem  schwedischen P ap ie rm ark t  hat w ährend  d e r  
ersten D ezem berhälf te  keine  w esentliche V eränderung  e r 
fahren, schreibt „G. I i .  & S. T .“ D e r  U m satz  w ar  im a l lg e 
meinen e in igerm aßen befried igend und die Z e i tungpap ie r
fabriken haben  von ihrer P roduktion  des kom m enden  Jah re s  
so w enig unverkauft, daß  m an für die nachgebliebenen  P a r 
tien den  Preis erhöhen konnte.

D er  chinesische M ark t ist nach wie vor still und 
dürfte  vor F eb ru a r  bezw. M ärz kaum  lebhafte r  w erden. 
Mit Südam erika  sind in le tzter Zeit einige Abschlüsse g e tä 
tigt w orden.

Rückgang der schwedischen Erzverschiiffungen. Die
L rzverschiftungen  de r  G rängesberggesellschaft '  sind im v e r 
gangenen  N ovem ber um  100 000 Tonnen g er inge r  gew esen  
als im gleichen M onat des V orjahres. „A ffärsvärlden“ führt 
diesen R ückgang  auf die V erlangsam ung  der V erschiffun
gen  nach D eutschland zurück, wo in den  R uhrhäfen  g ro ß e  
E rzm engen  bereits lagern . A ußerdem  liegen auch in R o tte r 
dam  bedeu tende E rzbestände . D adurch  ist das ganze  T ra n s 
portsystem  gelähm t, da ja sonst der  g rö ß te  Teil des sch w e
dischen E rzes  d irek t nach den deutschen Schmelzöfen g e 
liefert w orden  ist.

Grängesberg schließt mit 8 Mill. Kr. Verlust ab. Nach 
dem  jetzt veröffentlichten Bericht der  T rafikak tiebo lage t 
G rängesberg—Oxelösund weist der  G eschäftsbericht der Luos- 
savaara-K irunavaara  Aktiebolag am  30. Sep tem ber  infolge 
m ehr als 7 M onat w ährenden  Streiks einen Verlust Von 
8 843 270 Kr. aus, w obei jedoch zu bem erken  ist, daß  die* 
A bgabe an den S taat bezahlt w orden  ist. D ie T ra f ik ak t ie 
bolaget G rängesberg-O xölesund schließt mit einem Verlust 
von insgesam t 7 793 093 Kr. ab.

Der deutsch-schwedische W irtschaftsverband. Die S to ck 
holm er H an de lskam m er teilt mit, daß  die im Ja h re  1920 
mit obigem  N am en  geb ilde te  Vereinigung, die die Aufgabe 
hatte, bei de r  Lösung der unzähligen w ährend  de r  In f la 
tionszeit zwischen schwedischen und deutschen G eschäfts
leuten entstandenen  S tre itfragen  mitzuwirken, schon nach 
einigen J ah ren  um gebildet w urde, indem  die ursprüngliche 
V erw altung  zurücktrat, nachdem  die V erein igung ihre A uf
gabe  erfüllt hatte. Die je tzt bestehende Vereinigung gleichen 
N am ens ist ein U nternehm en ganz privaten Charakters . 
Die schwedische offizielle V ertre tung  in Berlin hat öffentlich 
bekanntgegeben , daß  sie mit de r  je tzigen Gesellschaft k e i 
nerlei V erb indungen unterhält. (I.- u. H .-Ztg.)

Zusammenschluß der schwedischen Fruchtimporteure.
Wie „G. H . u. S. T . “ meldet, haben  die bedeu tendsten  

F ruch tim porteure  Schwedens, die zusam m en etwa 2/ 3 der 
gesam ten, auf 30 Mill. Kr. zu schätzenden F ruch te in fuhr 
des Landes darstellen, un ter dem  N am en  „Svenska  F ruk t-  
im portörers  F ö ren in g “ einen V erband mit dem  Sitz in S to ck 
holm geg ründe t zwecks W ahrnehm ung gem einsam er In 
teressen. Zum  V orsitzenden w urde de r  G roßhänd le r  J. 
Möller, Stockholm, und zum zweiten Vorsitzenden I. Busk,

G otenburg, gew ählt. D em  V erbandsbüro  in G otenburg  wird 
A dvokat Arvid Schulz vorstehen.

Norwegen.
N orw egens Export von Eisenerz und Schw efelk ies in 

den ersten 9 Monaten 1928. D ie  A u s f u h r  von E isenerz  
und  Schwefelkies aus N orw egen  be trug  in den ersten 9 M o 
naten  1928: E isenerz  insgesam t 23 165 000 kg, Eiseneirz- 
konzen tra t insgesam t 304 163 672 kg, E isenerzbrike tts  in s 
gesam t 110121,000 kg, Schwefelkies kupferfre i  insgesam t 
150 950 479 kg, Schwefelkies kupferha ltig  insgesamt 
310 272 860 kg . N a c h  D e u t s c h l a n d  gingen  d a v o n : 
E isenerz  16 138 000 kg, E isenerzkonzen tra t  265 220 672 kg, 
E isenerzbriketts  24 827 000 kg, Schwefelkies kupferfre i 
106 329 484 kg, Schwefelkies kupferha ltig  152 561000 kg. 
(!•■ u. I i.-Z tg .)

Das Einfuhrverbot von Fleisch- Speck und Talg aus b e 
stim m ten G ebieten Schw edens ist a u f g e h o b e n  w o r 
d e n ,  so daß  aus ganz  Schw eden diese W aren  w ieder u n 
geh indert nach  N orw egen  eingeführt w erden  können.

Der H erings-Export nach Amerika hat im  laufenden 
J a h re  gute  F ortschrit te  gem acht und es sind dabe i auch  
recht gu te  P re ise  erzielt w orden. Dies ha t eine Anzahl 
E x p o r teu re  veranlaßt, sich m ehr als seither dem  lohnenden 
am erikänischen  Geschäft zu w idm en und sich auf den 
d rüben  gew ünschten  G eschm ack einzustellen. E ine  hiesige 
I' irm a hat bereits begonnen, eine ganz neue „am erikan ische“ 
Packung  herauszubringen , bei der  de r  Fisch nu r  in g rö ß ten  
ausgesuchten E xem p la ren  (meist Islandhering) und ohne. 
K opf und E ingew eide  zur V ersendung gelangt. F ü r  eine 
solche T onne  (zu 120 kg) ist von am erikan ischen  /Auf
käufern  50.— Kr. bezahlt w orden, was mit Rücksicht auf 
die Qualität und B ehandlung der W are  einem Preis von 
e twa 25.— K t. per  Tonne gew öhnlich verpacker F ische 
gleichkomm t.

Zunächst w ar  in Aussicht genom m en, 500 Tonnen 
solcher Packung  für den am erikanischen M ark t vorzubereiten. 
D a aber die N achfrage  nach  dieser neuen W are gu t ist und 
steigenden T endenz aufweist, w ird die geschilderte  Z ubere i
tung fortgesetz t werden.

Dänemark.
Die N ationalbank in K openhagen  und das Statistische 

D epartem en t des dänischen Staates  erteilen fo lgende A us
künfte  über ökonom ische und erw erbsm äßige  Verhältnisse 
im N ovem ber:

Die dänische Landwirtschaftsausfuhr w ar im N ovem ber 
für Butter und E ier  g rö ß e r  als in dem  en tsprechenden  M onat 
des V orjahres, jedoch etwas n ied riger  für Speck  und Fleisch. 
D i e  P r e i s e  w aren  für Speck etwas höher, fü r  d ie  
übrigen W aren  etwas n ied riger  als im vorigen Jah re .

Der Warenumsatz mit dem Auslande betrug  im O ktober, 
w as die E in fuhr betrifft, 151 Mill. K t.,  w as die A usfuhr 
betrifft, 143 Mill. Kr., so daß  ein E infuhrüberschuß  von 
8 Mill. Kr. gegen  10 Mill. Kr. im O ktober  1927 zu  v e r 
zeichnen war. D er gesam te  E infuhrüberschuß  in den M o 
naten  J a n u a r  bis O ktober d. Js. be trug  92 Mill K r  eeg-en 
76 Mill. Kr. in 1927. . S

Die Engrospreiszahl stieg im N ovem ber von 150 auf 151
D ie Frachtratenzahl stieg von 111,2 auf 114,6.
Die sich im Umlauf befindende N otenm enge ist 7_8

Mill. Kr. he run te rgegangen  — von 361,3 auf 353,9 Mill. Kr.
Die Arbeitslosigkeit w ar im N ovem ber, ebenso wie in 

den vorhergehenden  M onaten ger inge r  als in dem  e n t 
sprechenden M onat des Vorjahres, in dem  die A rbe its 
losigkeit ultimo N ovem ber 1928 17,6 gegen  21,8 o/0 ultimo 
N ovem ber 1927 war. In den eigentlichen Industriefächern  
w ar der Prozentsatz  15,1 bezw. 18,5.

Große Silo-Anlage in Aarhus. Die „D änische H an d e ls 
rundschau“ berichtet: Vor ku rzem  w urde  in A arhus eine 
Silo-Anlage, die g röß te  ihrer Art in E uropa , für d ie  do rtige  
F irm a A/G. Aarhus Oelfabrik vollendet. D ie A nlage liegt 
am  neuen Kai der  F ab r ik  im Südhafen  und besteh t aus’
36 zusam m engebau ten  Riesensilos, welche B auart nicht nu r
die ökonom isch zw eckm äßigste  ist, sondern dem  B auw erk  
zugleich ein dekoratives A ussehen verleiht.

D e r  durchw eg  aus E isenbeton  hergeste llte  Silo ist 
33 M eter hoch und bedeckt eine F läche von 75X50 m. Sor
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wohl die Cylinder als auch die Zw ischenräum e zwischen 
diesen w erden  als Silo ausgenutzt,  so daß  man im Ganzein 
52 Silos mit einen G esam traum inhalt von 20 000 k bm  erhält. 
F e rn e r  sind 6 Schächte mit T rep p e n  und A ufzügen vorhanden.

V or dem  G ebäude liegt ein 11 m  b reiter  Kaiplatz, 
unter dem  sich ein m a n n sh o h e r . T unnel erstreckt. In diesem- 
T unnel läuft ein T ransportband , auf w elchem  die Rohstoffe, 
nachdem  sie das Schiff verlassen und durch  T rich ter a b 
gestürz t sind, selbsttätig nach  einem der 6 A ufzüge gelangen, 
von denen jeder im S tande ist, 80 to je  S tunde zu fördern.

Die Aufzüge führen  die R ohw aren  zum Speicher und 
hier w erden  sie w iederum  mit H ülfe von T ra n sp o r tb ä n 
dern  den  einzelnen Silos zugeführt. Die m oderne H e b e 
technik ermöglicht, ein Schiff in kü rzes te r  Zeit zu löschen, 
und das U eberführen  des Rohstoffs zur F ab r ik  geschieht 
durch  g roße  L astkraftw agen, die zwischen Silo und Fabrik  
verkehren. D iese W agen, die nebst Beiw agen bis zu 10 to 
fassen, können in etwa 40 Sekunden  gefüllt oder geleert* 
w erden. Die g a n z e . A nlage ist du rchw eg  von dänischen 
F irm en  hergeste llt worden. D ie F irm a Christiani & Nielsen 
hat die E isenbetonarbe iten  ausgeführt,  w äh rend  die m echa
nischen E inrich tungen von den F irm en  H ans Jessen , Vejle, 
A. G. T itan  und Laur. Kjnudsen, K openhagen, sowie „Rou- 
lunds F a b r ik e r“ , Odense, geliefert w urden.

Geplante Gründung einer Schiffshypothekenbank in K o
penhagen. Wie „H andels t idn ingen“ aus K openhagen  erfährt, 
soll zu N eu jah r  in der  H au p ts tad t  D änem arks  eine Schiffst: 
H ypothekenbank geg ründe t w erden. G erüchtw eise verlautet, 
daß  in dem  neuen U nternehm en am erikanisches K apital in 
teressiert ist. Von a n d e re r  Seite w ird behauptet,  daß  
dänische R eeder die B ank finanzieren w ürden.

Die dänische Konkursstatistik im November wenig ver
ändert. N ach den  jetzt erschienenen amtlichen V eröffen t
lichungen belief sich die Zahl der  im vergangenen  N ovem ber 
erfolgten  K onkurserk lärungen  auf 48 gegen  47 im O ktober. 
Gesuche um  Zw angsverg le ich  sind 8 eingereicht worden 
g egen  9 im V orm onat. Von den  im Berichtsmonat vorge 
nom m enen  186 Zw angsvers te igerungen  entfielen 59 auf L a n d 
güter. D ie en tsprechenden Ziffern vom O ktober lauteten 
201 bezw . 70.

Lettland.
Außenhandel. Im  S ep tem ber be trug  d e r  W ert der 

E i n f u h r  32,48 Mill. Lat, der  W ert des A u s f u h r  25,57 
Mill. Lat, mithin de r  E infuhrüberschuß  6,91 Mill. D er 
E infuhrüberschuß  ist im Vergleich zum V orm onat (4,3 Mill.) 
gew achsen, w as hauptsächlich auf die vers tä rk te  G etre ideein 
fuhr zurückzuführen  ist. E s  stieg z. B. die E infuhr von
W eizen auf 2,2 Mill. Lat (Sept. 1927: 1 Mill.), von R oggen  
auf 2,9 Mill. Lat (Sept. 1927: 0,7 MiU); aber  auch die E in 
fuhr von Rohstoffen  und H alb fabrika ten  nahm  zu. A n d ere r
seits nahm  die A usfuhr von F abrika ten  zu und stieg von
6,4 Mill. Lat (Sept. 1927: 4,1. MiU), w ährend  auch R o h 
stoffe und H alb fab rika te  für 12,9 Mill.. Lat (1927: 11,3 Miljl.) 
ausgefüh rt  w urden. Auf abs te igender Kurve befindet sich 
die N ahrungsm ittel-A usfuhr 6,3 Mill.. (gegen  6,5 Mill. Sept.
1.927), w as in A nbetracht der  M ißern te  noch als rech t  
günstig  bezeichnet w erden  kann. — F ü r  die Zeit J a n u a r  
b i s  S e p t e m b e r  d. Js. ergibt sich eine E infuhr von
218,83 Mill., eine A usfuhr von 195,61 Mill. und ein E in fu h r
überschuß von 23,22 Mill. Lat (gegen 12,53 Mill. Lat E in 
fuhrüberschuß  in den ersten 9 M onaten  1927).

Die Basis der russischen Handelsflotte in den baltischen 
G ewässern w urde  vom 20. D ezem ber  an  von Leningrad
(Petersburg) nach R iga  verlegt.

Eine Instruktion zur Anwendung des G esetzes über die 
Kontrolle der Ein- und Ausfuhr von Kartoffeln ist erlassen 
w orden, m an findet sie im „H andels-A rch iv“ .

Säcke sind bei der Einfuhr zollfrei, w enn sie mit G e 
treide getüllt ausgeladen  w erden  (in G eltung ab 8. Nov. 1928).

Ursprungszeugnisse sind bei Einfuhr lebender Pflanzen  
nicht erforderlich, w enn sie von einer Bescheinigung a u s lä n 
d ischer Institutionen oder O rganisationen begleite t sind, die 
bestätigen, daß  die Pflanzen keine K rankheiten  haben oder 
frei von Philoxera sind.

Russische Bestellungen. Die A ußenhandels-K om m ission 
stellte fest, daß  seitens R ußlands  bis je tzt für 40 901890 Lat 
Beste llungen gem acht w orden  sind. E in  g ro ß e r  'Teil d ieser 
Bestellungen ist noch  nicht effektuiert w orden. Bis zum
31. A ugust v. Js. hat R ußland  nach  Lettland W aren  ifiir 
8 Mill. Lat ausgeführt.  Im  nächsten V ertrags jah r  soll die 
H öhe der  russischen Bestellungen w ieder 40 Mill. Lat 
betragen.

Einfuhr von Spiritus. D as Finanzm inisterium  hat mit 
zwei Im portfirm en  V erträge  auf L ieferung von insgesam t 
8 Mill. G rad  ausländischen Spiritus abgeschlossen, und  zw ar 
zum Preise von 7,5 Santim  je Grad. D ieses Q uantum  dürft«  
den B edarf der M onopolverw altung bis zum F eb ru a r  nächsten 
Jah res  decken. E nde  D ezem ber  sollten weitere Lieferungen 
vergeben  w erden.

Rigaer Internationale Bank A.-G. D ie „R igaer R u n d 
schau“ schreibt: N achdem  das der  Fam ilie H off gehörige 
A ktienpaket der  „R igaer  In ternationalen B ank  A.-G.“ — 
ein D rittel der G esam taktien  — von der  „D resdener  B a n k “ 
und der  „K om m erz- und P riva tbank“ in Berlin (die bereits 
zwei D ritte l der Aktien der  „In ternationalen  B a n k “ besaßen) 
übernom m en w orden  ist — sind die H erren  Jak o b  H off und 
Arnold H off am  1. D ezem ber  d. Js.  aus dem  V erw a ltu n g s
rat der  „In ternationalen  Bank A.-G.“ ausgeschieden. Mit 
ihnen scheiden auch  aus dem  Aufsichtsrat die Vertrauens-' 
leute de r  H o ff ’schen G ruppe  aus. (Vgl. „O .-H .“ Nr. 23 
„D ie  Lettische A k tienbank“ .)

Neugründung. D em  Finanzm inisterium  sind die Statuten 
de r  G e g e n s e i t i g e n  K r e d i t  - - G e s e l l s c h a f t  d e r
1 e 1 1 1 ä n d i s c h e n T e x t i l i i n . d u s t r d  e i l e n  zur Bestäti -
gung  der  Gesellschaft eingereicht w orden. G ründer de r  G e 
sellschaft sind J . W ittenberg , J .  Lifschütz, A.-G. „Mo- 
rosow  & Co.“ , N. A. Schilling, J .  A. Teitelbaum , N,
Binder, D. Lurje, H . Laerum  und M. M arkowitsch.

Der Vertrag mit dem schwedischen Streichholztrust 
ist vom P arlam ent ratifiziert w orden. Bekanntlich erhält 
Lettland auf G rund dieses V ertrages  eine Anleihe von 6 Mill. 
Dollar, deren  erste  R a te  von 2 Mill. Lat am  15. J a n u a r  
d. Js. ausgezahlt w erden  soll. — D er V ertrag  ist in einigen 
Punkten  zu G unsten Lettlands abgeändert  worden. (Vgl, 
„O .-H .“ Nr. 13.)

