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*  QUAUTAT *

muB in e rs te r  Linie d a s v o n  Ihnen  
v e rw e n d e te  B r ie fp a p ie r  ze ig e n . 
„F e ld m u h le  S p e c ia l-B a n k -P o s t“ 
ist das  P a p ie r, d as  v o rn e h m e  G e -  
d ie g e n h e it a tm e t und sich auch  
fUr den D ruck  v o rtre fflic h  e ig n e t. 
B e a c h te n  S ie  das  W a s s e rz e ic h e n

H
P A P I E R - U N D  Z E L L S T O F F W E R K E  A K T I E N G E S E I L S C H A F T  
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Det Forenede 
Dampskibf-Selfkab
Aktieselskab Kopenhagen

Stettin'Kopenhagen-regelmaBiger
Passagier-

verkehr

Nahere
Auskunft

durch

Oslo
S / S  „ K o n g  h  a  a  k  o  n “  
jeden  D ienstag  18 U hr

Sfefliii'Kopenhagen > 
Gothenburg
S S „O din“ S /S „T ja ldur“
jed . D onnerstag  u. S onnabend  
18 U hr

Stettin'Kopenhagen' 
Westnorwegen
S/S „B e rg e n h u s " S/S 
„Trondhjem“ alle  10 T ag e

Gustav Metzler / Stettin
Kónigsstr. 4 /5

5

<c u u l c r i x

Łrnste ‘frayen
an Sie und Ihre Buchltaller:
1. Warum umstandlich,

w e n n  es e in fach  g e ł i t?

2. Warum iibertragen,
w e n n  S ie  d u rch scb re ib en  k o n n e n ?

3. Warum kollationieren,
w e n n  es nichfc n o tw e n d ig  i s t ?

4. Warum nicht 75% sparen,
w e n n  es m oglicb i s t ?

5. Warum noch dicke Bucher,
w e n n  S ie  T a y lo r ix  v e rw e n d e n  k o n n e n ?

Organisation Stuttgart 398.

K o s t e n f r e i  e rłia lćen  S ie  u n s e re  T aylorix=  
S cbrifć  N r. 101. S ie  d u r fe n  u n s  n u r  sch re ib en .

E r s f e s  u n d  fu łire n d e s  d e u tsc h e s  
U n fe rn e h m e n  f u r  fay lo ris ie rće  
B u c h h a lć u n g s  = O r g a n i s a t i o n .

G e s c h a f ć s s f e l l e n :

S£e££in, E r n s t  T orlage, B lum ens£rafie  13 
T e le fo n  33100 

B erl in  W  62, K urfu rsćensćra fie  106 
T e le fo n : B a v a ria  4435 

H a m b u rg  36, H e u b e rg  10 
T e le fo n :  C 4  D a m m to r  3498 

W ien  I, G a u e rm a n n g a sse  2 
T e le fo n : B  26 - 5— 80

B r e m e n .  B r e s l a u ,  D r e s d e n ,  D u s s e l d o r f  E r f u r ć ,  F r a n k 
f u r t  a. M . ,  H a g e n  i. W  , h a n n o v e r  K o b l e n z ,  K o ln  a. R h . ,  
K o n i g s b e r e .  L e i p z i g  M a g d e b u r g .  M a n n h e i m ,  M u n d h e n ,  
M u n s r e r i . W . ,  N u r n b e r ę .  P f o r z h e i m ,  S a a r b r u c k e n ,  Stefcćin,  
B e l ę a r d ,  D a n z ig .  K o p e n h a g e n ,  L o n d o r i ,  Z a g r e b ,  Z ur ich .
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STAHL-BAUSTAHLSKELETTBAUTEN

Stahlskelett fur einen Fabrikbau der A. E. G., Berlin".
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D e iM la n d s  welfwirfsdiafffldie Luftverkehrsiage.
Von Prof. Dr. E r n s t  S c h u l t z e ,  Direktor des Weltwirtschafts-Instituts, Leipzig.

Befindet sich Deutschland f lir seinen Fracht- 
und Personenverkehr mit dem Ausland weltwirt- 
schaftlich in ungiinstiger Yerkehrslage, so genieBt 
es in einer anderen Beziehung einen weltwirtschaft- 
lichen Verkehrsvorteil: in der Luftschiffahrt. In- 
Qessen diirfte d ie  G u n s t  d i e s e r  L a g e  n u r

o r ii b e r g e h e n d s e i n .  Denn maBgebend dafiir 
nicht sowohl die Tatsache, daB Deutschland 

'nnerhalb Europas geographisch zu anderen Lan
dem, die einen starken Personenverkehr ins Aus- 
*and entsenden, zentral gelegen ist, — ais der Um- 
stand, daB Flugzeuge einstweilen nicht weiter denn 
o50 km fliegen kónnen, ohne Brennstoff aufzu- 
^ehmen. Infolgedessen kann der deutsche Luft- 
verkehr von bestimmten Mittelpunkten aus nach 
den verschiedensten Richtungen ausgebaut werden, 
^ d  jede Steigerung des Luftverkehrs durch neus 
^uftlinien fiihrt Deutschland ais europaischem Zęn- 
trum des Luftverkehrs weiteren Yerkelir zu.