Estland.
Der Handelsvertrag zwischen Deutschland und Estland

ist, wie bereits gem eldet w urde, unterzeichnet w orden, aber  
die deutsche R eg ierung  hat der  estländischen erklären lassen, 
daß  der  V ertrag  dem  R eichstage zur Ratifikation nicht zu- 
gehen  könne, solange d ie  F rag e  de r  E n tschäd igung  reichs- 
deutscher Grundbesitzer, deren  G üter bekanntlich konfisziert 
w urden, nicht gerege lt wordgn ist. Die estländische R eg ie 
rung hat ihrerseits, zur V erhütung eines Zollkrieges, beim 
Parlam ent beantrag t,  daß  die M axim alzölle S taa ten  g e g e n 
über, die H ande lsver träge  mit E s tland  abgeschlossen aber 
noch nicht ratifiziert haben, bis zum 1. August 1929 nicht 
in A nw endung gebrach t w erden  sollen.

Der Butter-Export im Novem ber 1928. E s w urden  im 
N ovem ber von der  A usfuhrkontrollstation geprüft und zur 
A usfuhr tauglich befunden 11 280 F aß  Butter =  574 432 kg, 
welches Q uantum  hauptsächlich nach D eutschland ausgeführt 
w urde. Im  N ovem ber des verflossenen Ja h re s  passierten 
die Ausfuhrkontrollstation 12 760 F aß  =  651523 k g  Butter, 
somit 1480 F a ß  m ehr als in d iesem  Jah re .

D er  B u tte r-E xport den  Ländern  nach im N ovem ber 1928: 
nach  D eutschland  11269 F aß  =  573 863,8 kg
nach  E ng land  10 F aß  =  518,5 k g
nach  F rankre ich  1 F aß  —  49,8 kg.

Der Eier-Export im November 1928. L aut den Angaben 
de r  A usfuhrkontrolls tation w urden  im N ovem ber d. Js .
2 016 720 H ühnere ie r  ausgefüh rt;  von diesen gingeji nach 
D eutschland 1 636 200 Stück, nach E ng land  216 000 Stück, 
nach  Lettland 144 000 Stück, nach  F innland 19 440 Stück 
und nach  Schw eden 1080 Stück.

Im  N ovem ber des verflossenen Jah re s  passierten  die 
Kontrolle 873 000 Stück E ier, somit ha t sich der  E ie rexport 
in d iesem  Ja h re  bedeu tend  erhöht.

Estländische Kommerzbank. Ab 1. J an u a r  1929 nim mt 
in Reval eine Bank un te r  diesen N am en  ihre T ätigkeit auf. 
Die neue Bank ist entstanden durch  F u s i o n  d e r  E s t 
l ä n d i s c h e n  I n d u s t r i e -  u n d  H a n d e l s b a n k  A.-G. 
u n d  d e r  K o m m e r z b a n k ,  beide  in Reval. — D adurch  
wird erfreulicherw eise w iederum  die unverhältn ism äßig  g roße  
Z ah l der  K reditinstitute in E stland  verringert.

Die Narowa W asserfälle. Schon seit einigen Jah ren  zeigt 
das ausländische Kapital In teresse  für die Ausnutzung de r  
W asserkraft der  N arow a fälle in Estland. N euerd ings  hat 
eine am erikanische F inanzgruppe  sich an die R eg ierung  mit 
einem konkre ten  Vorschlag über die G ew ährung  einer e n t
sprechenden  Konzession gew andt. D e r  Inhalt des V o r
schlages ist etwa .fo lgender:  D ie K onzessionsdauer soM
75 Ja h re  betragen, nach deren  Ablauf die zu erbauende 
U eberlandzen tra le  in den Besitz des S taa tes  übergehen  soll. 
D er K onzessionär b ietet dem  Staa t eine einmalige Zahlung-
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für die Konzession im B etrage  von 500 000 Kr. und ve r
pflichtet sich, fü r  jede verbrauchte  K ilow attstunde jährlich 
dem  Staa te  0,07 Cent zu zahlen. Bei voller A usnutzung 
der W asserkraft könnten 400 Mill. K ilow atts tunden erzieh  
werden, so daß  de r  S taa t jährlich eine E innahm e Von 
280 000 Kr. beziehen w ürde. In V orschlag ist auch die G rü n 
dung einer gem ischten Aktiengesellschaft gebrach t w orden, 
deren  A ktienm ajoritä t im Laufe von 75 Jah ren  in den  Besitz 
des Staates übergehen  w ürde.

Zur V erw ertung  der  E nerg ie  ist die E lektrif iz ierung des 
Landes in Betracht gezogen w orden. U eberdies soll in 
N arw a eine g ro ß e  Zellulosefabrik errichtet w erden, die das 
Papierholz aus R ußland  beziehen w ürde.

Litauen.
In der litauisch-polnischen Streitfrage hat der  Völker 

bundsrat beschlossen, den bera tenden  technischen Ausschuß 
für V erkehrs- und  T ransitfragen  mit d e r  V orlage eines B e 
richtes über die praktiscehn M aßnahm en zu beauftragen , die 
zur Behebung de r  zwischen Polen und Litauen bestehenden 
V erkehrsh indernisse  und  zur A bschw ächung ih rer  in ternatio 
nalen R ückw irkungen  getroffen  w erden  können.

B egründet w ird dieser Beschluß mit dem  A r t i k e l  2 3 
d e s  V ö l k e r b u n d  p a k t e s ,  in dem sich die  V ölker - 
bundsstaaten  verpflichten, d ie  für d ie  G ew ährleistung  der 
Freiheit des V erkehrs und D urchgangsverkehrs  und für eine 
gleichberechtig te  Behandlung des H andels  aller V ö lkerbunds
s taaten  nötigen M aßnahm en zu treffen. A ußerdem  wird in 
dem  Beschluß darauf hing^wiesen, daß  bereits  die erste 
V ölkerbundversam m lung den bera tenden  V erkehr- und T r a n 
sitausschuß beauftrag t hat, geeignete  M aßnahm en zu prüfen 
und vorzuschlagen, die zu jeder  Zeit die Freiheit d e r  V er
kehrs und  D urchgangsverkehrs  sicherstellen.

Eine neue Verordnung über die Kartoffelausfuhr ist am 
10. D ezem ber in K raft getre ten . J e d e r  Sendung  muß eine 
Bescheinigung beiliegen, daß  die  Kartoffeln e inw andfre i 

ysind. Die Beimischung m inderw ertiger K artoffeln  darf 4 o/0 
nicht übersteigen.

Der landwirtschaftliche Genossenschaftsverband (Lietu- 
vos Kooperacijas Sajunga) ist in Zahlungsschw ierigkeiten  g e 
raten. D ie ausländischen Gläubiger stehen in U nterhand lung  
miteinander, um  ihre In teressen  gem einsam  zu w ahren. D e r  
G enossenschaftsverband ist mit 45 o/o auch am  Schlachthause 
, ,M aistas“ A.-G. in K owno beteiligt. M an ist bem üht, den 
Zusam m enbruch  dieses über ganz Litauen verbreite ten  V er
bandes zu verhindern, denn mit ihm w ürden  auch de r  
l i t a u i s c h e  M i l c h w i r t s c h a f t s k o o p e r a t i v  und 
viele Genossenschaften zu Falle  kom m en.

Auch in Litauen Fürsorge für die von der Mißernte 
Betroffenen. D er  Landw irtschaftsm inister hat von de r  R e 
g ierung einen K redit bis zu 10 Mill. Lit. erhalten, aus dem 
durch M ißernte  geschädig ten  Landw irten  Anleihen zu 4 o/o auf 
2—4 J a h re  bewilligt w erden  können. D ie L age der  L an d w ir t
schaft ist besonders  im N orden  des Landes schwierig.

W echselproteste. Die Zahl de r  W echselproteste  steigt 
weiter. Im  S e p t e m b e r  g ingen  8785 W echsel für eine 
G esam tsum m e von 2 985 8(!0 Lit zum P ro tes t (im August 
7567 Wechsel mit 2 591 725 Lit).

Freie Sfadi Danzig.
Außenhandel. Im  N o v e m b e r  betrug  D anzigs E i n 

f u h r  953 421 D oppelzentner und A u s f u h r  6 765 880 Dz.
Die Einfuhr von Heringen ist in den letzten J a h re n  b e 

ständig  gestiegen; von 41341 to im J a h re  1925 auf 76 976 to 
1926 und 91 11,5 to 1927. F ü r  das J a h r  1928 ist mit e iner  
gleichen E in fuhr wie 1927 zu rechnen.

Der Generalhandel in den ersten sieben Monaten d. Js. 
zeigt folgendes Bild:

H afeneingang  
967 871 Dz.

1 451 588 „
1 815 230 „
1 576 444 „
2 063 686 „
1 947 940 „
1 285 295 „
1 140 755 „
1 383 466 „

Jan u ar
F eb ruar
März
April
Mai
Tuni
Juli
August
Sep tem ber

'Zusam m en
Danzig als

D anzig  w urden  
455 W aggons zu

H afenausgang
4 986 347 Dz.
5 192 372 „
4 987 429 „
5 424 158 „
5 335 841 „
6 373 180 „
5 934 454 „
6 184 155 „
5 257 133 „

13 632 275 Dz.
Umschlaghafen. Im
im 
15

O ktober  1928 
to beladen, im

49 675 069 Dz. 
Gebiet der  F reien  Stadt 
täglich durchschnittlich1 
Sep tem ber 411, August

455, Ju li 392 W aggons. Im O ktober 1927 betrug  der  T a g e s 
durchschnitt 512 W aggons, im Ja h re  1927 413, im Jah re  
1926 250, im Ja h re  1925 291. W aggons.

Polen.
Außenhandel. Im  N ovem ber d. Js. betrug  der  W ert der 

E i n f u h r  261,09 Mill. Zloty, der  W ert des A u s f u h r  
255,11 Mill. Zloty, mithin der E infuhrüberschuß  5,98 MiU- 
Dieses überraschend günstige  E rgebnis  ist durch V erm inde
rung  der E in fuhr  um  rund 16 Mill. und E rhöhung  des Aus1- 
fuhr um  den gleichen B etrag  herbeigeführt w orden.

Neue Zolltariferläuterungen des Finanzministers sind 
im D ziennik U staw  Nr. 98» veröffentlicht w orden  und am  
25. D ezem ber  in K raft getre ten . D ie V erordnung  bezieht sich 
auf E infuhr von N ä h m a s c h i n e n  i n  T e i l e n ,  F  a h r  - 
r a d t e i l e n ,  F a h r r ä d e  r  n  in zerleg tem  Zustande, 
A u t o m o b i l e n  (komplett und in Teile zerlegt), M o t o r 
r ä d e r n  in Teile zerlegt und M e t a l l t e i l e n  von A u to 
mobilen, Zyklonetten  und M otorrädern . Zu beachten  ist, daß 
die in der  V erordnung  e rw ähnte  Position 167 P. 27 sow ie die 
Position 17i3 P. 3 und  8 un te r  das E infuhrverbo t für deutsche 
W aren  fallen.

Die Schonfrist für polnische Holzsendungen nach 
Deutschland, die bis zum 4. D ezem ber von Polen ab t ra n s 
portiert wurden, ist am  18. D ezem ber a b g e l a u f e n .  P r a k 
tisch ist sie bereits  früher abgelaufen, da  die Sendunegln 
bereits vor dem  genannten  T erm in  die deutsche Grenze p a s 
siert haben. E s  sind nunm ehr w ieder E infuhrbew illigungen 
für polnisches H olz  erforderlich. F ü r  Schnittholz besteht 
deutscherseits  ein E infuhrverbot, für Rundholz ist de r  p o l
nische Ausfuhrzoll dera r t  hoch, daß er d ie  Ausfuhr .'nach 
Deutschland praktisch  unmöglich macht.

Das W eizeneinfuhrverbot ist aufgehoben worden, statt 
dessen ist ab 16. D ezem b er  1928 ein Einfuhrzoll von 11, ZI. 
je 100 k g  zu erheben. (Vgl. „O .- I I .“ Nr. 24 v. J. 1928). —, 
D er  F inanzm inister ist berechtigt, die zollfreie E in fuhr einer 
bestim m ten M enge W'eizen zu gestatten .

Polnische Kohle nach Norwegen. Die polnische K oh len
industrie schloß einen neuen  V ertrag  über die L ieferung von 
55 000 to S teinkohle an  die norw eg ischen  Bahnen. U nter  
vielen Offerten w urde  die polnische bevorzugt. D e r  von den 
polnischen Gruben gefo rderte  Preis w a r  um  3 Schilling je 
to n iedriger  als der  Preis der englischen Gruben. D ie L iefe
rungsterm ine laufen bis 1. Mai 1929.

Die deutsch-polnischen Handelsvertragsverhandlungen  
haben ihren schw ankenden C harak ter  beibehalten. Die po l
nische P resse insbesondere  m ißversteht die von D eutschland 
in de r  F rag e  der E in fuhr  von Vieh, Fleisch und K ohle  gel
m achten  en tgegenkom m enden  Vorschläge. Von einem E n t 
gegenkom m en  Polens ist nichts zu hören. — U n ter  solchen 
U m ständen ist es verständlich, daß  von deutscher Seite eine 
g e s o n d e r t e  E r l e d i g u n g  d e s  H o l z a b k o m m e n s  
a ß g e l e h n t  w i r d ,  das ist der einzige Hebel, der  a n 
gesetz t w erden  kann, um  d ie  V erhandlungen  in F luß  zu  
bringen, da Polen an diesem A bkom m en interessiert ist. 
Die deutsche D elegation  hat, laut am tlicher polnischer M it
teilung, angeregt, daß die  E i s e n b a h n t a r i f e  nach  D a n 
zig und Gdingen den E isenbahntarifen  n a c h  S t e t t i n  u n d  
K ö n i g s b e r g  angeglichen w erden. Mitte J a n u a r  soll w eiter 
verhandelt w erden.

Der amerikanische Finanzbeirat Mr. D ew ey, der  sich 
in auffälliger W eise an de r  B ew egung  gegen  die E in fuhr  a u s 
ländischer W aren  beteiligt hatte, ist a b b e r u f e n  worden.

Rußland.
Außenhandel. Im  O k t o b e r  d. Js .  be trug  de r  W ert 

der E i n f u h r  56,7 Mill. Rbl., der W ert de r  A u s f u h r  
67 Mill. Rbl., mithin d e r  A usfuhrüberschuß 10,3 Mill. Rbl,. 
D er  erste M onat des neuen W irtschafts jahres setzte also 
mit einer aktiven H andelsb ilanz ein. E s  entfielen auf die 
A u s f u h r  von Industr ieprodukten  34,9 Mill., auf die Ausfuhr 
landwirtschaftlicher P roduk te  32,1 Mill., davon G etre ide  bloß 
für 3,6 Mill. Rbl. H olz  w urde  für 1.6,1 Mill., N ap h ta  für 
1.0,1 Mill., R auchw aren  für 8,8 Mill., B utter für 3 Mill. Rbl. 
ausgeführt.

E i n g e f ü h r t  w urden  M aschinen und sonstige F a b r ik 
einrichtungen für 21,2 Mill., Baum wolle für 8,8 Mill., Wolle 
für 3,3 Mill., Buntm etalle fü r  2,7 Mill. Rbl. usw.

Sinken der russischen Valuta. Aus R ußland  kom m en 
N achrichten, die darau f hindeuten, daß  infolge de r  s tarken  
V erm ehrung  des russischen S taa tspap ierge ldes  de r  W ert des 
T s c h e r w o n e z  in R ußland  dauernd  sinkt. Die russische
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Staa tsbank  notiert ihn freilich auf W ährungsparitä t,  nämlich 
mit 5,15 Dollar, im freien M arkt steht de r  T scherw onetz  ab e r  
auf un te r  2 Dollar. D as dürfte  einmal mit der  s ta rken  Z u 
nahm e de r  russischen E in fuhr  und dem  R ück g an g  de r  G e 
tre ideausfuhr Zusammenhängen, und zum ändern  mit der  B e 
obachtung, daß  die S ow jetreg ierung  im m er w ieder  genötigt 
ist, für fällige A uslandsverpflichtungen Gold ins Ausland zu 
schicken. (D. N. N.)

Das W asserkraftwerk „Swirstroi“ soll mit 4 Turbinen 
von je 27 500 K ilow att Leistungsfähigkeit ausgerüste t w erden. 
Zwei T urb inen  sollen im In lande gebau t und zwei im  A us
lande bestellt w erden.

F ü r  das g ro ß e  K raftw erk  «„W olchow stroi“ hat b ek an n t
lich die schwedische F irm a „K arls ta rds  M ekaniska Verk-

stads  A. B .“ in Z usam m enarbeit mit de r  Gesellschaft „N y- 
dqvist & H o lm “ bei T ro llhä ttan  die Turbinen  geliefert. Wie 
„Svensk  H andels tidn ingen“ mitteilt, haben  die T urb inen  die 
Garantien  bei w eitem  übertroffen, so daß  de,r F irm a G e ld 
präm ien zuerkannt wurden.

Das gesam te technische Personal der Textilfabrik  
„Krassni Perekop“ in Jaroslaw hat um Entlassung gebeten. 
D ieser  ungew öhnliche Schritt ist auf die dauernden  A nfein
dungen  und V erleum dungen durch  d ie  A rbeite r und d ie  
dadurch  erschütterte  Arbeitsdisziplin zurückzuführen. D as 
technische Personal einschl. der  M eister besteh t aus 48 P e r 
sonen; die Zahl der  A rbeiter be träg t 14 000. — D as Büro des 
Ingenieur-technischen Rats ersuchte die technischen Leiter 
bis zum A bschluß einer sofort eingeleiteten  U ntersuchung 
auf ihren Posten  zu bleiben.

Finnland

M inister H auschild t
Aus H elsingfors  kom m t die T rauerkunde , daß  der 

d e u t s c h e  G e s a n d t e  H a u s c h i l d  verschieden 
ist. Seit 1925 hat der  nun V ersto rbene mit viel G e 
schick die freundschaftlichen B eziehungen zwischen 
D eutschland  und Finnland gepfleg t und  vertieft. — 
Auch der  deutschen Schule in H elsingfors  w and te  er 
sein volles In teresse  zu.

Besonderen D^ank schuldet dem  nun H e im g e g a n 
genen  der  D e u t s c h - F i n n l ä n d i s c h e  V e r e i n  
z u  S t e t t i n  für m anch guten  R a t und freundliche 
F örderung . D en  in voller M anneskraft s tehenden hat 
der  T o d  dahingerafft.  — E r  ruhe in Frieden!

A ußenhandel. Im  N o v e m b e r  betrug  der  W'ert der 
E i n f u h r  735,0 Mill. Fm k., der W ert der  A u s f u h r  625,3 
Mill. Fm k., mithin der  E infuhrüberschuß  109,7 Millionen.

D er E infuhrüberschuß  ist geringer als im O ktober  aber  
doch wesentlich höher als im N ovem ber  1927 (67,7 Mild.). 
F ü r  die w ichtigsten  G ruppen der  E in fuhrgü ter  m acht de r  
W ert in Millionen Fm k . aus :

November November 
192S 1927

G etreide..................................................  115.5 78.7
M etalle....................................................  88.7 69.6
Viehfutter ............................................ 58.8 34.4'
Kolonialwaren................... ................... 55.4 51.3
Stein- und Erdarten...........................  52.3 40.3
Maschinen und Apparate...................  44.1 4H.5
Oele und Fette ....................................  40.2 23.9
Häute und F e lle ..................................  30.7 32.5
Zeuge........................................................  30.5 30 8
Chemische Grundstoffe....................  26 9 16.3
Früchte....................................................  26.6 17.5
Spinnstoffe.......................................... 24.7 37.0
Verseil. Textilerzeugnisse.................  21.4 21.1
Transportmittel ..................................  20.0 13.0
Garne usw............................................... 17.1 16.1

Die meisten Posten w eisen eine Z unahm e gegenüber  
N ovem ber  1927 auf, einen R ückgang  zeigen bloß Maschinen 
und A pparate , H äu te  und Felle, Spinnstoffe und  auch Zeuge.

F ü r  die w ichtigsten  G ruppen  de r  A usfuhrgüter be trug  
der  W ert in Millionen F m k .:

November November
1928 1927

Holz w aren....................... ......................  363.1 317.8
Erzeugnisse der Papierindustrie . . .  183.6 158 4
Animalische Lebensmittel.................  34.1 32.5

W ie m an sieht ist die Ausfuhr aller drei G ruppen  dem  
N ovem ber 1927 g egenübe r  gew achsen, am  w enigsten  noch 
bei den  animalischen Lebensmitteln, h ier ist es hauptsächlich  
Butter, die eine Z unahm e zu verzeichnen hat.

F ü r  die 11 M onate, J a n u a r  — N o v e m b e r  1 9 2 8  
sind fo lgende Zahlen zu verzeichnen (in K lam m ern  die 
Zahlen für die gleiche Zeitspanne 1927); E i n f u h r  7425,7

Mill. Fm k. (5822,4), A u s f u h r  5747,8 Mill. Fm k. (5935,2). 
E infuhrüberschuß  1677,9 Mill. Fm k. (A usfuhrüberschuß 112,8).

Die Genehm igung zum Aufenthalt in einem bestimmten 
Län ist nach wie vor vom zuständigen  Landeshauptm ann  
zu erteilen. E ine  A blehnung durch den L andeshaup tm ann  
ist, gem äß  V erordnung  des P räsiden ten  de r  Republik  F in n 
lands vom 26. O k tober  1928, als definitiv zu betrachten. 
E ine B eschw erde g egen  die A blehnung ist unw irksam .

D ie M itteilung, daß Direktoren ausländischer G esell
schaften die 1000 Mark Steuer nicht zu zih len  haben, w enn 
sie F innland lediglich zur Organisation oder Kontrolle ih rer  Ge- 
schäftsb£ziehungen aufsuchen und z. B. mit ihren K unden 
gem einsam  mit ihrem  ständigen V ertre te r  unterhandeln  aber  
nicht abschließen, e i l t  d e n  T a t s a c h e n  v o r a u s .  Die 
H els ingforser H an de lskam m er hat wohl ein entsprechendes 
G utachten abgegeben , d ie  Zeintralhandelskam mer Finnlands 
behandelt die F ra g e  ab e r  noch in einem besonderen  A us
schuß. Sollte sich auch  die Z en tra lhandelskam m er de r  A uf
fassung der  H els ingforser H ande lskam m er anschließen, m üßte 
erst ein en tsprechender Zusatz  zum Stem pelsteuergesetz  vom 
Reichstage beschlossen w erden . — Zunächst bleibt also 
diese F ra g e  noch  offen.

W arenzeichenschutz. Zw ecks U nterr ich tung  der  d e u t
schen E xportk re ise  bezüglich der  gesetzlichen B estim m un
gen  über die E infuhr von W aren, die mit in Finnland e inge
tragenen  W arenzeichen  versehen sind, w ird auf die n a c h 
s tehende gesetzliche Bestim m ung hingewiesen. D er erste A b 
satz des P a rag rap h en  10 der  finnländischen V erordnung  
vom 11. F eb ru a r  1889, betreffend W arenzeichenschutz, lautet 
in der  Fassung  des G esetzes vom 3. Ju n i  1921 fo lg en d e r
m aßen:

,,Die E in fuhr von W aren, die mit einem in Finnland 
e ingetragenen  einheimischen W arenzeichen  versehen sind, 
ist verboten, sofern nicht de r  W arenzeicheninhaber dazu  
nachweislich seine Zustim m ung erteilt. F indet eine solche 
E infuhr tro tzdem  statt, so wird der  Schuldige nach den  B e 
stim m ungen des Gesetzes, betreffend  V erbot unrichtiger B e 
zeichnungen über den U rsp rung  oder die Art von W aren  
(vergl. D eutsches H andels-A rchiv  1924 S. 665), bestraft und 
die W are , gleichviel ob d e r  Schuldige ermittelt wird o d e r  
nicht, e ingezogen .“

Auf G rund dieser Bestim m ung haben  d ie  In haber  der  
in Finnland e ingetragenen  ausländischen W arenzeichen  den 
zuständigen Behörden  in H elsingfors  diejenigen finnischen 
F irm en  mitgeteilt, die ausschließlich zur E in fuhr  d e r  mit 
dem  fraglichen W arenzeichen  versehnen W aren  berechtig t 
sind. Infolgedessen sind von deutschen E xportfirm en  a u fg e 
kaufte, mit derart igen  W arenzeichen  versehene W aren  bei 
der  E in fuhr nach Finnland beschlagnahm t und eingezogen 
w orden, w enn sie an  andere  als die ausschließlich zur E infuhr 
berechtig ten  F irm en  adress iert waren.

D a die betreffende Bestim m ung ausdrücklich von in 
Finnland e ingetragenen  e i n h e i m i s c h e n  W arenzeichen 
spricht, ist die P a ten tbehö rde  um  Aufschluß über die B e 
deu tung  dieser Bestim m ung ersucht w orden. D e r  Juris t 
d e r  Pa ten tbehörde  äußerte  sich dahin, daß  infolge der  P a 
riser V erbandsübereinkunft zum Schutze des gew erblichen  
E igen tum s vom 2. Ju n i  1911 den A ngehörigen de r  V e r trag s 
s taaten  de r  gleiche Schutz zugesichert ist, wie der durch 
die geltende G ese tzgebung  den eigenen S taa tsangehörigen  
gew ährte  Schutz, so daß  also auch ausländische W a re n 
zeicheneigentüm er, die ein W arenzeichen  in Finnland haben
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eintragen lassen, in den G enuß de r  Bestim m ung des § 10 
gelangen.

Auch das mit der  U eberw achung  der Befolgung der  
Gesetze beauftrag te  Just izkanzleram t hat auf eine Anfrage 
erklärt, daß  es die Auslegung der fraglichen Bestim m ung 
durch die Behörden Finnlands für richtig halte, da  d.etm 
Zusatz „einheim ische“ : der  noch aus der  alten G esetzgebung 
stamme, keine B edeutung m ehr beizum essen sei.

D eutsche E xportfirm en , die mit W arenzeichen versehene 
W aren  ausführen, w erden  sich deshalb bei Ankauf davon 
überzeugen müssen, ob das Zeichen etwa in Finnland g e 
schützt und die E infuhr solcher W aren  daher nu r  mit Z u 
stim m ung des Warenzeicheniinhabers erlaubt ist. (I. u. H.- 
Ztg.). —

Staatliche Holzauktionen. ■ Bei den staatlichen H o lz 
auktionen, die wie gewöhnlich in U leaborg , Tam - 
merfors und V iborg E nde  Sep tem ber abgeha lten  
wurden, w urden  insgesam t 1828 430 S äg em ü h len -S täm - 
me, 20 680 Säge- und Papierholzbalken, 32 920 Birken- 
und E spenstäm m e und 83 503 kbm  Props und Papierholz  
angeboten. Bei den Auktionen w urden Gebote abgegeben  für 
alle Posten, ausgenom m en 57 869 Sägem ühlen-S täm m e und 
11841 Birken- und E spens täm m e; die Forstverw altung  wies 
jedoch den größten  Teil der Gebote w egen der  unbefried igen

den Preise zurück. N ach den A uktionen w urden  in be träch t
lichem U m fange  höhere  G ebote gem acht und für folgende 
M engen w urden  sämtliche Gebote angenom m en: 1 190 590
Sägem ühlen-S täm m e, 20 680 Säge- und Papierholzbalken, 
11516 Birken- und E spen-S täm m e und 53 250 kbm  Props und 
Papierholz. Die G esam tkäufe  erreichten eine Sum m e von 
51,7 Millionen Fm k. D a die V erhandlungen über die Preise 
für einige Partien  noch andauern , wird der  G esam tw ert d e r  
V erkäufe noch steigen. Die Preise sind im allgemeinen n ie d 
r iger  als im vergangenen Jah re ,  eine natürliche Folge davon, 
daß  die Preise für S ägem ühlen-Produkte ,  besonders für 
F ichtenholz-W are, gefallen sind.

Imatra-Kraftstation. Die Arbeit an der I ma tra-K raft - 
station, die vor einigen Jah ren  begonnen w urde, ist jetzt 
soweit fortgeschritten, daß  das W asser vor ku rzem  in das 
neue F lußbett  geleitet w erden  konnte. Teile der  K raftstation 
sollten schon E nde  vorigen Ja h re s  in Betrieb gesetz t werden.

Auf einer fininländisch-russischen Eisenbahnkonferenz in 
L en ingrad  einigte man sich über einen direkten W arenverkehr  
zwischen Finnland und D eutschland im Transit über Rußland.

Deutscher Außenhandel, Helsingfors B ouievardsgatan  28 
K atalogausstellung und Auskunftsbüro, — nennt sich eine 

neue F irm a in Helsingfors. Die Redaktion des  „O .-H .“ ist in 
der  Lage, Auskunft über d iese F irm a zu erteilen.

Revaler Börsenkurse.
Estländische Kronen. JCurse Rigaer Börsenkurse

L ettländisdie Lat. (Ls.)

G em acht 21. Dez. 22. Dez. 24. Dez. 20. Dez. 21. Dez. 22. Dez.
Käufer I Verk. K äufer Verk. Käufer Verk Käuf. Verk. Käut. | Verk. Käut. | V erk.

N euyork . . . _ 372.85 373 85 372.85 373.85 373.— 374 .- 1 am erik . D o lla r . . . 5.182 5.192 5.182 5.192 5.182 5.192
L ondon . . . -- 18.10 18.15 18.10 18.15 18.11 18.16 1 P fu n d  S te r l in g . . . 25.185 25.235 25.18 25.23 25.18 25.23
B erlin . . . . -- 88.90 89.50 18.90 89.50 88 95 89.55 100 franz. F ran cs . . . 20.25 20.40 20.2) 20.40 20.26 20.41
H elsingfors -- 9.38 9.43 9.38 9.43 9.38 9.43 100 belg. Belga . . . .  

100 schw eizer F rancs
7 2 .- 72. 5 7 2 - 72.55 72 — 72.55

S tock h o lm  . . -- 99.90 100.50 99.95 100.55 100,- 100.60 99.75 100.50 99.75 100.50 99.75 100.55
K openhagen  . -- 99 60 100.20 99.55 100.15 99.60 100.20 100 ita lien isch e  L ire . . 27.10 27.31 27.10 27.31 27.10 27.31
Oslo . . . . — 99.40 100.10 9940 100.10 99.40 100.10 100 schw ed. K ronen . . 138.75 139.45 138.75 139.45 138.85 139.55
P aris  . . . . — 14.00 14,85 14.60 14.85 14.60 14.85 100 norw eg. K ronen  . 

100 dän isch e  K ronen .
138.20 138.90 138.20 138.90 138 20 138.90

A m sterdam — 149.85 150.65 149.85 150.65 149.90 150.70 138.30 139.— 138.30 139 — 138 30 139.—
R iga . . . . -- 71.90 72.40 71.90 72.40 71.90 72.40 100 ö ste rr. Sch illing  . . 72.70 73.40 72.70 73.40 72.70 73.40
Zürich . . . -- 71.90 72.50 71.90 72.50 71.95 72 55 100 tschecho-slow ac. Kr. 15.32 15.47 15.32 15.47 15.32 15.47
Brüssel . . . -- 51.90 52.10 51.90 52.40 51.90 52.40 100 ho lländ . G ulden . . 208.15 209.20 208.15 209.20 208.15 209.20
M ailand . . . ' -- 19.55 19.95 19.55 19.95 19.55 19.95 100 deu tsch e  M ark . . 123.50 124.15 123.50 124.15 123.50 124.15
P rag  . . . . — 11.05 11.25 11.05 11.25 11.05 11.25 100 fin n län d . M ark . . 12.98 13.10 12.98 13.10 12.98 13.10
W ien  . . . . -- 52.55 53.15 52.50 53.10 52.55 53.15 100 estländ . M ark . . . 138.30 139.- 138.30 139.— 138.30 139.—
B u d ap est . . -- 05.— 65.70 64.95 65.65 65 — 65.70 100 poln. Z loty . . . .  

100 litau isch e  L its . . .
57.55 5S.75 57.55 58.75 57.55 58.75

W arsch au  . . -- 41.50 42.70 41.50 42.70 41.50 42.70 51.— 51.70 51.— 51.70 51.— 51.70
K ow no . . . -- 36.75 37 35 36.75 37.35 36.75 37.35 1 SSS R -T scherw onez -- -- — -- -- --
M oskau (Scheck) -- 101.75 193.25 191.75 193.25 191.75 193.25 .

Da n z i g . . . . -- 72.40 73.— 72.40 73.— 72.40 73.—

Sfeuerftalender für den Monat Januar 1929.
V on R ech tsanw alt D r .  D e l b r ü c k ,  Stettin.

5. Januar:
A bfü h ru n g  der im M onat D ezem ber 1928 
e inbehaltenen  L ohnabzugsbe träge , soweit 
sie n icht schon am  20. D ezem ber a b z u 
führen  w aren. G leichzeitig A b g ab e  einer 
E rk lä ru n g  über den  G esam tb e trag  der im 
M ona t D ezem ber 1928 e inbehaltenen  B e 
träge . . v

10. Januar:
1. V orauszah lung  auf die E inkom m ensteuer,  

K örperschaftss teuer und U m satzs teuer für 
das vierte  K alenderv ie rte ljah r 1928. F ü r  
die U m satzs teuer besteh t eine Schonfrist 
bis zum 15. J a n u a r  1929.

2. Z ah lung  eines V ierte ljah resbe trages  auf die 
K irchensteuer 1928.

15. Januar:
1. A blauf der Schonfrist für die Z ah lung  der 

U m satzs teuer fü r das vierte K a lenderv ie r
te ljah r 1928.

2. Z ah lung  der L ohnsum m ensteuer  fü r den 
M onat D ezem ber 1928, soweit n icht S o n 
dervorschriften  bestehen . In  S te ttin  ist die 
Z ah lung  erst am 21. J a n u a r  1929 fällig.

3. Z ah lung  der G ru ndverm ögenss teuer  für 
Ja n u a r  1929 fü r  alle n icht land- oder fo rs t
w irtschaftlich genu tz ten  G rundstücke.

4. Z ah lung  de r H ausz inss teuer fü r den  M onat 
Ja n u a r  1929.

5. A blieferung  de r S teu e rk a rten  nebst E i n 
lagebogen  für 1928.

(20.) 21. Januar:
1. A bfü h ru n g  der in de r  Zeit vom  1. bis 

15. Ja n u a r  1929 e inbehaltenen  L o h n ab zu g s
beträge , w enn sie fü r  den  ganzen Betrieb 
200 R e ichsm ark  überste igen .

2. Z ah lu n g  der L ohnsum m ensteuer in Stettin.
Ob und in w elchem  U m fan g e  im  M onat

Ja n u a r  1929 S teu ere rk lä ru n g en  abzugeben  sein 
werden, steh t noch nicht fest.



34 O S T S E E ' -  H A N D E L N ummer 1

E isen b ah n  * G ü terverke h rs  «t lachr ich ten .
Bearbeitet vom Verkehrsbüro der Industrie- und Handelskammer zu Stettin.

a) Deutsche Tarife.
* Durchfuhr-Ausnahmetarif D. 30 a (Verkehr N ieder

lande—Polen). Wie w ir  schon in Nr. 24 des „O stsee- 
H an d e l“ berichteten, w u rd e  am  3. D ezem ber  1928 v o rg e 
nann te r  D urchfuhr-A usnahm etarif  • für Schro tsendungen ein
geführt. N unm ehr w urde das W ort „S ch ro t“ durch „ E is e n 
sch ro t“ ersetzt.

M itteldeutsch-Südwestdeutscher Verkehr. Mit G ültig
keit vom 16. D ezem ber 1928 w urde  das besondere  Tarifheft 
1 (Entfernungszeiger) des D eutschen  E isenbahn-G ütertarifs ,  
Teil II, H eft B, vom 1. M ärz 1925 nebst N ach trägen  a u f 
gehoben  und durch  eine N euausgabe  ersetzt.

Reichsbahn-Gütertarif, H eft C H b  (Ausnahmetarife).
Mit G ültigkeit vom 15. D ezem b er  1928 w urde  der  N ach trag  
7 herausgegeben . E r  enthält neben  bereits veröffentlichten 
A enderungen und E rgänzungen  die infolge der  G ü ter ta r ife r
höhung vom 1. O k tober 1928* um gerechneten  erhöhten A us
nahm etarife  1 e (beschlagenes usw. Holz), 1 f (Daub- (Faß-) 
H olz  tisw.), 1 g (Holzdraht), 1 m (Prügelholz), l» r  (Scheit
holz usw.), die mit dem  1. J a n u a r  1929 in K raft treten. D ie 
V erkürzung  der  Veröffentlichungsfrist ist vom Hearrn R eichs
verkehrsm inister genehm igt. Im  w eiteren w urde der  A us
nahm etarif  2 a für Stoffe zum  Spülversatz zum  1. J an u a r
1929 durch  einen neuen  A usnahm etarif  ersetzt.

V
Im  A usnahm etarif 31 (Baumwolle) w urden  ab 16. D e 

zem ber 1928 die Bahnhöfe A ugsburg  W est und H a u n 
stetten  unter den Sonderfrachtsä tzen  als E m pfangsbahnhöfe  
aufgenom m en.

Im  A usnahm etarif  33 (Thür. W aren) w urden  mit G ü l
tigkeit vom 16. D ezem ber d. Js. bis auf jederzeitigen W id e r
ruf, längstens bis zum 31. J a n u a r  1929 die Sonderfracht- 
sätze verschiedener B ahnhöfe  durch neue  F rach tsä tze  e r 
setzt. D urch  diese M aßnahm e w urden  die F rach tsä tze  der
betreffenden  Bahnhöfe erheblich erm äßigt.