Diese Gunst der Verkehrslage findet sich einst
weilen nur noch an einer anderen Stelle der Erd- 
oberflache: in N o r d a m e r i k a .  Ist doch nicht 
sowohl das Umgebensein von Landmassen die Ur- 
sache solcher Gunst der Lage, vielmehr muB sich 
dazu jener andere Faktor gesellen: ein starker 
L v f t v e r k eh  r s b e d a r f  der umgebenden Ge- 
biete. Deshalb finden wir eine Parallele zu der welt- 
wirtschaftlichen Luftverkehrslage Deutschlands nur 
in den Vereinigten Staaten. Dort gehen Luftlinien 
strahlenfórmig von einigen wenigen Zentralpunkten 
(Chicago, Detroit, St. Louis) aus, die inmittem 
starker, verkehrsbediirftiger Bevolkerungsanhau- 
fungen liegen. Es bedarf kaum der Erwahnung, daB 
die Bevólkerungsdichte weiter Gebiete fiir die Ent- 
wicklung des Luftverkehrs gar nichts besagt, son- 
dern daB neben dem Verkehrsbediirfnis noch die 
entscheidende Voraussetzung einer entsprechenden 
W o h l h a b e n h e i t  gegeben sein muB, so dalB

ftkbtly.
Warme und kalte 

Speisen
bQ s te  r O u a I i t a t

S tim m ungs Kapalle 
^ S n h im -S n h u  -V ó  ‘

W .

Chlen

Ne»i W E I N S T U B E N  n« ui

STETTIN, Paradeplatz Nr. 30 :: T eiephon  Nr. 20279 und 26664 
r--------- ......■—........ S o n n a b e n d s  Tanz bis  4 U hr. = = = = =

‘B ic r -
f t h t l g .

Warme und kalte 
Speisen

b e s t e r  Q u a I i t at
Stimmungs-Kapelle 
„ Schim- Schu-Vó“

W .

Chten
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denn dicht bevólkerte Lander wie China und In- 
dien fiir einen solchen Verkehr noch nicht in Be- 
tracht kommen, wahrend sehr dicht bevolkerte, 
aber kiistennahe kleinere Lander (wie Belgien und 
Holland) viel eher iiberflogen werden konnen, ais 
das bei Deutschland moglich ist.

S o b a l d  j e d i o c h  w e i t e r e  F o r t s c h r i t t e  
des Flugwesens jeine Spannweite von 650 km er- 
heblich weiter ausdehnen sollten, so daB es móg- 
lich wiirde, von Croydon oder einem anderen Ab- 
flugorte in England nicht nur Belgien und H ol
land, somdern auch D , e u t s c h l a n d  z u i i b e r -  
s p r i n g  e n , wiirde der Vorteil der weltwirtschaft- 
lichen Luftverkehrslage, den es einstweilen genieBt, 
zum erheblichen Teil verloren gehen. Es hangt niit- 
hin von dem weiteren Fortschritt der Luftverkehrs- 
technik ab, wie lange sich Deutschland seiner 
giinstigen weltwirtschaftlichen Luftverkehrslage riih- 
men kann.

Immerhin diirfte, selbst wenn die technische 
Entwicklung weiterhin stiirmisch erfolgt, der Vor- 
teil dieser Verkehrslage fiir Deutschland vielleicht 
insofern nicht ohne weiteres verloren gehen, ais ich 
annehmen mochte, daB zugleich mit der weiteren 
Ausdehnung des Radius der Personenverkehrsflug- 
zeuge a u c h  d e r  F r a c h t v e r k e h r  zur Luft Ver- 
besserungen und Verbilligungen erfahren wird. Aus 
der Geschichte des Eisenbahnwesens, das in seinen 
Grundlagen manche Aehnlichkeit mit dem Flug- 
verkehr hat, lassen sich, so will mir scheinen, ge- 
wisse Entwicklungstendenzen ablesen, die beini 
Flugverkehr wiederkehren diirften. Dazu gehórt 
jenes eigenartige Verhaltnis zwischen Personen- und 
Frachtyerkehr, das den ersteren inbezug auf Schnel- 
ligkeit und Weite der zu iiberwindenden Entfer
nungen von Zeit zu Zeit einen groBen Sprung tun 
laBt, dem der Frachtyerkehr alsdann langsamer 
nachfolgt. Die Isochromen, d. h. die in einer ge- 
wissen tatsachlichen Reisezeit von einem bestimmtsn 
Ausgangspunkt zu erreichenden Entfernungen, sind 
von der Verkehrsgeographie leider nur fiir den 
Personenverkehr beachtet worden. Es ware zu wiin- 
schen, dafi diese Wissenschaft ihre Arbeiten auch 
auf die Geschichte des Frachtverkehrs nach der- 
selben Richtung ausdehnte.