Im  A usnahm etarif 35 (Eisen und Stahl usw.) w urden  mit 
Gültigkeit vom 16. D ezem ber d. Js. verschiedene B a h n 
höfe als V ersandbahnhöfe  n achge tragen  und gleichzeitig 
bis au f  jederzeitägen W iderruf, längstens bis zum 31. J an u a r
1929 die Sonderfrachtsä tze  verschiedener Bahnhöfe e r 
m äßigt.

Im  A usnahm etarif  35 e (Eisenschrot) w urden  mit G ül
tigkeit vom 16. D ezem b er  1928 verschiedene D ortm under  
Bahnhöfe und D ortm underfe ld  unter den Sonderfrachtsätzen 
als E m pfangsbahnhöfe  nachgetragen .

Im  A usnahm etarif 52 (Papier usw.) w urden  mit G ül
tigkeit vom 20. D ezem ber  1928 bis auf jederzeitigen  W id e r
ruf, längstens bis zum 31. J a n u a r  1929 die S onderfrachtsä tze  
verschiedener B ahnhöfe  durch neue  ersetzt. H ie rdu rch  ist 
eine bedeu tende  E rm äß ig u n g  der  F rach tsä tze  eingetreten.

Im  A usnahm etarif 61 (Tonw aren) w urden  mit G ültig
keit vom 20. D ezem ber  d. Js. bis auf jederzeitigen  W id e r
ruf, längstens bis zum 31. J an u a r  1929 die Sonderfrachtsä tze  
verschiedener B ahnhöfe  geändert,  w odurch  eine E rm äß igung  
eingetreten  ist.

Im A usnahm etarif 91 (Ammoniak usw.) w urde  der  G ül
tigkeitsverm erk  mit Gültigkeit vom 17. D ezem ber 1928 wie 
folgt g e faß t :  „G ültig  bis auf jederzeitigen  W iderruf, längstens 
bis zum 31. D ezem ber 1929.“

Im  A usnahm etarif  135 (H afer  zur Ausfuhr nach F ra n k 
reich, Italien, O esterreich und der  Schweiz) w urde  de r  G ül
tigkeitsverm erk  bis auf jederzeitigen  W iderruf, längstens bis 
zum 31. M ärz 1929 verlängert.

Im  A usnahm etarif 138 (Kupfervitriol zur Ausfuhr) w urde 
die G eltungsdauer bis längstens .  31. D ezem ber  1929 ve r
längert.

Im  A usnahm etarif 145 (Azeton usw.) w urde der  G ül
tigkeitsverm erk  wrie folgt g e faß t :  „G ültig  bis auf jederzeitigen 
W iderruf, längstens bis zum  31. D ezem ber  1929“ .

Die A usnahm etarife  193 (Milchsäure) und 194 (Sili
zium karbid, Schleifscheiben usw. aus Siliziumkarbid usw., 
Schm irgel usw.), welche zur Ausfuhr nach  außerdeu tschen  
L ändern  über Seehäfen und über die trockene Grenze gelten, 
w urden  mit Gültigkeit vom 17. D ezem b er  1928 ‘bis auf 
jederzeitigen  W iderruf, längstens bis zum 31. D ezem ber 1929 
eingeführt.

Am 17. D ezem ber  1928 trat der  A usnahm etarif 196 
für Phosphate, natürliche, mineralische, auch gem ahlen, über

See aus außcrdeu tschen  L ändern  eingeführt, zur D urchfuhr 
durch  D eutschland nach Polen bis auf jederzeitigen  W id e r
ruf, längstens bis 31. M ärz 1929 in Kraft.

D er A usnahm etarif gilt für Sendungen bei Beförderung 
als F rach tgu t in W agen ladungen  von Stettin  H gbf. nach 
M arkowitz. D er  F rach tsa tz  b e träg t in der H aup tk lasse  0,71 
RM. D er  5o/o ige  Zuschlag für die Beförderung in gedeck ten  
W'agen w ird  nicht berechnet.

b) Deutsche Verbandtarife.
Deutsch-Italienischer Güterverkehr über Iselle, Pino, 

Chiasso, Brennero und Tarvisio. Mit Gültigkeit vom 16 
J a n u a r  1929 w ird  zu den  Teilen II, I I I  und IV je de r  N a c h 
trag  I ausgegeben. Die N ach träge  enthalten außer  den bisher 
bekann tgegebenen  A enderungen und E rgänzungen  F ra c h t 
sätze und  E n tfernungen  für eine g rößere  Anzahl neu  e inbe
zogener Bahnhöfe.

Die bisherigen Ausschreiben zu den Tarif teilen I I—IV 
w erden  mit der  A usgabe der N ach träge  außer  K raft 
gesetzt.

Deutsch-Tschechoslowakischer Güterverkehr, Eisen
bahn-Gütertarif, Teil I, Abt. A und B. Am 1. Jan u a r  1929 
wird der  E isenbahn-G ütertarif  Teil I, Abt. A und B unter 
A ufhebung des gleichnam igen Tarifs  vom 1. April 1927 neu 
ausgegeben.

D eutsch-Tschechoslowakischer Güterverkehr, Eisenbahn- 
Gütertarif, Teil II, Heft 4 (V erkehr mit m itteldeutschen 
Stationen). Am 1. Jan u a r  1929 wird das Tarifheft 4 unter 
A ufhebung des b isherigen Tarifheftes  vom 1. April 1927 
nebst N ach trägen  neu  ausgegeben. Grundsätzliche A enderun
gen  sind nicht eingetreten. D e r  Tarif wird ohne weiteres a n 
gew endet für S tückgü te r  und für G üter in W agenladungen, 
für die keine A usnahm etarife  (Verbands- oder B innenaus
nahm etarife) bestehen.

Zum  gleichen Zeitpunkt erscheint als A nhang zu diesem 
Tarifheft ein N ottarif  für gewisse G üter bei V erw endung 
im D eutschen Reich mit e rm äßig ten  Schnittfrachtsä tzen I.

c) Ausländische Tarife.
Jugoslavien. H öchstw ahrscheinlich  w erden  mit G ültig

keit vom 1. F eb ru a r  1929 die F rach tsä tze  der  G ütertarife  im 
Königreich S. PI. S, eine 5o/0ige E rhöhung  erfahren.

Oesterreichisch-Ungarischer Verbandtarif. Mit G ül
tigkeit vom 1. J a n u a r  1929 w erden  zum H eft A de r  N a c h 
trag  2 und zum A nhang der N ach trag  3 sowie neue V e r 
kehrsleitungsvorschriften  herausgegeben .

Polnische Staatsbahnen. Zum  K ilom eterzeiger der  p o l
nischen S taa tsbahnen wird zum 1. Jan u a r  1929 der  N ach trag
IV herausgegeben.

Voraussichtlich wird zum gleichen Zeitpunkt zum G ü te r
tarif für Polen (Teil I I —V) N ach trag  V erscheinen.

Tschechoslow akische Staatsbahnen. H öchstw ahrsche in 
lich w ird  mit Gültigkeit vom 1. Jan u a r  1929 N ach trag  I 
zum Eisenbahn-G ütertarif ,  H eft  2, ausgegeben  werden.

Tschechoslowakisch-Oesterreichischer Verbandtarif. V or
aussichtlich w ird  mit Gültigkeit vom 1. J a n u a r  1929 für 
die H efte  1, 2 und 3 sowie für die VerkelirsleitungsVor- 
schriften je ein N ach trag  I herausgegeben  werden.

d) Verschiedenes.
Ab 1. J an u a r  1929 erhält der Bahnhof Bruchhausen  

im Bezirk  d e r  R eichsbahndirektion K arlsruhe die Bezeich
nung  B ruchhausen bei Ettlingen.

Ab 1. J a n u a r  1929 wird der  Bahnhof H eegerm ühle  der 
E b ersw a ld e—Schöpfurther E isenbahn  in F inow  (Mark) u m 
getauft.

Am 1. Jan u a r  1929 wird in Seehausen (Kreis A ngerburg) 
eine Reichsbahn-G üternebenste lle  eröffnet werden. Sie wird 
die O rtschaften  Seehausen, Zabinken, Jakunow ken , Knob- 
benort, F rankenort,  Gr. Lenkuck, Teufelsberg , Gr. E sc h e n 
ort, H egew ald  und W aldgu t bedienen. D er zugehörige Reichs- 
bahntarifbahnbof ist K ruglanken. Die Zuschlagsfrist für die 
B eförderung der  G üter zwischen K ruglanken  und Seehausen 
(Kreis A ngerburg) be träg t 1 T ag .

Zum  1. Januar 1929 erhält der Bahnhof Bergkam en- 
W e m e  im Bezirk der  R eichsbahndirektion E ssen  die B e
zeichnung Bergkam en,
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mitteiiun&en 
der Industrie* und 'MundelsBcummer zu Stettin

Seeschiff ahrl.
Lieferungen und Leistungen auf hoher See. Die I n 

dustrie- und H ande lskam m er richtete  in dieser F ra g e  die 
nachstehende E ingabe  an den  Präsidenten  des L andesfinanz
amtes, Stettin:

„V om  F inanzam t Stettin-Süd ist un ter d em  1. O k 
tober d. Js.  eine V erfügung ergangen, nach  der  L ieferungen 
und Leistungen im Sinne des § 1 Nr. 1 des U m 
satzsteuergesetzes auch dann als im Inland ausgeführt 
gelten, wenn sie auf hoher See auf deutschen H a n d e ls 
schiffen ausgeführt sind, die die Berechtigung zur F ührung  
der deutschen F lagge  haben. In der  V erfügung ist besonders 
betont, daß  d e r  Begriff „ In la n d “ grundsätzlich  staatsrechtlich 
zu verstehen isti.! t

W ir sind der U eberzeugung , daß  die U m sa tzs teu e r- 
pflicht für die in R ede stehenden Leistungen o d er  Lieferungen 
in A nbetracht der  R ech tsprechung  des Reichsfinanzhofs über 
die Frage , w ann ein U m satz  im Inland stattfindet, zw eife l
haft ist. Lediglich im  Inland ausgeführte  L ieferungen oder 
sonstige Leistungen w erden  von der  U m satzs teuer erfaßt. 
Eine steuerpflichtige L ieferung  ist mithin nur dann an zu 
nehm en, w enn dem  A bnehm er die V erfügung über die 
Sache i m Inland verschafft wird.

Als „ In la n d “ im staatsrechtlichen Sinne gilt das 
deutsche Reichsgebiet einschließlich de r  sogenannten e x 
territorialen G rundstücke nebst denjenigen  Teilen der Nord- 
und Ostsee, auf die sich d ie  S taatshoheit des Reiches o d er  
der  einzelnen Länder erstreckt (Dreimeilenzone). Somit sind 
auch innerhalb dieser G ebiete ausgeführte  Leistungen im In 
land erfolgt. F ü r  die Beurteilung de r  um satzsteuerlichen 
Behandlung ist es gleichgültig, wo de r  Sitz des Unteri- 
nehm ens oder  wo das Rechtsgeschäft abgeschlossen und die 
Leistung bezahlt w orden  ist (R .F .H .-Entscheidung vom 5. 
Juli 1922 — R.St.Bl. 1922 S. 252). Im  gleichen Urteil hat 
diese Spruchbehörde Leistungen auf hoher See als solche im 
Ausland erk lärt und sie von der U m satzsteuer freigestellt, 
ohne daß  eine Verteilung nach  dem  Gesichtspunkt in F rag e  
käm e, ob  de r  Steuerpflichtige einen unwesentlichen Teil 
seiner T ätigkeit im Inland ausgeüb t hat. A usschlaggebend 
ist, daß  die H auptle is tung  als G egenstand  des V ertrages  auf 
hoher See, d. h. im Ausland, vorgenom m en wird. Diese 
A uslegung s teht auch im E ink lang  mit der  Auslegung des 
Begriffs „ In la n d “ durch § 9 Nr. 2 b Ums.St.G. — D.B. 
1926, gem äß  dem  das V erbringen von W aren  ins Inland, 
die auf hoher See gekauft und übernom m en w orden  sind, 
der  L ieferung aus dem  Auslande gleichgestellt wird.

W ir haben von einer anderen  Seehande lskam m er e r 
fahren, daß  im Bezirke des Landesfinanzam ts U nte rw eser  
bereits ein R echtsm ittelverfahren in d ieser Sache schwebt, 
das beschleunigt durchgeführt w erden  soll. Mit Rücksicht 
darauf soll d e r  H e rr  Reichsminister de r  F inanzen das  b e 
treffende Landesfinanzam t angew iesen haben, den A usgang 
des Rechtsm itte lverfahrens abzuw arten  und streitige V er
an lagungen  vorläufig auszusetzen. Wir bitten, auch für den 
Bezirk des Landesfinanzam ts Stettin gegebenenfalls  en t
sprechende A nordnungen zu treffen.

A bgesehen  von der  rechtlichen Seite der  Angelegenheit 
m achen w ir darau f  aufm erksam , daß im  Falle der  E r 
k lä rung  der Rechtsgültigkeit der  angezogenen  V erfügung 
ihre D urchführung  zu g roßen  Schw ierigkeiten führen  und 
außerdem  eine Sonderbelastung  für die deutschen Reedereien  
darstellen wird, wie sie in keinem  anderen  seeschiffahrts
treibenden S taa te  vorhanden ist. Das Ausland subventioniert 
vielmehr seine R eedereien  in ganz erheblichem Umfange, 
w ährend  die E ntw icklung der deutschen Linienreedereien 
durch  derart ige  V erfügungen beeinträchtig t wird. D er n ach 
trägliche N achw eis über die im Inland ausgeführten  L iefe
rungen  und Leistungen, d. h. nach de r  Auffassung der a n 
gezogenen  V erfügung der Nachweis darüber, wieviel in n e r
halb de r  ausländischen Dreim eilenzone geleistet oder ve r
kauft ist, ist, besonders nachdem  bereits der g röß te  Teil des 
Jah res  verstrichen ist, schwierig, wenn nicht unmöglich. 
Aber auch in Zukunft sind derartige  Feststellungen kaum  
durchführbar und erscheinen in Anbetracht de r  geringfügigen 
W erte, um deren U m satz  es sich dabei handelt, als u n 
nötige Belastung des Betriebs. W'enn tatsächlich die ein
zelnen U m sätze nach  ihrer örtlichen E n ts tehung  zum Zw ecke 
de r  Besteuerung aufgeführt w erden  sollen, so müssen u n 

seres E rach tens  die F inanzäm ter die en tsprechende Anzahl 
von Beam ten, die sich mit de r  A nschreibung der an Bord 
von Passagierschiffen entstandenen  Lieferungen oder Leistun
gen  befassen, zur V erfügung stellen. Im  anderen  Falle 
w äre es n u r  denkbar,  daß  w egen  d e r  T rennung  des V e r 
zehrs auf hoher See und im Inland von d em  ausländischen 
V erzehr pauschale A bm achungen mit der  zuständigen F inanz
behörde  getroffen w erden.

A ber auch  durch Pauschalzahlungen w äre  nur nach 
dei kaufm ännischen Seite hin, soweit es die B etriebsführung 
der  Schiffahrtsunternehm ungen betrifft, eine gew isse E n t 
lastung erreicht. E s  bliebe im m er noch die Tatsache der  
V orbelastung  de r  deutschen R eedere ien  gegenüber den a n 
deren  seefahrenden Nationen. E ine solche V orbelastung  muß 
g e iad e  unter den  heutigen, schon an sich ungünstigen w ir t 
schaftlichen V erhältnissen unbeding t verm ieden werden, wenn 
die K onkurrenzfäh igke it d e r  deutschen Schiffahrt erhalten 
w erden  soll. W ir bitten deshalb, aus diesen wirtschaftlichen 
E rw äg u n g en  heraus die e rgangene  V erfügung bis zur K lärung 
der R echtslage zurückzunehm en und unseren grundsätzlichen 
Pro test gegen  die d e r  W irtschaft ab träg liche A uslegung des 
Begriffs „ In la n d “ dem  H errn  Reichsminister der  Finanzen 
w eiterzuleiten .“

Radio bei Küstenfunkstellen. D er K am m er ist m it
geteilt w orden, daß jede Küstenfunkstelle nach dem  W elt
funkvertrag , dessen B estim m ungen mit dem  1. J a n u a r  1929 
in K raft treten, zu ihrem  N am en den Zusatz „ R ad io “ e r 
hält. Diese neue  Bezeichnung, die vom 1. J a n u a r  ab bei 
allen I‘unk te legram m en an Schiffe in See in der  Anschrift 
(an le tz te r  Stelle) anzuw enden  ist, ist bereits für die d e u t 
schen und einen Teil, f rem der Küstenfunkstellen eingeführt 
und veröffentlicht. Die übrigen frem den  Küstenfunkstellen 
führen diese Bezeichnung zw ar auch vom 1. J a n u a r  1929 
ab, sie w erden  ab e r  erst im neuen etwas später  erscheinen
den Verzeichnis der  festen und Landfunkstellen entsprechend 
aufgeführt.

Binnensdiiffahrf.
Bekanntmachung des Oberpräsidenten der Provinz 

Brandenburg über Lade- und Löschzeiten. D er O berpräsiden t 
de r  Provinz B randenburg  hat auf Grund des § 29 Absatz 4 
des Rei,phsgesetzes, betreffend die privatrechtlichen V erhä lt
nisse der  •Binnenschiffahrt, vom 15. Juni 1895 als vom p reu ß i
schen Minister für H andel und G ew erbe beauftrage  höhere 
V erw altungsbehörde für den  U m fang  der  Provinz B ran d en 
burg  und des S tad tkreises Berlin un te r  dem  20. N ovem ber 
1928 folgendes verordnet:

Die in den  § 29 Abs. 2, § 38, § 48 Abs. 2 und § 53 
Abs. 2 des G esetzes vom 15. Jun i 1895 (R.G.Bl. S. 301) 
vorgeschriebenen gesetzlichen Lade- und Löschzeiten w e r 
den hiermit in A bänderung meiner V erordnung vom 22. Mai
1928, O.P. 2988, anderw eit dahin festgesetzt, daß  sie be-
trgen:
Tage für Gesamtladungen l für Teil]

1 — bis 75
2 bis 50 150
3 125 2254 200 3005 250 3756 300 • 450
7 350 5258 400 6009 475 70010 550 80011 625 90012 700 100013 800

14 900
15 1000
16 1200 und mehr.

D iese N euregelung  tritt am  1. J a n u a r  1929 in W irk 
samkeit. Gleichzeitig wird die B ekanntm achung  vom 22. 
Mai 1928 O.P. 2988 mit sofortiger W irkung  au ß e r  K raft 
gese tz t .“

Sperrung der Schleusen Lehnitz und Niederfinow. Das
I rcußische W asserbauam t in E bersw alde  hat un te r  dein
18. D ezem ber 1928 folgende B ekanntm achung  erlassen:
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„Die in der B ekanntm achung des H errn  R eg ie rungs
präsiden ten  als Chef der V erw altung der M ärkischen W a sse r 
s traßen  vom 30. Okt. .1928 — W.S. 7111. — festgesetzte; 
Sperrung  der Schleuse Lehnitz und N iederfinow  beginnt, 
sofern nicht vorher E issperre  eintritt, mit dem  5. Januar
1929. W ährend  der  D auer d ieser S perrung  muß die Scheitel
haltung des Hohenzollernkanalis zwischen der  Pechteicher 
W asserto rbrücke  und dem  Schleusenabstieg  N iederfinow  
trockengelegt w erden. Die Schiffahrttreibenden w erden  d a r 
auf hingewiesen, daß  ein Verbleiben von F ahrzeugen  in der 
vorgenannten S trecke in d iesem  W inter nicht gesta tte t w e r 
den kann. Die S trecke muß vielm ehr mit Beginn der S p e r 
rung von sämtlichen F ahrzeugen  geräum t sein. Im  H in 
blick auf die z. Zt. d rohende  F rostgefah r  w erden  d ie  
Schiffahrttreibenden aufgefordert,  die S trecke so rechtzeitig 
zu räumen, daß  die F ah rzeuge  nicht vorher einfrieren.“ 

Sperrung des Kaiser-Friedrich-Kanals. D as Preußische 
W asserbauam t F iirs tenw alde /S p ree  hat un ter d em  21. D e 
zem ber 1928 folgende B ekanntm achung  erlassen:

„ Info lge  e ingetretenen E isstandes wird die Schiffahrt 
auf dem  F r i e d r i c h - W ' i l h e l m - K a n a l  vom 21. d. M. 
an bis auf weiteres gesperrt.  Schiffahrttreibende, welche 
das Eis mit ihren  F ahrzeugen  aufbrechen wollen, haben 
hierzu dn jedem  einzelnen Falle die G enehm igung des Unter
zeichneten W asserbauam ts  einzuholen und die von diesem 
gestellten Bedingungen genau  zu befolgen.

Z uw iderhandlungen w erden  auf Grund der §§ 59 und 
217 der W asserpolizeiverordnung für die M ärkischen W a sse r 
s traßen  vom 15. März 1915 und 7. O ktober 1924 bes traft .“

Post Telegraphie.
Postpaketverbindungen von Stettin nach fremden Län

dern. Im  Monat Jan u a r  1929 bestehen folgende P o s tp a k e t
verbindungen von Stettin nach Finnland, Lettland und E s t 
land :

Bestim
mungs

land

Post

schluß

Einschif
fungs
hafen

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

Abgang
(ungefähr)

Name
Eigentümer

Schiffs
gesellschaft

bis
Hafen Tage

1 2 3 4 5 6 7 8

Finnland Stettin 
Leitstelle 
Stettin 5

5. 19.
i s y 2

Nordland Rud. Christ.
Gribel

Stettin

Helsingfors 2

12. 26 . 
15 %Uhr

Wellamo Finnländ. 
Dampfschiffs

gesellschaft 
in Helsingfors

yy 2

Lettland
g
VO
S3
hUM-iD-
E

Stettin  
Leitstelle 
Stettin 5

5.
12.
19.
26 .

15 V4 Uhr

Regina
Ostsee
Regina

Viktoria

Rud. Christ. 
Gribel 

Stettin *)

Riga 2

Estland

cd
Q
UOH3
i/itX)Cei

Stettin 
Leitstelle 
Stettin 5

5.
19. 

1 5 y 2 Uhr

Nordland
»

Rud. Christ. 
Gribel 

Stettin *)

Reval 2

-Q
<
1/5V
Vbocö

H
6

<

4.
11.
18.
25. 

15*/o Uhr

Wartbg.
Sachsen
Wartbg.
Sachsen

Stettiner
Dampfer-

Compagnie
A.-G.

Stettin

>> 2

12.
26 .

1 5 l/ 2 Uhr

Wellamo Finnische 
Dampfschiffs
gesellschaft 

in Helsingfors

2

*) A enderungen bleiben Vorbehalten.

Handel und Gewerbe.
Termin der Inventurausverkäufe. Die Inven turausver

käufe  in d e r  Textil- und Schuhw arenbranche beginnen g e 
mäß de r  bereits  im V orjahre  in K raft ge tre tenen  V e r

ordnung w iederum  am  1. M ontag nach  dem  4. Jan u a r  und 
dauern  14 W erk tage. D anach  beginnen die A usverkäufe 
also am  M ontag, den 7. J an u a r  und dauern  bis zum D ien s 
tag, den 22. Jan u a r  einschließlich.

Steuern.
W ohlfahrtsbriefmarken. Die Beträge, die für den E r 

w erb von Wohlfahrt»,briefmarken aufgew endet werden, sind 
als W erbungskosten  bei der K örperschaftss teuer abzugsfähig. 
Es ist hierzu folgendes Urteil des  Reichsfinanzhofes vom 
23. 'M ärz 1927, betreffend K örperschaftssteuer, e rgangen :

„A ufw endungen einer E rw erbsgesellschaft zu gem ein 
nütz igen oder w ohltä tigen Zw ecken können, auch soweit 
die V oraussetzungen des § 14 Nr. 1 K ST G , nicht vorliegen, 
als W erbungskosten  abzugsfäh ig  sein, sofern sie nämlich 
dem  geschäftlichen Interesse auch  nur mitte lbar zu dienen 
bestim m t sind. Diese V oraussetzung ist gegeben, w enn die 
A ufw endungen nach  Art und H öhe bei Geschäften gleicher 
Art als üblich anzusehen sind und wenn sich ihnen die G e 
sellschaft mit Rücksicht auf ihre' Stellung im E rw erbs leben  
bei vernünftiger A bw ägung  ih rer  A ufgaben und Interessen 
nicht entziehen kann. Soweit dagegen  derart ige  A usgaben 
au ß er  Verhältnis zur Bedeutung des U nternehm ens und zu 
den entsprechenden A usgaben der Berufsgenossen stehen, 
sind sie nicht abzugsfäh ig .“

Messen und Ausstellungen.
Eröffnung der Musterlager der Prager M ustermesse.

N eben den  selbständigen Ausstellungen von einigen hundert 
tschechoslowakischen F irm en  w erden  zur Zeit besondere  E x 
portm usterlager der  P rag e r  M usterm esse errichtet. Diese 
se lbständige E inrich tung soll auch mittlere und kle inere 
F irm en umfassen, denen keine M öglichkeit geboten  ist, in 
d irek te  H andelsbez iehungen  mit den ausländischen Groß- 
E inkäufern  zu treten. Die M uster w erden  nach F achgruppen  
un tergebracht. Die M usterlager w erden  einen ganzjährigen  
Dienst für die ausländischen Besucher darstellen. I n 
teressenten können schon jetzt im M esseam te d e r  P rager 
M ustermesse in P rag  VII. Veletrzni trida alle näheren  In 
formationen einholen.

Versdiiedenes.
Reichsunfallverhütungswoche. D er V erband  der D eu t

schen Berufsgenossenschaften  und der V erband der deutschen 
landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften  w erden  in der 
Zeit vom 24. F eb rua r  bis 3. März 1929 unter M itw irkung 
säm tlicher für die Volksgesundheit und besonders  für die 
Unfallverhütung verantw ortlicher bezw. daran  in teressierter 
Behörden, O rganisationen und V erbände eine R eichs-U nfall
verhütungsw oche (RU W o) veranstalten, um über den Rahm en 
der gew erblichen und landwirtschaftlichen Betriebe hinaus 
no tw end ige  Aufklärungs- und E rz iehungsarbeit für die, ü b e r 
aus wichtige und lohnende A ufgabe der  U nfallverhütung 
zu leisten. Im  Verlaufe der  R U W o  soll durch V orträge  
in den  Betrieben, durch  öffentliche Vorträge, durch  V o r 
führung geeigneter Filme und Lichtbilder, durch S o n d e r- 
leh rgänge  an den H ochschulen und Fachschulen, durch H in 
w eise in den Schulen sowie durch geeignete  V eranstaltungen 
des Rundfunks, der P resse  usw. auf die N otw endigkeit und 
volkswirtschaftliche B edeutung der Unfallverhii:ung n ach d rü c k 
lichst hingewiesen .werden. Auch für Pom m ern  wird für die 
oben angegebene  Zeit eine Reichsunfallverhütungswoche vo r
bereitet.

Innere Angelegenheiten.
Verleihung von Ehrenurkunden. Von der Industrie und 

H ande lskam m er zu Stettin sind E h renu rkunden  für la n g 
jährige und treue D ienste an  folgende H erren  verliehen 
w o rd e n :

1. S t o l t z ,  Wilhelm (35 J a h re  bei den G erm ania-V er
sicherungs-G esellschaften  zu S tettin),

2. R o e s l e r ,  Lebrecht (35 Jah re  bei den Germania- 
V ersicherungs-G esellschaften zu Stettin),

3. R e t z l a f f ,  R ichard  (25 Jah re  bei der  S tettiner Cen- 
tralheizungs-Fabrik  Bruno Runge, Stettin),

4. K r ü g e r ,  H erm ann  (25 Jah re  bei der Pom m erschen 
Landesgenossenschaftskasse, e. G. m. b. H., Stettin),

5. A r n d t ,  Rudolf (25 J a h re  bei der F irm a S tettiner 
Spritw erke  Akt.-Ges., Stettin),

(). P a g e ,  Albert (35 J a h re  bei der  F irm a Tetzlaff & 
Wenzel, Stettin),
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7. K r o c t k c ,  H erm ann  (34 Ja h re  bei der  Firmsfc Tetz- 
laff & W enzel, Stettin),

8. L ü t k e ,  Ludw ig (30 Jah re  bei der  F irm a Wilhelm 
Burmeister, Anklam),

9. K o p p e n h a g e n ,  Julius (50 Jah re  bei der F e ld 
mühle, Papier- und Zellstoffw erke Aktiengesellschaft1 
W erk  H ohenkrug).
Beeidigung und öffentliche Anstellung als Sachverstän

diger. In der Sitzung des geschäftsführenden Ausschusses 
der  Industrie- und H ande lskam m er am 19. D ezem ber 1928 
ist H err

F ranz  H e r t e l ,  M itinhaber der F irm a G ebert & Hertel, 
Stettin,

als S a c h v e r s t ä n d i g e r  für
L u m p e n  u n d  K n o c h e n  

öffentlich angestellt und beeidigt w orden.

Budtbesprediungen.
„Regenhardt’s Geschäftskalender für den W eltverkehr“ .

(Zugleich das H andbuch für d irek te  Auskunft und Inkasso) 
54. J a h rg a n g  1929. C. R egenhard t A.-G., Berlin N 24, 
Friedrichstr. 110/12. Preis Rm. 1.1.— .

Die Geschäftswelt schätzt seit G enerationen den „ R e g e n 
h a rd t"  w egen der Möglichkeit, K reditauskünfte , Inkassi und 
sonstige geschäftliche A ngelegenheiten  durch die für jeden 
Ort der W elt genannten G ew ährsleute  gegen  eine m äßige 
G ebühr besorgen  zu lassen. Auch der  sonstige Inhalt dient 
den täglichen Bedürfnissen des G eschäftsverkehrs, z. B. 
die A dressen der Banken, Spediteure, Rechtsanw älte  etc.; 
ferner  die A ngaben der  Bahn- und Schiffsverbindungen, E in 
w ohnerzahlen, Zoll- und H andelsbehörden , Hotels, K o n 
sulate, Gerichte usw., die sowohl für das gesam te  Ausland 
wie für Deutschland, für dieses auch die kleinsten Orte, 
vertreten sind. D ie neue A usgabe ist um 40 Seiten s tärker 
gew orden , was eine gründliche Durchsicht, Berichtigung und 
V erm ehrung  des Inhaltes erkennen läßt.

Angebote und Nadiiragen.
7258 N o r w e g e n  sucht G eschäftsverbindung mit F irm en, 

die für den E x p o r t  von Schiffs- und Fischereiartikeln

Interesse haben, fe rner  mit Im porteuren  und Agenten 
für norw egisches H eringsm ehl.

7262 L ü b e c k  sucht einen V ertre te r  für Chilesalpeter und
Superphosphat, der  bei H ändlern  und Genosse|n^ 
schäften eingeführt ist.

7289. E l s t e r w e r d a  sucht V ertre ter für elektro-magne- 
tische A pparate .

7028 E i s f e l d  (Thür.) sucht V ertre ter  für Kleinmöbel
aller Art (Klubtische, Rauchtische, T ruhen  usw.). 

7331 K ö l n  sucht V ertre ter für Strick- und W irk w aren 
erzeugnisse.

7430 F r i e d r i c h r o d a  (Thür.). Puppenfabrik  sucht
einen R eisevertreter, der  bei Spielwarengeschäften 
eingeführt ist.

7450 M a i l a n d  sucht G eschäftsverbindung mit O liven
ölimporteuren.

7428 K a r l s r u h e  sucht G eschäftsverbindung mit Firmen,
die Möbelstoffe und D ekorationen  im Groß- und 
Kleinhandel vertreiben.

7513 A a c h e n  sucht V ertre ter aus der  K urzw arenbranche,
Bekleidungsbranche, L ederw arenbranche , Schuh- und 
K offerbranche fiir einen patentierten  Reißverschluß. 

7553 N i z z a  sucht G eschäftsverbindung mit H o lz k o rk e n 
fabriken.

7537 B a d e n - B a d e n  sucht V ertreter für matallo-che-
mische Fabrika te .  *

7542 S t u t t g a r t  sucht für den Absatz von w ürttem -
bergischen Tafelobst G eschäftsverbindung mit O b s t
g roßhänd le rn  und Kommissionären und K onserven
fabriken.

762(5 E xp o r teu r  ägyptischer Zwiebeln in A l e x a n d r i a
sucht G eschäftsverbindung mit hiesigen Im porteuren . 

7640 Im port-, Kommissions- und A genturgeschäft in C a -
v a l l a  (Griechenland) sucht G eschäftsverbindung mit 
hiesigen H andels- und Industriefirmen.

Die A dressen der anfragenden  F irm en  sind im Büro de r  
Industrie- und H ande lskam m er zu Stettin, Börse II, für leg iti
mierte V ertre ter e ingetragener Firmen, w erktäglich  in der
Zeit von 8— 1 U hr vormittags und 3—6 U hr nachm ittags  
(außer Sonnabend nachm ittags) zu erfahren (ohne G ew ähr
für die Bonität der einzelnen Firmen).

s

‘Reichsnachrichtenstelle 
für Außenhandel in Stettin ‘B ezirk ‘Pcnunern, Grenzmark.

Bei de r  Reichsnachrichtenstelle  für A ußenhandel in 
Stettin, Börse I I ,  sind u. a. die nachfo lgend aufgeführten  
Nachrichten eingegangen. D iese können von interessierten 
F irm en  in der Geschäftsstelle d e r  Reichsnachrichtenstelle 
eingesehen oder abschriftlich bezogen werden.
E n g l a n d :  Schutzzoll in der W olltextilindustrie. — A n 

geblich zum E rsa tz  am erikanischer Baumwolle g e e ig 
ne te  natürliche S tapelfaser einer in E u ro p a  a n b a u 
fähigen Pflanze.

U n g a r n :  Zollfreie E infuhr von Reise-M ustern und Proben. 
H o l l a n d :  Die Exportschlächtere ien  und der  Fleischhandel. 

— A bsatzbedingungen für Kleinmöbel, Speise- und H e r 
renzimmer. — Die M ehlindustrie und der  M ehlhandel. 
Adressenmaterial. D er Reichsnachrichtenstelle liegen 

folgende Anschriften vor: Liste deutscher Ein- und A usfuhr
firmen in Manila. — Liste außerdeu tscher Ein- und A usfuhr
firmen auf den Philippinen. — H andelsfirm en in Singapore.
— Liste von V ertreterfirm en der Autoindustrie in Oesterreich.
— G roßhändler  in M eßw erkzeugen, M aschinenfabriken, 
Schiffswerften, F lugm aschinen- und M otorenfabriken in 
Holland.

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 e n ,  m i t  d e n e n  
d e u t s c h e  F i r m e 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  e i 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 i c h t e n s t e l l e  
i n  e i n e r  b e s o n d e r e n  K a r t e i  g e s a m m e l t ,  d i e  
v o n  I n t e r e s s e n t e n  i n  v o r  k o m m e n d e n  I ' ä l l e n  
e i n g e s e h e n  w e r d e n  k a n n .

Nachfrage bezw. Vertretungsgesuche ausländischer 
Firmen. D er Reichsnachrichtenstelle für Außenhandel, Stettin, 
Börse II, liegen Anschriften ausländischer Firmen vor, die 
Interesse für folgende W arengattungen  haben.

B e l g i e n :  Chemische P roduk te  für industrielle Zwecke. — 
Landwirtschaftliche Maschinen und A pparate . — S a a t 
gut und Rübensam en.
Tschechoslow akische Zahlungsbilanz 1925—1927. Das

Statistische S taa tsam t in P rag  veröffentlichte vor ku rzem  eine 
Studie über die Zahlungsbilanz de r  Tschechoslowakischen. 
Republik in den Jah ren  1925—1927. Nach D urcharbeitung  
dieser sehr • um fangreichen Studie ist ein Bericht über die 
für die Beurteilung der wirtschaftlichen G esam tlage der  
Tschechoslow akei w ichtigsten E rgebn isse  de r  Berechnungen 
und Schätzungen des Statistischen S taa tsam tes  verfaß t 
worden, den Interessenten in Abschrift von der  R e ichsnach
richtenstelle erhalten können.

Die Niederländische Zuckerindustrie. Ein Bericht über 
die wirtschaftliche Lage der  n iederländischen  Zuckerindustrie  
kann Interessenten von der  Reichsnachrichtenstelle zur V e r
fügung gestellt w erden.

Entwicklung und Stand des schweizerischen Obstbaues. 
U eber die Entw icklung und den S tand des schw eizerischen 
Obstbaues, der O bstverw ertung mit besondere r  Berücksich ti
gung der  F ruch tsaftp ressung  und der  H ers te llung  a lkoho l
freier O bstsäfte liegt der Reichsnachrichtenstelle  ein B e 
richt vor, den sie In teressenten  in Abschrift überlassen 
kann.