’D a6 Deutschland nach einiger Zeit zunachst 
v o n d e m  w e l t w i r t s c h a f t l i c h e n  L u f t v e r - 
k e h r  E n g l a n d s  u b e r s p r u n g e n  w e r d e n  
w i r d ,  ist mit Sicherheit vorauszusehen, und zwar 
diirfte dies nicht so sehr durch das Flugzeug ais 
durch das L u f t s c h i f f  erfolgen. GroBbritannien 
selbst bietet infolge der Eigenart seines Bodenum- 
risses wenig Gelegenheit zum Flugverkehr, abge- 
sehen von den Hemmnissen seines Klimas, zumal 
des Nebels. Die verhaltnismaBig geringen Entfer
nungen innerhalb Englands fordem jedenfalls nicht 
so zur Ausgestaltung des Luftverkehrs heraus wie 
in Deutschland oder den Vereinigten Staaten. Da- 
gegen hat England ein hervorragendes Interessie 
an der schnellen Ueberwindung g r o  B e r  e r  E n t
fernungen. Insbesondere der Wunsch, mit dem 
mehr und mehr bedrohten Indien ais dem Kernstiick 
des abhangigen Kolonialreiches, aber auch mit dem 
noch weiter entfernten Australien ais dem vielleicht 
am meisten gefahrdeten Dominium in schnelle Ver- 
bindung treten zu konnen, hat die britische Regie- 
rung (im Gegensatz zu der in dieser Beziehung

merkwiirdig kurzsichtigen óffentlichen Meinung) zu 
tatkraftigen Bemiihungen angespornt, den Bau von 
Luftschiffen zu fórdern. Sowohl der Staatssekretar 
des Luftamtes wie der Staatssekretar fiir die An- 
gelegenheiten der Dominien driingen mit groBtem 
Nachdruck auf den Ausbau des Luftschiffwesens. 
Gegenwartig sind in England zwei Riesenluftschiffe 
in Bau: R 100 und R 101. Das erstere, das von der 
Airship Guarantee Company in Howden in der 
Grafschaft Yorkshire erbaut wird, soli bei einer 
Nutzlast von 100 Reisenden sowie 10 to Giitern 
Und einer Stundengeschwindigkeit von. 120 km eine 
Reichweite von iiber 4800 km erhalten. Es soli 
dem Verkehr zwischen England iiber Aegypten 
nach Indien dienen. iMan sieh t: die Nutzlast ist 
sehr gering, die Geschwindigkeit groB, wahrend 
die Reichweite iiber alle bisherigen Leistungen hin- 
ausgeht, ausgenommen nur die von der deutschen 
Zeppelin-Werft erbauten Luftschiffe. Deutschland 
wird von diesen englischen Luftschiffen ohne Auf- 
enthalt iiberflogen werden. Gelingt es, worauf die 
britischen Hoffinungen sich spitzen, Luftverkehrs- 
schiffe von dieser GróBe und Reichweite durch 
Sturm und Wetter zu fiihren, so diirften alsbald 
auf der Grundlage der englischen Kapitalmacht, mit 
stiirkster Forderung durch alle britischen Behórden, 
regelmaBige LuftschiffLinien mit allen Erdgebieten, 
die im Bereich dieser Verkehrsweite liegen, eroff- 
net werden. Schon rechnet man damit, daB dafiir 
Luftschiffe zur Verwendung kommen sollen, die 
an motorischer Kraft und Reichweite den R. 100 
iibertreffen sollen.

E n g l a n d  s t r e b t , das laBt sich schon heute 
erkennen, planmaBig d ie  W e l t z e n t r a l s t e l -  
1 u n g i m L u f t v e r k e h r a n , so wie es die See- 
zentralstellung durch seine Schiffahrts- und Kriegs- 
politik in den letzten 2Va Jahrhunderten erzwungen 
hat. Die weltwirtschaftlich giinstige Luftverkehrs- 
lage Deutschlands wird dann zunachst fiir den Per- 
sonenverkehr der Vergangenheit angehoren.

Die Politik der englischen Regierung strebt ein 
hohes und weitsichtiges Ziel an. Auffallend genug, 
daB die „Tim es“ ihr nicht folgen, sondern einen 
wahren Feldzug gegen das Luftschiff fiihren. Die 
englischen Flugtheoretiker haben die ungeheure Be- 
deutung einer solchen Luftpolitik erkannt, die viel- 
leicht imstande ist_, d ie  E n g l a n d  a l l m a h l i c h  
e n t g 1 e i t e :nde V o r m a c h t i n d e r  W e 11 w i r t- 
s c h a f t  z u r i i c k z u e r o b e r n .  Bleibt namlich die 
englische Kauffahrteiflotte die gróBte der Welt und 
gelingt es, ihr die gróBte Weltluftschiffsflotte zur 
Seite zu stellen, so wiirde damit ein erheblicher 
Anreiz gegeben sein, die Verwaltungen aller GroB' 
finanz- und Handelshjiuser nach London zu legen 
oder doch mindestens dort Vertretungen mit weit- 
gehenden Vollmachten zu eroffnen.