Türkische Außenhandelsstatistik. D a die türkische 
Außenhandelsstatistik  in ihren V eröffentlichungen noch stark 
im R ückstände ist, hat sich ein belgischer S tatistiker, de r  
einen leitenden Posten im türkischen statistischen Zentra lbüro  
innehat, entschlossen, die Ziffern des  J a h re s  1927 und des 
laufenden Jah res  bearbeiten  und veröffentlichen zu lassen. 
D em zufolge sind vergleichende Aufstellungen über den tü r 
kischen Ein- und Ausfuhrhandel w ährend  der  ersten 4 M o
nate de r  J ah re  1927 und 1928 veröffentlicht w orden. Eine 
Abschrift dieser Aufstellung ist der Reichsnachrichtenstelle 
zugegangen  und kann In teressenten  auf W unsch zur V e r
fügung gestellt werden.
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‘Frachtenmarkt.
Stettiner Seefrachtenmarkt. S t e t t i n ,  27. D ezem ber. 

D er F rach tenm ark t  hat sich im allgem einen gehalten, w enn 
auch  w egen  der F e ie rtage  eine gewisse Geschäftsstille v e r 
zeichnet w erden  muß. D er K ohlenfrachtenm arkt von D anzig  
hat etwas angezogen ; nach  dem  M ittelm eer w ird eine R ate  
von 11/6 genannt, rückkehrend  notieren E rze  von Melillia 
nach  D anzig  unverändert  mit 6/6. Einige k le inere  L adungen 
E rz  von O xelösund w urden  zu Kr. 3.25 geschlossen. K oh len 
frachten  von der  T yne haben  ein w enig nachgelassen  und 
bew egen  sich zwischen 5/6 und 5/9. Im  übrigen sind noch 
fo lgende F rach ten  zu nennen:

D a m p f e r :  S tettin—Konstantinopel 1000 tons W eizen 
16/— 17/— per ton; Stettin und  H a m b u rg —W estitalien e in 
schließlich Sizilien 1500/2000 tons Schw ergetre ide  14/—, ein 
H afen  15/— ; Ste ttin—Boulogne sur m er ca. 1300 cbm  B a u 

material £  350.— £  380.— ; Stettin—H elsingborg  711 tons 
Schiffbaum aterial Kr. 6.— fio; Stettin—-Kopenhagen 250 tons 
R oggen  Kr. 71/ ? per ton; S tettin—N ysted  450 tons P hosphat 
7/— ; S tettin—Stubbeköping  300 tons P hosphat 7/— ; Settin— 
D änem ark  3/400 tons Soyaschrot Kr. 9.— 10.—- pe r  ton; 
S tettin—Plorsens 4/500 tons Briketts  Kr. 7.— ; S tolpm ünde
oder K önigsberg  ränge — W'iborg Abo rän g e  5/800 tons
Schw ergetre ide  9/— 9/6 option H afe r  10/6 11/— ; K olberg— 
R otte rdam  1000 tons R og g en  Hfl. 41/ 2 pe r  ton. — M o t o r 
s e g l e r :  S tettin—A alborg  3/450 tons Briketts  Kr. 7.— per 
ton; S tettin—nördl. Aarhus 100/125 tons R oggen  Kr. 8.—
9.— ; S tettin—nördl. Aarhus 100/120 tons Briketts  Kr. 71/ 2
per ton; F o w e y —Stettin 2/300 tons Clay 11/— ; K öping— 
Stettin 2/300 tons Fe ldspat RM. 9 — per ton; S tettin—Rönna 
100 tons R oggen  Kr. 9.— 10.— per ton.

Nadiridiien des Verbandes des Sfefliner Einzelhandels e. V. Stettin.
Einzelhandel und Handwerkerzwangsorganisationein. D er

O berpräsiden t der Provinz Pom m ern  fällte in de r  B eschw erde
instanz folgende E ntscheidung  • hinsichtlich der  Z ugeh ö r ig 
keit des E inzelhandels  zu den Z w angsorganisationen  des 
H an d w erk s  :

„Auf die Beschw erde vom 18. N ovem ber 1927 über 
den  Entscheid  des R eg ierungspräsiden ten  in Stettin vom
17. O k tober 1927 — Pr. I G. 4654 — wird un te r  A ufhebung 
dieser V erfügung  entschieden, daß  die F irm a M. K. in K. 
nicht beitragspflichtig  zur H an d w erk sk a m m er  ist.

G ründe: D ie beschw erdeführende  F irm a befaß t sich
neben  ihrem  M anufak turw arengeschäft mit der  H erste llung  
von Schürzen, P lem den und H auskleidern . D iese W aren  
w erden  serienw eise in bestim m ten E inheitsg rößen  und nicht 
nach  M aß hergestellt.  D ie F irm a besitzt hierfür eine eigene 
W erks tä tte  mit elektrisch betriebenen  Maschinen. E s  u n te r 
liegt keinem  Zweifel, daß  d e r  Betrieb in dieser W erks tä tte  
nur ein fab r ik m äß ig e r  ist. D a ß  daneben  Arbeit auch noch 
an  H eim arbeiterinnen  vergeben  wird, n im m t dem  Betrieb 
nicht den C harak te r  eines Fabrikunternehm ens. W egen der 
Beschäftigung der  P leim arbeiterinnen allein kann  eine H e r 
anziehung zu B eiträgen für die H an d w erk sk a m m er nicht 
erfolgen. W ürde  die F irm a über keine eigene F ab rika t ions
stätte verfügen, w ürde  die L age eine andere  sein. (O.P.I. 
Nr. 8352.)“

Die Zulässigkeit des Verkaufs von Resten. D as bei der
Industrie- und  H ande lskam m er zu Köln bestehende E in i
gungsam t in Sachen des unlauteren  W ettbew erbs  nimmt 
zu dieser F rag e  fo lgende Stellung ein:

Die gesonderte  Behandlung der R este tage  ist als eine 
A usnahm e zu be trach ten  und als solche eng auszulegen. 
W enn  die Zulässigkeit solcher R es te tage  anerkann t wird, so 
muß als A usgangspunkt gedach t w erden  an das Beispiel 
von übriggebliebenen  S tücken an Leinen, Stoffen und dergl., 
wie sie sich durch  fortlaufenden E inzelverkauf als Reste 
schließlich ergeben.

F ü r  solche restlichen Teils tücke erscheint eine A us
nahm e zulässig und  billig, weif deren  V erkauf sonst u n g e 
wöhnlich schwierig, vielleicht sogar unmöglich ist. D as K e n n 
zeichnende ist, d aß  hier das Publikum  seinerseits nach Länge 
und A usm aß nicht bestim m en kann, w as es haben will, 
sondern  angew iesen  ist, zu nehm en, w as aus früheren V e r 
käufen  von einem g rößeren  einheitlichen Ganzen zufällig 
übriggeblieben ist.

E s  ist zuzugeben, daß  der  allgem eine Sprachgebrauch  
den Begriff des Restes  w eiter faß t und jedes aus einer* 
g rößeren  M enge verbliebene S tück als Rest bezeichnet. D as 
E in igungsam t w ar jedoch der Meinung, daß, w enn es sich 
darum  handelt, R es te tage  von den Bestim m ungen über A us
verkäufe auszunehm en, solche Ausnahme, von den B es tre 
bungen nach  gu te r  kaufm ännischer Sitte aus betrachtet,' 
möglichst eng zu fassen sei. Gute kaufm ännische Sitte v e r 
langt, daß  solche R esteverkäufe  nicht zu einem alltäglichen

Mittel w erden, um  K unden anzulocken. Es ist aber  b e 
grifflich keine G renze m ehr zu finden, w enn m an bei jedem  
R estbestand  den V erkauf im W ege  der A nkündigung von 
R este tagen  zuläßt. In  einem W arenhaus beispielsweise k ö n n 
ten solche R este tage  alsdann für diesen o d e r  jenen V er
kaufsgegenstand  so gut wie täglich anberaum t werden.

D as E in igungsam t w ar deshalb de r  Meinung, daß  zur 
V erm eidung von M ißbräuchen eine B eschränkung  hier a n 
gebrach t sei. E s  w urde für richtig  gehalten, als solche 
Reste, für die der R esteverkauf zugelassen w erden  kann, 
nu r solche aus früheren  V erkäufen verbliebenen Teile eines 
G anzen anzusehen, bei denen de r  Teil für sich genom m en 
nicht den vollen V erkaufsw ert m ehr hat, den er im Z u sam 
m enhang  mit dem  Ganzen vor d e m  besessen hat. D e r  Z u 
sam m enhang  mit dem  Ganzen muß also ein .preis- oder 
w erts te igernder F ak to r  gew esen  sein, das verbliebene Stück 
für sich nicht den  vollen V erkaufsw ert besitzen .“

Restetage nach einem Ausverkauf. Eine w ürttem ber- 
gische F irm a  hatte  im  unm itte lbaren  Anschluß an 2,inen 
Inventurausverkauf „R es te -V erkau fs-T age“ veranstaltet, um 
mit den übrig  gebliebenen A usverkaufsw aren  zu räum en. 
Die Preise w aren  gegen ü b e r  den A usverkaufspreisen noch 
herabgesetzt.

Das O berlandesgerich t S tu ttgart  führt in einem Urteil 
zu der  F rag e  der Zulässigkeit einer solchen V eranstaltung  
folgendes aus:

„D as  Kennzeichen jedes A usverkaufs ist das S treben  
nach einem beschleunigten, aus dem  R ahm en des g ew ö h n 
lichen G eschäftsganges herausfallenden und darum  billigen 
V erkauf bestim m ter W arenvorrä te . T reffen  diese V o rau s
setzungen zu, liegt ein A usverkauf im Sinne des § 9 U n 
lauteren W ettbew erbsgese tzes  vor. E s  ist gleichgültig, ob 
die V eranstaltung als „S o n d erv e rk au f“ , „ S o n d e ran g e b o t“ , als 
„günstige  G elegenheit“ und dergl. bezeichnet wird, und 
daß  der  Absatz h ierdurch „ b e leb t“ w erden  soll. E ine  B e 
lebung des eigenen A bsatzes auf Kosten der  K onkurrenz b e 
zw ecke rege lm äßig  alle im Gesetz gegen  den  unlauteren  
W ettbew erb  verbotenen  bezw. geregelten  V ertr iebshand lun
gen. W enn ein zahlenm äßig  bestim m ter V orrat weit unter 
Preis angeboten  wird, und der  V erkauf d ieser erheblichen 
M enge sich beschleunigt binnen w eniger T ag e  vollziehen 
soll, au ß e rd em  es sich um  W aren  handelt, die w egen  v o r
gerück ter  Saison beschleunigt abges toßen  w erden  sollen, liegt 
eine unzulässige V erlängerung  des Inventurausverkaufs vor.

R es te tage  sind nicht ohne w eiteres dem  A usverkauf 
wesensgleich, wohl ab e r  dann, wenn d e r  E indruck  erw eckt 
w erden  soll, daß  ein bestim m ter W arenvorra t außerha lb  
des gewöhnlichen G eschäftsganges mit Beschleunigung billig 
geräum t w erden  soll. G erade der  U m stand, d aß  auf die 
A usverkaufspreise noch ein R abatt  g ew ährt wird, zeigt, daß  
es sich um  eine F ortse tzung  der  A usverkaufsgelegenheit 
handeln sollte.“

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 .  — ■— —

Eine Anzeige im „Osfeee-Handel “ bringt Gewinn
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Ans Steffins Wirfsdiaff.
Feidmiihie, Papier- und zellsfofiwerhe, AttiiengesellsdiaU.

tre tung für die V ereinigten S taaten  von N ordam erika  iiber-Das bedeutendste  U nternehm en des G roß-Ste tt iner W ir t 
schaftsbezirks ist die Feldm ühle, Papier- und Zellstoffw erke 
Aktiengesellschaft, die im R ahm en  ihrer Branche das ü b e r 
haupt größ te  U nternehm en im Reiche ist. •

Ih re  E rzeugnisse  sind in erster Linie Papier, und zw ar 
Zeitungsdruckpapier, E insch lagpapiere  aller Arten und 
Schreibpapiere, unter le tz te ren  sei das für Schreib- und 
D ruckzw ecke  gle icherm aßen verw endbare  Feldm ühle  1.528 
Special-Bank-Post 1528, kenntlich an seinem gleichnam igen 
W asserzeichen, besonders erwähnt.

D aneben  wird in den Betrieben der  Feldm ühle  noch 
Sulfitzellstoff, ungebleicht und gebleicht, Holzschliff (nur 
für eigenen Bedarf), Spiritus, (rektifizierter und absoluter 
Alkohol) und  A etznatron hergestellt, ferner Ziegel in einer 
dem  Betrieb angeg liederten  Ziegelei.

Sämtliche Betriebe sind nach dem  neuesten  Stande 
de r  Technik  eingerichtet und können auch  beim Vergleich 
mit führenden ausländischen U nternehm ungen  dieser Art 
als mustergültig  bezeichnet w erd en ; ihre Leistungsfähigkeit 
ist djaher auch beträchtlich.

W enn man nun hört, daß  z. B. auf den 12 P a p ie rm a 
schinen de r  Feldm ühle, un ter denen sich M aschinen bis zur 
Breite  von 6 M etern  befinden, innerhalb  24 Stunden bis! fast 
400 000 k g  Papier hergeste llt w erden, so frag t m an sich 
unwillkürlich, auf w elchem  W ege  und wohin diese U n 
m engen von Papier, die T a g  für Tag, größtenteils  auf dem  
W asserw ege — das H au p tw erk  der  Feldm ühle  liegt u n 
m ittelbar an d em  auch für Seeschiffe fahrbaren  O ders trom
— das W erk  verlassen, denn eigentlich abgese tz t w erden.

In einem kurzen U eberblick  wollen wir nachstehend 
das W esentlichste über die V erkauf »Organisation der  Felcl- 
mühle und gleichzeitig ü ber  die gesam te A ußenorganisation 
dieser Gesellschaft zusamm enfassen.

Beim V erkauf ihrer Papier-E rzeugnisse  schaltet die Feld- 
mühle im allgemeinen bew ußt den Zwischenhandel ein. Eine 
Ausnahme hierbei macht nur das D ruckpapier, dessen V er
kauf dem  D ruckpapie r-S yndika t obliegt.

In einer ganzen  Zahl von S tädten  des In- und A us
lands hat die Feldm ühle mit V ertre tungsfirm en des Pap ie r
fachs A bkom m en getroffen, auf Grund deren diese die E r 
zeugnisse ihrer Papierfabriken  absetzen.

Solche V ertre tungen  bestehen im Inland u. a. in L e ip 
zig, Dresden, H annover, H am burg , Köln, München, Breslau, 
Stettin und Danzig. Von A uslandsvertretern  seien neben  
denen in K openhagen  und in Konstantinopel noch b e 
sonders Mr. H. B. Legge, London genannt, der mit seinen 
F irm en H. B. L egge & Sons Ltd. sowie L egge Bros. E x 
port den Vertrieb ihrer P ap iere  für Großbritannien, d. h. für 
E ngland  mit seinen Kolonien übernom m en hat, ferner die 
F irm a Perkins-G oodw in Co., N ew  York, welcher die V e r

tragen  w orden  ist.
In einzelnen Fällen ist die Feldm ühle aus besonderen  

G ründen dazu übergegangen , eigene V erkaufsorganisationen 
ins L eben  zu rufen.

So liegt z. B. die V ertretung des G roß-Berliner B e 
zirks in den  H änden  eines lang jährigen  Beam ten H errn  
E rns t Grube, dem  in H errn  H ubert  M üller ein gleichfalls 
seit Jah rzehn ten  bew äh r te r  F e ldm ühle-B eam ter zur Seite 
steht, und die des Bezirks K önigsberg  in den H än d en  des 
früheren Beam ten H errn  Paul Brede.

ln H olland w erden  die In teressen  der Feldm ühle  durch 
die Hollandsch'e Papier- en Cellulosem aatschappij in A m ster
dam  w ahrgenom m en, deren Kapital von 50 000 holl. Gulden 
in ihrem Besitz ist. Die Leitung dieser Gesellschaft liegt 
in den  H änden  des G roß-B erliner V ertreters  H errn  Grube.

Die F eldmühle verfügt also über eine ausgedehn te
V er kauf s-Außenorganisation, deren  Bedeutung der  des B e 
triebes kaum  nachsteht.

Die Gesellschaft hat sich 'aber dam it nicht begnügt, 
nu r  für den V erkauf ihrer F ab rika te  eine besondere  O r 
ganisation zu schaffen, sie hat vielmehr dem  w achsenden 
U m fang des U nternehm ens R echnung  ge tragen  und auch 
eine Anzahl von Tochtergesellschaften  ins L eb e n  gerufen.

H ierunter, ist an  erster Stelle die finnische Geselll- 
schaft Pohjolan P uutavara  Vienti O. Y. in H elsingfors  zu 
nennen, deren  Aktienkapital von 300 000 F innm ark  sich voll
s tändig im Besitz der  Fe ldm ühle  befindet und deren H a u p t 
aufgabe die Beschaffung des aus Finnland s tam m enden P a 
pierholzes für das W erk  O derm ünde ist.

Ferner sei in d iesem  Z usam m enhang  noch die Nord- 
Ostsee-Schiffahrt- und Transport-G esellschaft m. b. H . in 
Stettin erwähnt, deren Anteile gleichfalls völlig im Besitz 
de r  Feldm ühle sind. Die Aufgabe dieser im Ja h re  1925 
gegründeten  Gesellschaft, zu deren  Leitern die H erren  Spaude 
und M eyer bestellt sind, besteht vor allem in der  U eber- 
nahm e von Speditions- und V erfrachtungsgeschäften  für die 
Feldm ühle, daneben führt sie aber  auch Schiffsmakler- und 
R eedereigeschäfte  für frem de Rechnung aus.

Die Fäden  dieses ganzen, hier kurz skizzierten A p p a ra 
tes laufen bei de r  H a u p t v e r w a l t u n g  de r  Feldm ühle  
in Stettin in den H än d en  des V o r s t a n d e s  u n d  s e i n e r  
O r g a n e  zusammen. H ier wird das um fangre iche von 
allen Seiten T ag  für T ag  einlaufende Material gesichtet und 
verarbeitet, um  schließlich in der  F estse tzung  von R ich t
linien für den Innen- und A ußendienst der Gesellschaft seinen 
N iederschlag zu finden oder zu oft schw erw iegenden E n t 
scheidungen über organisa torische o d e r  fabrikationstechnische 
M aßnahm en für das gesam te U nternehm en zu führen.

Rud. Chrisl. Gribel, Steffin.
Von den  w enigen F irm en Stettins, w elche auf eine 

m ehr als hundertundfünfz ig jährige  Tätigkeit zurückblicken 
können, ist eine der  ältesten die R eederei Rud. Christ. 
Gribel, Stettin. Sie w urde  im J a h re  1773 als Segelschiffs - 
reedere i gegründet und  stellte im Ja h re  1850 die ers ten  
D am pfer  in ihren Dienst. Ihr H aup taugenm erk  richtete die 
R eederei seit der  A ufnahm e des D am pfer-V erkehr  auf die 
U nterhaltung  und den Ausbau von regelm äßigen  Schiffs- 
linien für den F rach tve rkeh r  von Stettin nach den w ich
tigsten H afenp lä tzen  der  Ost- und N ordsee. Die Zahl der  
D am pfer  erhöhte sich von J a h r  zu J a h r  bis der  ausbrechende 
W eltkrieg , zu einer Zeit als die deutsche A usfuhr in g rö ß te r  
Blüte stand, der  E n tw ick lung  der  R eederei einen R iegel vo r
schob. Die schw eren Verluste, welche die R eederei infolge 
des W eltkrieges erlitten hatte, w urden  nach Friedensschluß 
durch  den N eubau  m oderner D am pfer nicht nur a u s g e 
glichen sondern noch überholt. W ährend  die R eederei Rud. 
Christ. Gribel am  1. August 1914 über 23 Dampfer^ mit 
18 000 Brutto-R egiste r Tons verfügte, setzt sich die Flotte 
am 1. J a n u a r  1929 aus 26 D am pfern  mit 26 000 Bruttto- 
R eg ister  Tons zusamm en. Mit m odern  eingerichteten Schif
fen w erden  heu te  rege lm äß ige  F rach tdam pfer lin ien  von 
Stettin nach Danzig, Elbing, Königsberg, Libau, Riga, Reval; 
Helsingfors, Kotka, W iborg, Raumo, Abo, Mäntyluto, W asa, 
Stockholm, N orrköping, F lensburg, Kiel, H am burg ,  Bremen,

Rotterdam , Antwerpen, sowie nach den R heinhäfen  bis 
Köln ohne U m ladung  unterhalten. Die auf de r  Linie S te ttin—

F rac litd am p fe r „Rose“ d e r R eedere i R ud. C hrist. G ribel.
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R iga verkehrenden  D am pfer besitzen m oderne Kühlanlage- 
E inrichtungen, welchc für die von Lettland zur E inführung  
ge langenden  B u tte rtransporte  von hohem  W ert sind. N eben 
dem  auf den Tourlinien beschäftig ten  Schiffsraum ist die 
R eedere i in de r  Lage, auch D am pfer für Massentranafporte1 
in der europäischen F ah r t  zu stellen.

der vor einigen J a h re n  erbaute Passagier-Schnelldam pfer 
„N o rd lan d “ , welcher speziell als E isbrecher konstruiert ist, 
um auch in s trengen W intern  die V erbindung mit Finnland 
aufrechtzuerhalten . W ährend  des Som m ers verkehrt d ieser  
D am p le r  zusam m en mit den Passagierschiffen  „R eg in a“ 
und „O stsee“ auf dem vielbenutzten Seew eg  zwischen Stettin

„Nordland1
R eederei

R ud.C lirist,
G ribel

S. S.
.,R ügen“ 

R eederei 
R ud.C hrist. 

G ribel

A ußer dem F rach tdam pferd ienst w erden  mit g roßen, 
mit allen Bequem lichkeiten ausgesta tte ten  Passag ierdam pfern  
regelm äßige  V erbindungen von Stettin nach  Riga, Reval. 
H elsingfors  und S tockholm  unterhalten. Besonders zu e r 
w ähnen  ist der g roße  und elegante D oppelschrauben-SchneR- 
d am p fe r  „R ü g e n “ , w elcher w ährend  des Som m erhalb jahrs  
zwischen S te ttin—Reval—H elsingfors verkehrt und sich einer 
g roßen  Beliebtheit bei dem  Reisepublikum  erfreut. F e rn e r

und Riga. Auch von Stettin nach Stockholm bietet sich G e 
legenheit mit dem  kom binierten  F rach t-  und P assa g ie r 
dam pfer „V ictoria“ als F ah rg as t  zu reisen.

Mit weiteren N eubau ten  von D am pfern  sowie einer A us
dehnung des Liniennetzes ist auch für die Zukunft zu rechnen,, 
und es ist zu begrüßen , d aß  die F lagge  Stettins dadurch  in 
zahlreichen H äfen  der Ost- und N ordsee  sowie auf dem Rhein 
gezeigt wird.



1. Januar 1929 O S T S E E - H A N D E L 41

Sdilesisdie Dampfer-Compagnie-Berliner loyd A.-G.
Als das g röß te  B innenschiffahrtsunternehm en im Osten 

D eutschlands konnte die
Schlesische D am pfer-C om pagnie-B erliner Lloyd A.-G. 

im D ezem ber v. Js. auf ein 40 jähriges B estehen zu rü ck 
blicken. Aus kleinen Anfängen heraus w urde d ie  Schlesische 
D am pfer-C om pagnie  A.-G. im Jah re  1887 in Breslau g e 
gründet. Sie erw eiterte  sich im J a h re  1906 durch U eber- 
nahm e der Breslauer Schiffahrtsgesellchaft, früher Reederei 
vereinigter Schiffer, und nahm  ferner im Ja h re  1914 die 
F rank fu rte r  G üter-Eisenbahngesellschaft in sich auf. W ährend  
des Krieges, im Ja h re  1.917, fusionierte sich die Schlesische 
D am pfer-C om pagnie  mit der Berliner Lloyd A.-G. und die 
nunm ehr vereinigten Gesellschaften übernahm en m ehrere  Jah re  
später  auch die M agdeburger  Reedereifirm a Fr. Andreae.

Die Schlesische D am pfer-C om pagnie  betrieb  bis zur 
Fusion mit dem Berliner Lloyd unter ta tk räftiger  Leitung 
des D irektors  Albert Thielecke in Breslau ein ausgesprochenes 
Schleppkahngeschäft und beförderte  vorw iegend M assen
güter, w ährend  die Berliner Lloyd A.-G. einen umfangreichen, 
gut organisierten  E i ldam pferverkehr unter Leitung des Dir. 
E duard  Cords in H am b u rg  unterhielt. Beide Betriebe zusam 
mengelegt ergänzten sich in vortrefflicher Art. D urch  Abbau 
veralteter, unrentabler Schleppkähne und D am pfer und N e u 
bau g ro ß er  eiserner K ähne sowie le is tungsfähiger S ch lepp 
dam pfer und namentlich m oderner Motorschiffe, ferner  durch 
Schaffung von eigenen, g roßzüg ig  angelegten  U m sch lags
vorrichtungen, Lagerhäusern , K rananlagen  pp. an den eigenen 
Grundstücken in H am burg ,  Breslau, Cosel, Berlin, M agdeburg , 
Maltsch, Tschicherzig, H avelberg  ist die Gesellschaft z. Zt. 
als ein vorbildlich organisiertes und gut fundiertes U n te r 
nehm en anzusehen.

D er Direktionssitz der  Gesellschaft w urde vor zwei 
Jah ren  von Breslau nach H am b u rg  verlegt, wo ein eigenes.

g roßes  K ontorhaus und ein m odernes H afenbecken  mit 
Kränen, Schuppen pp. im Billhafen gebau t wurde.

In Stettin w ar  bis zum 30. Ju n i  1914 unter seiner 
eigenen F irm a Otto Lange V ertre te r  der  Schlesischen 
D am pfer-C om pagnie , mit dem  1. Ju li w urde  die Z w e ig 
n iederlassung Stettin errichtet, deren  Leitung Otto Lange als 
D irek tor übernahm . Bald darauf w urde das G rundstück 
K losterstraße 4, gegenüber  der  Lösch- und Ladestrecke, 
am früheren  Kartoffelbollwerk, in Stettin erw orben, in dem 
das Büro Stettin un te rgebrach t ist.

Von und nach  Stettin betre ib t die Gesellschaft einen 
regen, bedeu tenden  Sch leppkahnverkehr, ferner wird ein 
v o r tre f . ' i .h  ein j e  i hte er E iM am pfer-G üterverkehr unterhalten.

Die Schlesische D am pfer-C om pagnie-B erliner  Lloyd A.-G. 
verfügt in Stettin über einen g rößeren , eigenen Schutenpark  
mit und ohne Deck, eigene Schleppdam pfer, m ehrere  L a g e r 
kähne  mit Selbstladegeschirr  und andere  H ilfsfahrzeuge, so 
daß  sie auch s tä rkeren  A nsprüchen an den V erkehr jederzeit 
gew achsen  ist .

Als ausgesprochenes  V erkehrsun ternehm en großen  Stils 
ist die Schlesische D am pfer-C om pagnie-B erliner  Lloyd A.-G. 
nicht nur im eigenen, sondern  im allgem einen Interesse b e 
sonders bem üht gew esen, in d iesem  J a h re  zu einer recht 
baldigen W iedereröffnung der  F lußschiffahrt durch Gestellung 
von E isb rechdam pfern  auf dem  Kanal beizutragen, dam it über 
den Seehafenplatz  Stettin die Güterein- und -Ausfuhr auf dem 
W asserw ege keine unnötige S tockung erleidet.

Von den  ca. 300 F rach tkähnen  der  Gesellschaft v e r 
kehren  ca. 200 auf der  Oder, außerdem  wird noch eine 
g roße  Anzahl von Privatschiffen laufend beschäftigt, so 
daß  die eigenen K ähne nur die G rundlage bilden.

Die Reederei Emil R. Retzlaff.
Dieses U nternehm en, 1898 als Schiffsmakler- und B e 

frachtungsgeschäft entstanden, erw arb  rasch m ehrere  Schiffe 
und w ußte sich der  g ro ß en  K onkurrenz gegenüber  geschickt 
durchzusetzen, indem es einen s tarken F rach tve rkeh r  mit 
Getreide, Phosphaten, E rzen  und M assengütern  von den 
M ittelm eerländern nach  England, R o tte rdam  und H am b u rg  
aufnahm . Eine Zw eigniederlassung in N antes fiel dem  E in 
greifen der französischen R egierung  zum Opfer.

1914. besaß  die F irm a  schon 17 ! D am pfer, da run te r  
Schiffe bis zu 8090 To. A ußerdem  hatte  sie sich die 
D am pfschiffsreederei „M e rk u r“ G. m. b. H . angegliedert 
und dam it einen zweiten S tam m  von 10 Schiffen gew onnen. 
E in  verheißungsvoller F o r tg an g  w inkte nach  d iesem  A uf
schwung. Da brach der W eltkrieg  aus und gebot auf der 
ganzen  Linie Halt.

Bald aber  wies er der R eedere i neue Ziele. D en 
feindlichen Blockadegürte l zu sprengen, sandte  die Firma, 
ungeachtet der  G efahren durch englische U -Boote und

Emil R. Retzlaff, Stettin.
Minen, ihre Schiffe durch die Ostsee nach den neutra len  
Ländern  bis hinauf nach Lulea und brachte E rz e  und 
andere  Stoffe herein. D er Versailler F riede beraub te  auch 
sie dann ihres gesam ten  Schiffsparkes. In dieser U ng lücks
lage hielten die kaufm ännische Intelligenz und der W agemut 
des Reederpileiters dem  Zusam m enbruch  die W aage : H err  
Emil R. Retzlaff erw arb  1921 sieben D am pfer  von der
E n ten te  zurück, 1922 noch sieben Prisen schiffe und fünf 
andere  Schiffe dazu, so daß  er nach der  Einverleibung 
der  A.-G. Pauline H aubuß  mit ihren drei Schiffen sich 
w ieder auf die H öhe der V orkriegszeit zurückgearbe ite t  
und unter den preußischen R eedereien  die F ührung  an sich 
gerissen hatte. — U nter  der P lagge  der R eedere i Retzlaff 
fahren heute folgende D am pfer:

„Yrnir", „W anaheim ", „Yotunheim ", „Alfheim", 
„H agen" , „Fasolt" , „Fafner" ,  „Siegm und", „ A sg a rd “ ,
„E rda" ,  „F ricka", „W otan", „W oghnde", „ G ü n th e r“ ;
„Brünhilde", „F reya" ,  „Ortlinde", „H elm w ige", „S iegL nde“ ,
„Flosshilde", „Swanhild", „Borghild", „Bodw ild", „ U tg a r d “ 
und „ D o n a r“ .

Paul Zimmcrmann.
Die F irm a Paul Zim m erm ann, M e r k u r  h a u s ,  w urde  

im J a h re  1878 von dem  K aufm ann Paul Z im m erm ann g e 
gründet und hat sich im Laufe eines halben Jah rh u n d er ts  
unter der  umsichtigen Leitung seines je tzigen Inhabers  seit 
1907, dem Sohne des Begründers , H errn  Fritz  Z im m erm ann 
zu seiner heutigen G röße em porgearbeitet.

D er g ü n s t i g e  E i n k a u f  beruht auf die alten g u t e n  
B e z i e h u n g e n  z u m  I n  - u n d  A u s l a n d e ,  durch den 
das H aus in die vorteilhafte Lage gesetz t ist, ihre treuen 
A bnehm er bezüglich Qualität und Preis in vollstem Maße 
zufriedenzustellen. Das G e s c h ä f t  e r s t r e c k t  s i c h  
ü b e r  S t e t t i n  u n d  d i e  H e i m a t p r o v i n z - G r e n -  
z e n  h i n a u s  n a c h  M e c k l e n b u r g ,  U c k e r m a r k ,  
G r e n z m a r k ,  und h a t  den guten Vorzug, zum größten 
Teil ein ausgesprochen  persönliches zu sein. In den g e räu m i
gen Speichern auf der Lastadie und in de r  Speicherstraße

w erden  die H andelsw aren  fachm ännisch gelagert.  Besonderei- 
E rw ähnung  bedarf der H andel in den V ertrauensartikeln  
H e r i n g  und K a f f e e , . d e r  neben  um fangre ichem  Handel 
in Z u c k e r ,  S c h m a l z ,  R e i s ,  T e e ,  G e w ü r z e n ,  
F r ü c h t e n ,  H ü l s e n f r ü c h t e n  u n d  v i e l e n  M a r 
k e n a r t i k e l n  einer ganz besonderen  Pflege untersteht 
Die un^er der bekannten  S chu tzm arke  „P  e z e t“ verpackten 
W aren verbürgen ausgew ählte  Q ualitä tsw are zu besonders  
äußerst kalkulierten Preisen, und erfreuen sich stets w ach sen 
der Beliebtheit.

Alle eben erw ähnten  ach tbaren  Kennzeichen dieses alten 
H andelshauses w erden  ihm auch fernerhin  das V ertrauen 
seines A bnehm erkreises und den g u t e n  R u f  e i n e r  
e r s t e n  S t e t t i n e r  G r o ß h a n d e l s f i r m a  s i c h e r n  
u n d  v e r g r ö ß e r n .

Union Aciien-Geselisdialt für See- und Fluss-Versidierungen in Sieiiin.
Die im  Ja h re  1857 g e g r ü n d e t e  Union Actien-Gesellschaft Gesellschaft betre ib t das d i r e k t e  Transportversicherungs-

für See- und F l u ß - V e r s i c h e r u n g e n  ih  Stettin ist das älteste geschäft in allen Zw eigen. Sie versichert See- und Fluß-
Spezialitistitut für T ransportversicherungen am Platze. Die Schiffe aller Art gegen  d ie  G efahren d e r  Schiffahrt und
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W aren  aller Art gegen  die G efahren des T ranspo rte s  zur 
See, auf F lüssen und zu Lande und d e r  mit d iesen  Trans!- 
porten  zusam m enhängenden  L agerungen  zu billigen Präm ien  
und ku lan ten  Bedingungen. D aneben  pflegt sie das R e iseg e 
päckversicherungsgeschäft.  Ih r  W irkungskreis  ist u n b e 
schränkt. W ährend  ih rer  m ehr als s iebenzigjährigen T ä t ig 

keit ist es stets das Bestreben der Gesellschaft gew esen, ihre 
V ers icherungsnehm er aufs beste  zu bedienen und durch 
glatte und  en tgegenkom m ende Schadenregulierung dauernde  
G eschäftsverbindungen zu schaffen. Die Leitung d e r  G e 
sellschaft liegt in den H änden  der  H erren  S tange und Dr. 
Lange. —

Hugo Sfinnes, G. m. b. H.
Die F irm a H u g o  Stinnes G. m. b. H., Stettin, besitzt 

am  Industriehafen  ausgedehnte  L agerp lä tze  für Kohlen, Koks, 
Briketts, sowie T ankan lagen  für Oele und  besonders  le i
s tungsfähige V erladeeinrich tungen für Kohle und Erze . Sie 
befaß t sich neben  dem  H andel mit oberschlesischer und 
w estfälischer Kohle mit dem  Im port englischer Kohle. Ein 
g ro ß e r  L age rp la tz  am  Bahnhof T orney  mit e igenem  Gleis

anschluß steht für den P latzhandel zur V erfügung. Die 
F irm a beschäftig t sich auch mit der Schlepp- und F lu ß 
schiffahrt, dem  Im port und G roßvertrieb  von Heiz-, Treib- 
und Schmierölen sowie mit dem  Im port von ausländischem  
Thom asm ehl und G roßhandel in inländischen D üngemitteln . 
F ür  den Oelhandel stehen ihr au ß e r  in Stettin eine g roße  
Anzahl T ankan lagen  in der  Provinz zur Verfügung.

Pani Hörner.
E ine führende Stellung im Salzheringshandel nim mt 

die F irm a
Paul Körner

ein. — H ervo rg eg an g en  aus de r  am  1. Ju li 1881 von deri 
K aufleuten Rudolf Ik ier  und Paul K örner unter der  F irm a 
I k i e r  & K ö r n e r  zu S tettin  geg ründe ten  H er in g s -G ro ß 
handels- und Im port-F irm a  erhielt dieselbe ihren je tzigen 
N am en  1895, nachdem  der M i t b e g r ü n d e r ,  Plerr I k i e r ,  
1 8 9 3  a u s g e s c h i e d e n  und das U nternehm en  auf H errn  
Paul K örner als Alleininhaber übergegangen  war.

U nter  der  zielbew ußten und sicheren Leitung des H errn  
S tad tra t  K örner hat die F irm a, die ununterbrochen  bis Ende. 
J a n u a r  1912 in den H änden  des Genannten gew esen  ist, 
ste tige E ntw ickelung und A ufschwung erfahren. — A m  
1. F e b r u a r  1 9 1 2  g i n g  d i e  F i r m a  i n  d e n  B e s i t z  
d e r  H e r r e n  E r n s t  O r t m a n n  u n d  A l b e r t  C o n r a d  
ü b e r ,  die, selbst Fachleute  d e r  Branche, für ihren w e i
teren Ausbau wirken.

Die Ein- und Ausfuhrziffern' der F irm a sprechen für die 
Bedeutung des U nternehm ens.