D e u t s c h l a n d  hat in ziiher Arbeit schon voi 
dem Kriege darum gerungen, sich allmahlich von 
der englischen Vormachtstellung in der Weltwirt- 
schaft freizumachen, nicht alle iiberseeischen Mas- 
senerzeugnisse mehr iiber London zu beziehen, son- 
dern die in englische Taschen flieBenden Zwischen- 
handelsgewinne mehr und mehr einzusparen. Ge
lingt aber der englische Plan, durch die Schaffung' 
einer Luftschiffsflotte den Personenschnellverkehi' 
iiber die ganz weiten Entfernungen des Erd>balls an 
sich zu ziehen, so  w i i r d e  D e u t s c h l a n d  w e l t -
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w i r t s c h a f t . l i c h  i n  n o c h  h o h e r e m  M a B e  
1 n j e n e  A b h a n g i g k e i t  v o n  E n g l a n d  z u - 
r i i c k f a l l e n ,  ais clies jetzt schon infolge der 
Schwachung unserer Handelsflotte und der Ueber- 
macht des englischen Auslandskapitals erfolgt ist.

WirfsdiaHsbrief ans
Von D r. E. R

Kohle.
Welchen Aufschwung die west-oberschlesische 

Steinkohlenfórderung infolge Fehlens der ost-ober- 
schlesischen Kohleneinfuhr auf Grund des Zoll- 
kriegs in den letzten Jahren genommen hat, geht 
aus folgenden M o n a t s - D u r c h s c h n i t t s f o r -  
^ e r z i f f e r n  hervor, die zum besseren Vergleich 
auch fiir das letzte Vorkriegsjahr 1913 mit ange- 
fuhrt worden sind :

in 1000 to
1913 840
1925 1189
1926 1455
1927 1615
1928 1642

Hierbei fallt auf, daB die Fordersteigerung im 
ietzten Jahr verhaltnismaBig nicht mehr so be- 
(̂ eutend war und im Durchschnitt monatlich nur 
n;och rund 27 000 to betrug. Im ganzen ergibt 
Slch, daB die west-oberschlesische Kohlenproduktion 
}urid das Doppelte der von 1913 erreicht hat, 
lrtl Gegensatz zum ost-oberschlesischen Revier, 
1'essen Forderung im letzten Jahre hinter der 
913 er Produktion noch um 6o/0 zuriickblieb. Was 

>Je A u s f u h r anbelangt, auf die man nicht in dem 
j laBe wie in Polnisch-Oberschlesien angewiesen 
^ar, so wies sie zwar mit 1185 (in 1.000 to) eine 

teigerung gegeniiber 1004 im Jahre 1927 auf. Die 
, °rzierung der Ausfuhr war jedoch nur unter er- 

eblichen Preisopfem móglich. Welchen Schwan- 
'ungen im iibrigen der Auslandsabsatz ausgesetzt 
st; zeigen folgende Ziffern:

Oktober 1928 201000 to (hóchste Aus-
fuhrziffer 1928)

November 1928 135 000 to 
Dezember 1928 94 000 to
Januar 1929 ca. 100 000 to 

an wird fiir die nachsten Monate wohl besten- 
^  is mit einer gewissen Stetigkeit der Fórderziffern 

rechnen haben, um die Bestiinde, die seit Ende 
ezember 1928 von 229 000 to auf 280 000 to an- 
^ achsen sind, nicht gar zu heftig weiter ansteigen 

au las.sen’. zuma-l che riicklaufige Konjunktur sich 
ch in einer Abschwachung am Industriekohlen- 
arkt fortlaufend iiuBert.

Inzwischen werfen die V e r h a n d l u n . g e n  
k o 6 r • ̂  * e d e s  p o l n i s c h e n  K o h l e n -
Ve ? 1 ^n S e n t s ihre Schatten voraus. Wenn die 
^  rhandlungsbasis vor einem Jahre etwa bei einem 

^a^kiontingent von 200 000 to lag, so hat es die 
gebC Verhandlungstaktik der Polen zu Wege

den Besprechungen ein we^ent- 
rnn i '̂ eres Einfuhrkontingent — man spricht von 
h ^  lch 350000 to — eine Rolle spielt. Ein Mo- 

von 350 000 to wiirde aber ein 
el ĉ er gegenwartigen Produktion des west-

Es ware zu wiinschen, daB auch in Deutschland 
mit demselben Weitblick gearbeitet und daB un- 
seren Luftschiffpionieren, an ihrer Spitze Dr. Ecke- 
ner, alle Forderung zuteil wiirde, die das ge- 
schwachte Deutschland irgend aufbringen kann.

M > 0bersdilesien.
i e g e r , Berlin.

oberschlesischen Reviers bedeuten. Da an der rest- 
losen Ausnutzung eines einmal bewilligten Einfuhr- 
kontingents von Seiten Polens nicht zu zweifeln 
ware, sb wiirden die Folgen ein entsprechender 
Riickgang des Absatzes west-oberschlesischer 
Kohle und gezwungenermaBen Betriebseinschran- 
kungen und Arbeiterentlassungen sein. Man hat be- 
rechnet, daB ein solcher Riickgang in der Fórde- 
rung etwa 10 000 Arbeiter frei setzen wiirde und 
daB der A u s f a l l  a n  L ó h n e n  u n d  M a t e r i a l -  
a u f w e n d u n g e n ,  die der oberschlesischen Wirt- 
schaft verloren gehen wiirden, auf jahrlich 45 bis 
50 .Millionen zu veranschlagen ware. Auch die 
Reichsbahneinnahmen hatten darunter zu leiden, da 
das Anfahren der polnischen Kohle unter weitmóg- 
lichster Benutzung der polnischen Eisenbahnlinien 
erfolgen wiirde. Gerade weil das S c h w e r g e -  
w i c h t  d e s  w e s t - o b e r s c h l e s i s c h e n  W i r t - 
s c h a f t s l e b e n s  a u f  d e m  K o h l e n b e r g b a u  
liegt und weil die hier seit der Teilung Oberschle- 
siens miihsam geleistete Wiederaufbauarbeit unmog- 
lich aufs Spiel gesetzt werden kann, wird man 
erwarten miissen, daB die offiziellen Stellen, die 
fiir die Aufrechterhaltung einer regen wirtschaft- 
lichen Tatigkeit in den Grenzgebieten verantwort- 
lich sind, die Einfuhr polnischer Kohle nur in- 
soweit zulassen, ais darunter nicht der west-ober
schlesische Kohlenbergbau und die bei ihm tatige 
Arbeiterschaft zu leiden hat.

Die riicklaufige Bewegung, die der Auslands
absatz in den letzten Monaten eingeschlagen hat, 
hangt mit der Einfuhr gróBerer Mengen ost-ober- 
schlesischer Ko hien in der Tschecho-Slowakei und 
in Deutsch-Oesterreich zusammen, wdbei sie vor 
der west-oberschlesischen Kohle frachtmaBig einen 
Vorsprung hat.

Eisen.
Im Zusammenhang mit dem Riickgang der 

Konjunktur, der besonders deutlich in der zweiten 
Jahreshalfte in Erscheinung trat, gestaltete sich die 
Lage der west-oberschlesischen E i s e n i n d u s t r i e  
im Jahre 1928 w e s e n t l i c h  u n g i i n s t i g e r  a i s  
i m v o r a n g e g a n g e n e m  J a h r e .  Im neuen 
Jahre ist keine Besserung eingetreten. Der vor- 
liegende Auftragsbestand reicht zur Vollbeschafti- 
gung der Werke bei weitem nicht aus. Die Lage 
w:rd am besten dadurch gekennzeichnet, daB in 
vcrschiedenen Geschiiftszweigen auf Lager ge
arbeitet werden muB und vielfach Feierschichten 
eingelegt werden miissen. Die schwierige Lage der 
Hochofenindustrie kommt darin zum Ausdruck, daB 
in dem zu den Vereinigten oberschlesischen Hiitten- 
werken gehorigen Hochofenwerk Julienhiitte, das 
iiber sieben Flochofen verfiigt, seit einiger Zeit 
nur drei Hochófen unter Feuer gehalten werden. 
Die R o h e i s e n p r o d u k t i o n  hat von 311000 to
1927 auf 248 000 to 1928 also um rund 20o/o ab-
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genommen. Die Produktion der gangbaren Roh- 
eisensorten hatte unter der geringen inlandischen 
Aufnahmefahigkeit und unter der scharfen Aus- 
landskonkurrenz stark zu leiden, wahrend die Er- 
zeugung der teueren Spezialroheisensorten wie des 
Hamatit-Eisens und des Ferromangans auf Grund 
giinstiger Absatzverhaltnisse sogar gesteigert 
werden konnte.

Die ab 1. Februar geltende n e u e  L o h n r e -  
g e l u n g ,  die eine Erhóhung des Stundenlohnes 
der Zeitlohnarbeiter um 3—4 Pfennig vorsieht, 
stellt fiir die oberschlesischen Eisenhiitten eine 
weitere Belastung des Lohnkontos von jahrlich 
mehr ais einer Million Reichsmark dar. Diese Neu- 
belastung mu6 angesichts der ungeniigenden Renta- 
bilitatsverhaltnisse der Werke mit groBer Sorge 
betrachtet werden. Anstatt die Wettbewerbsfahig- 
keit der Betriebe auch von der Lohnseite her 
mit allen Mitteln zu erhóhen, wird immer wieder zu 
dem M i t t e l  d e r  m e c h a n i s c h e n  L o h n e r 
h ó h u n g  gegriffen. Kommt es nicht zu einem 
guten Friihjahrsgeschaft, so werden weitere Be- 
triebseinschrankungen und Arbeiterentlassungen die 
unvermeidliche Folgę sein.