H. A. Hansen.
H e rr  H ansen  von der  F irm a I i .  A. H ansen, China- 

und  Japan -Im port ,  K openhagen  und Stettin, ist vor w enigen 
T(agen von seiner le tzten  E inkaufsre ise  durch  J a p a n  und 
China zurückgekehrt.  E r  ist in J a p a n  d irek t in die P ro 
duktionsgebiete  im Innern  g egangen  und dort dank  seiner 
japanischen Sprachkenntnisse und E rfah rungen  mit gu tem  
E rfo lg  tätig gewesen. In  China besuchte er die w ichtigeren 
Plätze zwischen Pek ing  und Canton, ebenfalls kaufend , so 
bald sich In teressan tes  darbot. Von den Resulta ten  der  
Reise w ird  die Ausstellung in Leipzig (M eßhaus Petershof) 
das b este Bild ergeben.

D as Geschäft H . A. H ansen  bestand als Engros-C hina- 
und Japan -Im porthaus  schon seit 1.911 in London, w urde  
liquidiert, als H e r r  H ansen  im K riege war, 1919 in K o p en 
hagen  neu geg ründe t und in Stettin 1922 begonnen. Die 
E n g län d er  konnten  — wie so vielen deutschen F irm en  in 
China selbst — alles nehm en bis auf die E rfah ru n g  und 
Energ ie . D ank  ihrer ist die F irm a H . A. H ansen  schnell 
gestiegen, sodaß sie je tzt zu den w enigen führenden der  
Branche gehört. D en  besten  Beweis für den  Fortschritt 
zeigt vielleicht die Zahl der  Reisenden — es sind jetzt 6 —, 
die in Skandinavien, D eutschland  und anderen  Ländern  
tä tig  sind.

„Union“ Spediflons- und LagerhausgesellsdiaU m. b. H.
Die F irm a  „U nion“

SpeditLons- und  L agerhausges . m. b. H . w u rd e  im  Ja h ra  
1923 v|on H e r rn  G unnar Lindqvist geg ründe t  und befaßt) 
sich miit Transportern jeder  Art nach  allen W eltte ilen sowie 
sämtlichem zu,r B ranche  gehörigen  A ufträgen. Spezialitä t de r  
F irm a  ist deir vtorzüglich eingerichtete Eildienst für S tü ck - 
ujnd M assengü ter  aller Art und d e r  Paketexp^eßdiienst nach 
den  r.brdischein Lände,m, w odurch  d ie  F irm a in de r  Lage 
ist, die K undschaft stets zufriedenstellend, priomt und billig 
zu bedienen.

Die E rr ich tu n g  einer eigenen Zw eigniederlassung in 
Fijnnlaind — der  Uniion Speditionsaffär A.-B. in H elsingfors  
— m ach t die Ulnion g e rade  nach  diesem Lande am  hiesigen 
Plaitze sehr gesuch t;  denn  hierdurch  wiird den E xp o r teu ren  
die G ew ißheit gegeben , d aß  Ih re  In teressen  im vollsten 
U m fange  glewahrt w erden.

Die alleifnige Leitung  beider G eschäfte — unterstü tz t 
du rch  gut geschultes e rp rob tes  Personal — liegt ih H änden  
des D irek tors  G unnar LiVadqvist.

Gauger & Sdittnhe.
In  der A u t o m o b i l - B r a n c h e  ist als m aßgebende  

Stettiner R epara tu r-W erks ta t t  die F irm a G auger  & Schünke, 
Sannestr. 12 a, zu erw ähnen. D ie  W erks ta tt  w urde  am 
15. Mai 1924 von den  jetzigen Inhabern, F ritz  G auger und 
Willy Schünke, ins L eben  gerufen. D urch  unerm üdlichen 
Fleiß, äu ß e rs te r  W illenskraft und vor allen D ingen  durch 
g roße  fachm ännische Kenntnisse vers tanden  es die beiden 
Inhaber, innerhalb von 41/» Jah re n  ihr U n ternehm en  zur 
g röß ten  A utom obil-R epara tu r-W erksta tt Stettins zu machen. 
Die W erksta tt,  w elche nu r  mit geringen  Mitteln gegründe t 
w urde, beschäftig t heute  einen gut ausgebildeten  S tam m  von 
ca. 40 F acharbe ite rn  und  ist den g röß ten  A nforderungen d e r

Kundschaft gew achsen. Bezeichnend ist, daß  ein gutes E in 
vernehm en zwischen Kundschaft und  W erks ta tt  besteht, 
welches sich weit über den  Stettiner Bezirk hinaus erstreckt. 
Die W erksta tt ist mit m odernsten  M aschinen und W erkzeugen  
ausgerüste t und beschäftigt sich mit de r  Instandse tzung  von 
Automobilen aller Arten, M otorbooten und landw irtschaft
lichen Maschinen, sodaß  eine Spezialisierung auf eine T ype  
nicht berücksichtig t w urde. E s  sind für sämtliche T ypen  
Spezialisten beschäftig t und steht die W erksta tt unter pe rsön 
licher Leitung der Inhaber. E rsatz te ile  für sämtliche W a g e n 
typen sind zum g roßen  Teil ab  L ager  zu Fabrikpreisen  
zu erhalten.

Sdiröder & Co., G. m. b. H.
Die F irm a  Schröder & Co. G. m. b. H. stellt beson-, 

ders  M assenauflagen von Schachteln- Faltschachte ln , wie 
auch  D rucksachen  he r  und ist besonders  dazu  eingerichtet, 
neben  diesem auch Lohnbeutel, G ew ürzbeutel, sowie Plakate, 
E tikette , P ackungen  und Faltschachte ln  in lithographischem  
Druck anzufertigen. A ußerdem  besitzt sie ein ständig g roßes

L ager  in allen für A potheken  und D rogerien  in F rage  
kom m enden  Flaschen und Bedarfsartikeln.

Sie verfügt infolge der Güte der gelieferten W aren  über 
einen g roßen  A bnehm erkreis , der sich von J a h r  zu J a h r  
erweitert.
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Kohl, Neels &
„ H ab en  Sie auch Zentralheizung und W arm w asse rv e r

so rg u n g ?“
D iese F rage , bisweilen zweifelnd, meistens aber se lbst

verständlich gestellt, bildet den  G esprächsstoff derjenigen, 
welche eine W ohnung  zu tauschen, neu zu beziehen und ein
zurichten gedenken, o d e r  solcher Glücklichen, die sich ein 
E igenhaus bauen  können.

Wie jede neuzeitliche Einrichtung, ist auch Z en tra l
heizung und gem einsam e W arm w asserverso rgung  Angriffen 
von Seiten der  Zweifler und  M ißvergnügten  ausgesetz t,  welche 
aber  leicht abzuw ehren  sind, w enn Grundsätzlichkeiten bei 
der  Anlage verm ieden w erden. E s  ist näm lich durchaus 
nicht selbstverständlich, daß  die Zentralheizung, ihrem  N am en  
entsprechend, im m er nur für eine g rö ß e re  Anzahl von W o h 
nungen  anzulegen  ist, o d e r  ob  in entsprechenden Fällen die 
zentrale Beheizung einzelner W ohnungen  vorgezogen w erden  
muß, ferner ob W arm w asserheizung  als S chw erkraftheizung  
mit e igenem  Umlauf, oder daß  dieser Umlauf durch Z w i
schenschaltung einer U m w älzpum pe mit m otorischem  A n 
trieb zu w ählen ist, und schließlich, ob  W arm w asserheizung, 
N iederdruck-D am pfheizung  oder Luftheizung den V orzug 
verdient.

D iese F ragen  zu bean tw orten  ist nu r  der  erfahrene 
Fachm ann  berechtigt, w elcher gem einsam  mit dem berufenen 
B era ter  des Bauherrn, den leitenden A rchitekten un te r  B e 
rücksichtigung des Zweckes, der  Lage, und der  Ausführung 
des Baues, das jeweils Z w eckm äßige  vorschlagen wird.

Die V orzüge  der  Zentra lhe izung sind, ku rz  gefaßt, 
folgende:

Eisfeld m. b. H.
Die W ärm e w ird  an einer Stelle des ganzen H auses 

bzw. der  W ohnung  (bei Kleinheizungen) erzeugt, die B e
dienung ist daher  wesentlich einfacher, als bei Kachelöfen, die 
S taubentw icklung bei Aschen- und Schlackentransport au s 
geschaltet; in g roßen  Zügen wird die R aum w ärm e zentral 
von de r  Feuers te lle  aus reguliert, außerdem  erhält aber  jeder 
H eizkö rpe r  ein besonderes Regulierventil, so daß  die g e 
wünschte R aum tem pera tu r  leicht erzielt w erden  kann.

Die A nlagekosten einer Zentralheizung sind nur u n 
wesentlich höher, als diejenigen de r  Aufstellung von K achel
öfen. Letztere  benötigen eine g rö ß ere  Grundfläche, als der 
Zentralheizungskörper, die R aum ersparn is  spricht also eben 
falls zu G unsten der  Zentralheizung.

Von g ro ß er  W ichtigkeit sind auch zentrale W arm w asse r
versorgungsanlagen  für K üchen und Badezwecke, deren  V o r
teile darin  liegen, d aß  T ag  und N acht W arm w asser  und zw ar 
sofort zur V erfügung steht. Die Betriebskosten  einer solchen 
Anlage sind wesentlich geringer, als bei der  E inzelerw ärm ung 
durch G asautom aten  oder Kohlenöfen.

Sowohl Zentralheizungen, als auch zentrale W a rm 
w asserbereitungen  können zw eckm äßig  nur von Spezial
firmen hergeste llt w erden, w elchen jahrelange E rfah rungen  
zur Seite stehen. U nsere  F irm a besteht nunm ehr seit 
39 Jahren , in d ieser Zeit sind T ausende  von Anlagen von 
uns ausgeführt.  W ir stehen mit K ostenanschlägen und E n t 
würfen, sowie Referenzen  über ausgeführte  Anlagen gern 
zur V erfügung.

A u t o m o b i l - R e p a r a t u r - A n s t a l t

Gauger & Schünke / Stettin
Sannestraße Nr. 12a (Galgwiese) — Telefon 31485

Reparaturen an Automobilen, Treckern u. Motoren aller Art 
Kraftwacgenverleihung
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M auersteine, Dachziegel, Hohlpfannen, F liesen, Falzsteine, Lochsteine, Radialsteine sow ie  Form steine  
Pi aller Art, D eckensteine, Drainrohre. Spezialität: V erblendziegel. Jahresproduktion: ca. 10 Millionen Ziegel.

Pommersdier Industrie - Verein auf Aktien
K o n to r :  S T E T T IN ,  B o llw erk  3

ZiegelwerK Berndshof toei Hedtermttnde
l i e f e r t

Hinfermauerungssfeine, Verblender, Dadisfeine, Falzziegel, Dedteusfeine usw.
Jährliche L e istu n g sfä h ig k e it e tw a  20 M illionen H interm au erun gssiein e.

Mauersteine
direkt ab naher Ziegelei und frei Bau 
in verb esserter  G üte preiswert

Dampfziegelei Mügge
Stettin, Warsowerstr.
Fernsprecher 22794 .

I Ziegel- und Drainröhrenwerhe 
| KIttizow |
|  Frhr. Heinrich v . Secken d orff |
* Fernruf: Stargard i. Pom. Nr. 21 — Post- um! Bahnstation Klützow *  
!s Telegramm-Adresse : Ziegelwerke Klützow

|  Fabrikation: |
» Masch.-Nlauersteine, por. Langlochsteine, «
$ Förstersche und Kleinsche Deckensteine jj

Spezialität: cl

Drainröhren mit glatt geputzten Sioft- 1 
llädien von 4 bis 31 em l  W. |

Pommersdie Ziegeleien
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Empfehlenswerte Wein- u. Bierrestaurants.

Haupt-Bahnhof s-Wirtschaft
g ttfjab cr: 9t. Sdjm olbt, © tettin

b e t ?  ö t t i e t t
Säglid) nacfymittogö unt> a&ent>fif im $ ü r fl c n f a a ( unt> 
Ttebenräunten er f t f f af f t ge  äün{ Her«f t ongert e

O etonom : 3of)n 9Heger 
S te ttin , © riine ©dfjanse — $elepf)on 31128. — 2 9Itinuten vom 93atjnIjof.

©eif 1876. erfTfloffifleö 2Öein* unt> S»ier(ofo(
m i t  b e ft e r  Ä ii dj c bei foliben g re ifen .

© u t  g e p fl. OOciue un& 33iere. SBcftcö eintjeiinifcf). u. grem bettpublifutn.

99 Union i i

Speditions- und Lacgerhauscgesellschaft
m. fc>. H.

Fernspr. 26506 STETTIN Speicherstr. 28
Telegramme: Transunion

Transporte nach allen Weltteilen
Spezialität:

Eildienst und Paketexpressverkehr 
nach den nordischen Ländern

Eiqene Niederlassung in Helsingfors 

Anerkannt prompte und billige Bedienung

Das A rb e itsa m t Steffin
verm ittelt

tüchtige A rbeitskräfte aller Berufe
unparteiisch und kostenlos

Anruf: Sammelnummer 256 61

Hut - Scheye
Breite Straße 6 Herrenhute

Ruf 2 6 0 2 0  Elegante Mützen
Beste deutsche Fabrikate :: :: Erste Weltmarken
Aufbesserungen, Modernisierungen an Herrenhüten 
= = = = =  erstklassig, schnell, preiswert. = = = = =

I
I

Bille bei Anfragen 
stets auf den „Ostsee-Handel“ 

Bezug nehmen!
11%**
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Schröder & (o. i  !T
STETTIN

(Vereinigte Betriebe von Schröder & Co., G. 111. b. II. 
und Wiese & Co., G. m. b. II.)

Wir liefern als Spezialität:

tfarlonagen aller Arl
für die gesamte Industrie und für den 
Apothekenbedarf. Ganz besonders leistungs
fähig sind wir in der Herstellung von

falfsdiadifeln
ohne und mit Druck bei Massenauflagen- 
In Verbindung mit unserem Papierver
arbeitungswerk verfügen wir über eine 
leistungsfähige Buch- und Steindruckerei, 
sowie erstklassige Zeichner und Litho
graphen, sodaß wir auch

Gesdtättsdrudfsadieii, 
wie alle Werhedrudfsadien

in gediegener Ausführung zu billigsten 
Preisen liefern können. Weiter stellen 
wir als einzige Firma Norddeutschlands

Wellpappe in Rollen u. Talein
her und liefern Rohkartons aus Wellpappe 
wie auch aus allen anderen Pappensorten 

Für pharm azeutischen Bedarf empfehlen wir
Beutel, Etiketten, Flaschen, Blechdosen, 
Deckelkruken usw .

/

Stettiner 
Dampfer-Compagnie

Aktiengesellschaft

6  eg r. 1856 Stettin 6 eg r. 1856

Regelm. Verbindungen zwischen Stettin und
L eningrad  w öch en tlich

jeden F reitag  von S tettin  
jeden Sonnabend von Leningrad

/
R eval w öch en tlich
jeden Freitag  von S tettin  
jeden F reitag  von Reval

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

jeden 8. und 23. von Stockholm

D an zig—M em el v ierzeh n täg ig  
K önigsberg zeh n tä g ig  

L ondon v ierzeh n täg ig  
R otterd am —N orrköping— Stockholm  v ierzeh n tg . 

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

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

D rahtanschrift: D am pferco  —  Fernsprecher Nr. 35301

i Pommersc
1 STETTIN |«i8 Kaiser-Wilhelm- 8 Straße 26 E8 Fernspr. 20877 Ä • 8 8x empfiehlt $

lies 1 
olierwerk i
Sdiallelm i888

| Wärme-1
538| Lttneburge

solierungen |
mit |

r85°|o Magnesia f
|  Leichtkieselg

1 Asbestmass(

8 Glasgespinst

1 Kork-Isolierungen 8

uhrmasse =Toalit |
I
.0$
50O

für Kühlanlagen |

H. A. HANSEN
China- u. Japan-Import

Gegr. in London 1911

K op en hagen  K S tettin
St. Kannikestr. 18 * Unterwiek 19

F reih afen lager  in  K openhagen
Dampfsergevej 3

Direkter Import, Billigste Preise

Spezialitäten:

China — Messing, Emaille 
Porzellan, Blackwood, 
Shawls usw.

Japan — Service, Lackwaren, 
Antimon, Schirme, Papier
laternen, Spielsachen usw.
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H e h l ,  M e e ls  & Gisfeld.  m . b. H .
Fernsprecher 22020 S T E T T IN -G R A B O W  Schmiedestraße 37

Ent wur f  ^ A u s f ü h r u n g  ♦ Umbau ♦ B e r a t u n g
Zentralheizungen, Lüftungs-, Trocken- und Warmwasserbereitungs-Anlagen, Wohnungs-(Narag-) Heizungen, Be- 
und Entwässerungen, Gewächshausheizungen, Hauswasserversorgungs-, Klär- und Badeanlagen, Sanitäre 

Installation, Rohrleitungen für jeden Zweck, Abwärmeverwertung, Fernheizungen, autogene Schweißerei.

H--------------------- ... ' ---------------------------------------------- -------- —---------------------------------------------- ü

S P *  c f  o c *  ö  -

3tto6ertt 1 
einseridtfefer 

Befried 1

|  < $ .  L a n d e r  & a e g e t t
(Stettin, ^ofjensoUernftraße 10
$ernfpre$er 31770

I  < S u i /  <$«fconeni> /  t f c c io io «  c*

1
-------------------------------------------------------=------ F

Ihr bester und billigster Vertreter

iseder „Ostsee-Handel“
denn er kommt monatlich zweimal zu Ihren Kunden 
im In- und Ausland.



48 O S T S E E - H A N D E L Nummer 1

Greifenhagen bei Stettin

lit-fert in sauberster Ausführung

S t a b f u ß b o d e n
in Eiche und Buche

M odernste M asch inen  Neuzeitliche Trockenanlage

Adresse für Bahnsendungen: G reifenhagen-H afenbahn,
Anschlußgleis Parkettfabrik  

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

I I

C e l i f f  &  S i e J I c r
Stettin . Swinemünde

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

Schiffsmakler — Bunkerkohlen
m n i i i m i i m i i i l i i i i i m i i l l i i i l i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i l i i i i i H M M i i i i i i i i i i i M i M i i i i i i i i i i i

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

Paul Zimmcrmann
Stettin

M e r k u r h a u s  /  G e g r ü n d e t  1878

Im port-G roßhandel
Kolonialwaren 

Hering :: Schmalz :: Zucker 
Kaffee-Rösterei

N O R D - O S T S E E
SCHIFFAHRT- und TRANSPORT - GESELLSCHAFT 

MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG

STETTIN, KÖNIGSTOR 6
FERNSPRECHER 28696 :t  T E L .-A D R .: „NORDOSTSEE

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