Zink.
An dem internationalen Zinkkartell ist natur- 

gernaB auch die deutsch-oberschlesische Zinkin 
dustrie interessiert. Da in Deutschland keine Zink- 
hiitte verblieben ist nach Polen fielen bekanntlich 
860/0 der gesamten Zinkerzproduktion, samtliche 
Rohzinkhiitten und sechs von insgesamt acht Zink- 
walzwerken , gehen fast samtliche Erze nach 
Ostoberschlesien, kommen zum gróBten Teil wieder 
ais Rohzink zurtick und werden dann zu Blechen 
weiter verarbeitet. Die seit langerer Zeit be- 
stehenden Bestrebungen, eine e i g e n e  Z i n k -  
h i i t t e  auf deutschem Boden zu errichten, sind in- 
sofern einen Schritt weitergekommen, ais von der 
d e u t s c h e n  G i e s c h e - G e s e l l s c h a f t  eine 
V e r s u c h s a n l a g e  in Ohlau errich^et worden ist, 
auf der das elektrolytische Zinkgewinnungsver- 
fahren, das vo.r der bisherigen Destillationsmethode 
den Vorzug groBer Kohleersparnis hat, praktisch 
erprobt werden soli. Die \  ersuchsanlage ist seit 
Ende 1928 im Betriebe. Wenn die Anlage sich be- 
wahrt, so steht dem Bau einer fabrikmafiigen Zink- 
gewinnungsanlage nach dem elektrolytischen Y er- 
lahren nichts mehr im Wege.

Gasfemversorgung.
Im vergangenen Jahre hat die Erkenntnis !  ort- 

schritte gemacht, daB es ókonomisch richtiger ist, 
sich der risikofreien Versorgung durch Zechengas 
anzuschlieBen, ais Gasanstalten unter erheblichem 
Kostenaufwand auszubauen bezw. neu zu errichten. 
Die gróBte Fórderung erfuhr die Durchfiihrung der 
Gasfemversorgung naturgemaB in den Bergbaure- 
vieren. In Oberschlesien ist am 1. Januar 1929 die 
erste Femgaslekung B e u t h e n  — H i n d e n b u r g  
in Betrieb genommen worden, die spater bis nach 
Gleiwitz durchgefiihrt werden soli. Eine Beteili- 
gung der Stadt Gleiwitz an dem Verbandsgaswerk 
ist bereits vorgesehen. Das Verbandsgaswerk be- 
zieht das Rohgas durch eine 17 km lange Fern- 
leitung von den Flindenburger Kokswerken dei 
Preussag und gibt das gereinigte Gas mit Hilfa 
seines Rohrnetzes nach Biskupitz, Mikoltschiitz, Ro- 
kittnitz, Carf und Beuthen ab.

Auch im W a l d e n  b u r g e r  R e v i e r  besteht 
bereits eine Gasfernversorgung in die Stadte Wal- 
denburg, Altwasser, Gottesberg, Freiburg und 
Schweidnitz sowie in ca. 30 weitere Ortschaften mit 
Koksofengas der Zechen. Es _ ist beabsichtigt, die 
Leitung in nórdlicher und siidlicher Richtung weiter 
auszubauen.

Bei der S c h l e s i s c h e n  E l e k t r i z i t a t s -  
u n d  G a s - A . - G . ,  zu dereń Stromversorgungs- 
gebiet nicht nur Deutsch-Oberschlesien, sondern 
auch Teile von Polnisch-Oberschlesien gehóren, hat 
die giinstige Entwicklung des Stromabsatzes so- 
wohl in Deutsch- ais auch in Polnisch-Oberschlesien 
angehalten. Der Stromabsatz in beiden Gebieten 
zeigte folgende Entwicklung:

in Millionen Kwst.

1924
1926
1927

Deutsch 
O. S.
106
163
203

Polnisch  
O. S.
149
329
460

zusammen
255
492
663

Fiir 1928 wird der Absatz beider Gebiete auf 
etwa 720 Millionen Kwst. zu schatzen sein und damit 
die 1927er Stromabsatzziffern nicht unbetrachtlich 
iibertreffen. Aus der obigen Zahlenreihe geht her- 
vor, daB sich von 1924 bis 1927 der po  l n i s  c h e  
S t r o m a b s a t z  y e r d r e i f a c h t  hat, wahrend sich 
der d e u t s c h e  Stromabsatz nur y e r d o p p e l t e .

Sfclliner Hafen> und SdiiSialirlsabóaben.
Von D r. G. R o p k e .

In Kreisen, die nicht d irekt mit der Seeschiffahrt zu 
tun haben, f ind et man hau fig rech t falsche V orstellungen 
von den B etriebskosten  eines R eedereiunternehm ens verbreitet. 
D er Laie g laubt meist, d iese ICosten seien mit einer Addition 
der B etrage fiir die H euern  der seem annischen B esatzungen 
und des °M aschinenpersonals sowie der fiir B etriebsstoffe, 
K ohle und Oel und fiir P ro lian t und laufenden E rsatz  von 
A usriistungsgejenstanden  beno ij te n  Summ en erschópft. DaB 
auBerdem  recht erhebliche B e tra je  an a.ler.ei A bgaben fallig 
w erden, w enn ein Schi.f in einem  H a.en  eintrirft, daB h.er 
d ie A bfertigung und der A ufenthalt im  H a.en  w eitere be- 
trachtliche K osten verursacht und das ausgehende F ahrzeug  
w iederum  vielfach die gleichen A bgaben zu zah.en hat wie 
beim  E ingang , ist im allgem einen nicht nur dem  Binnen- 
lander, sondern vielfach sogar dem  B ew ohner einer H afen- 
stadt unbekannt, und w enn irgend jem and schon einm al 
etw as von Lotsgeldern  oder H afengebiihren  gehort hat, so

miBt er diesen K osten wohl kaum  die B edeutung bei, die 
sie in ihrer G esam theit fiir die F rach t enkalkulation der 
Seeschiffahrt tatsachlich haben.

W enn man einmal von der allgem einen Belastung der 
Seeschiffahrt, die- andere  U nternehm ungen in gleichem  U m ' 
fangę trifft, w ie A m ortisations- und Z insendienst fiir da.s 
investierte K apitał, R eparaturen , V ersicherungen, Lóhne und 
G ehalter, S teuern und sonstige A bgaben fur soziale und a n 
dere  Z w ecke absehen will, muB gerade  den sogenannten 
„Sch iffah rtsabgaben“ im  w eitesten Sinne ais einer Sonder- 
belastung der R eedereibetriebe besondere A u f m e r k s a m k e H  
zugew andt w erden, obgleich nicht verkannt w erden soli, daU 
auch auf den angedeuteten  G ebieten, z. B. der S teuern ' 
d ie Schiffahrt gerade  gegeniiber anderen  V e r k e h r s m i t t e J n  
bekannterm aB en auB erordentlich stark benachteiligt ist. An' 
genom m en, daB diese allgem eine B elastung in _ den mi 
S tettin konkurrierenden  H afen w enigstens einigermaBen
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gleich ist, w as le ider zu ungunsten Stettins auch nicht liber
ał! zutrLft, ist ohne w eiteres ersichtlich, daB gróBere od er 
geringere Schiffahrtsabgaben das Ziinglein an der W age der 
K onkurrenzlage leicht in dem. einen oder anderen Sinne 
ausschlagen lassen kónnein.

D ie R ichtung dieser Ausschliige w ird selbstverstandlich 
ani ungiinstigsten beeinflufit, w enn in einem H afen eine 
A bgabe erhoben w ird, die eine ausgesprochene V orbelastung 
seiner Schiffahrt gege-niiber den konkurrierenden  H afen be- 
deutet, wie w ir sie in Stettin  in der sogenannten B e f ą h -  
r u n g s a b g a b e  haben, die auBer in K ónigsberg in keinem  
anderen deutschen H afen m ehr zur E rhebung  kom int. D er 
Grund dieser V orbelastung S tettins ist in kurzeń W orten 
der finanzielle Zusam m enbruch des Reiches, das durch 
S taatsvertrag  von PreuBen die Ausfiihrung der V ertiefung der 
Seew asserstraBe Stettin-—Sw inem tinde iibernom m en hatte. 
Nur u n te r  der Bedkigung, daB die In teressenten  nahezu die 
H alfte der K osten in H óhe von 5,5 Millionen M ark iiber- 
nahmen, konnte die unbedingt nó tige V ertie.'ung des F a h r
w assers vorgenom m en w erden. Im o.gedessen  muBte zur Auf- 
bringung d ieser K osten bezw. zur V erzinsung und T ilgung 
der zu B auzw ecken aufgenom m enen D arlehen die von dem  
Provinzialverband Pom m ern, der S tad t S tettin und der 
Industrie- u n d  H andelskam m er gebildete G esellschaft zura 
Ausbau der SeeschiffahrtsstraB e S tettin—Sw inem unde eine 
^efahrungsabgabe, auch Reichshafengelcl genannt, erheben, 
dereń Entw icklung folgende Zusam m enstellung vor Augen fiih rt: 

E s w urden erhoben je Ein- und A usgang pro N etto- 
cbni. und je  Ein- und A usgąng pro to bei Fahrzeugen  iiber 
2500 cbm  seit

10. 5. 24 10. 8. 24 - 1. 1. 28
Ncbm. 6 Pfg. 8 Pfg. 2 Pfg.
to. 5 Pfg. 7 Pfg. 2 Pfg.
Die Entw icklung der T arifsatze zeigt, daB die A bgabe 

2unachst nicht die erforderlichen B etrage ergab, daB ab e r 
gleichzeitig mit ih re r E rhohung die G efahren fur die Kon- 
kurrenzfahigkeit des S tettiner H afens derart w uchsen, daB 
die Industrie- und H andelskam m er in langw ierigen V erhand- 
lungen mit dem  Reich eine A enderung des V ertrages und da- 

eine Senkung der G ebiihren durchdriicken muBte, w ollte 
°}an nicht trotz Vert:iefung und B egradigung des Fahrw assers 
einen groBen Teil des friiheren V erkehrs verlieren. Aller- 
dings muBte man mit der 75o/0 igen  Erm aB igung der Be- 
jahrungsabgabe. gleichzeitig eine V erlangerung der E rhe- 
bungszeit um  etwa. 20 Jah re  in den K auf nehm en, da das 
Reich auch jetzt nicht auf die Zuschiisse seitens der In ter- 
^ssenten verzichtete. T ro tzdem  vertritt die K am m er im 
Rahmen des zusam m en mit den stadtischen B ehorden auf- 
gestellten N otprogram m s die vóllige B eseitigung der Be- 
^h rungsabgabe , da eine V orbelastung des S tettiner V erkehrs 
Segeniiber den H aup tkonkurren ten  un ter allen U m standen 
abgelehnt w erden muB.

In der F rag e  d e r L o t s g e b i i h r e n  w aren es vor 
d re i D inge, die berech tig te  K ritik  seitens der Schi:f- 

ahrtsinteressenten herausforderten . D as w ar 
. 1. die B elastung der Fahrzeuge, dereń F iihrer sich durch 

eine Priifung iiber ihre Kenntnis des S tettiner Fahrw assers, 
einschlieBIich der Seestrecke und der Vorschri.'ten iiber das 
gefahren des Fahrw assers ausgew iesen hatten  und' ein giil- 
‘g e s  Zeugnis iiber die B efreiung vom  L otsenzw ang besaBen, 

nut (jer H alfte der tarifm aBigen Gebiihr,
2. die Verte.ilung der G esam tgebuhren von Stettin  bis 

v̂ee auf die T eilstrecken S ee—Sw inem iinde und Sw inem iinde—
Łettin im  V erhaltnis von 1 : 1, und

3. die absolute H ohe der T arifsatze.
W as von der K am m er in diesen Punkten erreicht ist, 

°rgibt sich aus fo lgender Zusam m enstellung:
Seit 25. 11. 1923.

^ee~  Stettin und umgekehrt 5 Pfg. pro Ncbm. mind. 15 RM.
Swinemiinde u. ufngek. 2,5 „ „ „ „ 7,50 „

1 NVlnemiinde - Stettin
und umgekehrt 2,5 „ „ „ „ 7,50 „ 

Freifahrer Ilalfte der Gebiihren.
Seit 3. 12. 1928.

oe®~'Stettin und umgekehrt 5 Pfg. pro Ncbm. mind. 15 RM. 
'oee.~~ Swinemiinde u. umgek. 1,5 „ „ „ „ 4,50 „ 
Swinemiinde Stettin

und umgekehrt H,5 ,, „ „ „ 10,50 „ 
p.. Freifahrer gebuhrenlrei.

das Lotsen der Fahrzeuge innerhalb des S tettiner H afen- 
w ird auB erdem  eine Gebiihr von V2 Pfg. pro

etto-cbm je ein- und ntisgehend erhoben.

Aus der T abelle geht hervor, daB die im  Interessc des 
Sw inem iinder V erkehrs geauB erten W iinsche der K am m er 
hinsichtlich der V ertei’ung der G esam tgebiihr aui die 
T eilstrecken zwischen Sw inem unde—See und Sw inem im de— 
Stettin en iillt w urden, da hier anerkannt w erden muBte, 
daB die friihere H alb ierung  der G esam tgebiihr mit 
R iicksicht auf die ganz ungleich langen T eilstrecken, die 
nach der zum D urchfahren  benotigten Zeit etw a im Ver- 
haltnis von 1: G stehen, unhaltbar w ar. Auch die vollige 
L otsgeldbefreiung der oben unter 1 gekennzeichneten  soge
nannten F re ifah rer entsprach der von der K am m er mit der 
B egrundung gestellten Forderung, daB diese Schi fe von der 
staatlichen E inrichtung d e r Lotsen keinerlei V orteil hatten, 

•weil sie sie niem als in A nspruch nahm en und dem  Staat 
infolgedessen keine K osten von dieser Seite erwiichsen. Die 
erhoffte grundsatzliche Erm aB igung der L otsgelder brachte 
der neue T arif dagegen  nicht, obw ohl clie K am m er im m er 
w ieder in E ingaben  u id  B esprechungen darauf hingew iesen 
hatte, daB die T arife  in den K onkurrenzhafen trotz zw ei:el- 
los, beispielsw eise in H am burg , viel schw ierigerer Navi- 
gationsverhaltn isse und dam it ungleich gróB erer K osten des 
Lotsw esens w esentlich n iedrigere Satze aiu w eisen ais in 
Stettin.

D ie E rhebung  der G e b ii h r e n f ii r  d i e  g e s u n d -  
h e i  t s p o 1 i z e i 1 i c h e K o n t r  o 1 1 e der den H afen Sw;ne- 
m iinde anlaufenden Seeschi.fe ist von S chi.fahrtskreisen  seit 
ih rer E infiihrung stets ais ungerech tfertig te  B elastung emp- 
funden w orden, denn dieser G ebiihr steht ais G egenleistung 
nur gegeniiber, daB ejn sogenannter ,,G esundheitsaufseher“ 
im Ila fen  Sw inem iinde mit einem Boot langsseits kom m t und 
das vom Kap ra n  ausge 'iillte  Form ular uber den Gesund- 
heitszustand der an Bord befindlichen Personen entgegen- 
nimmt. D ie E ntw icklung und H óhe dieser Gebiihr ist aus 
fo lgender T abelle ersichtlich:

se it  30. 1. 24 se it  20. 5. 25
Fahrzeuge bis 400 Ncbm. RM. 1.— RM. 2 .—
je weitere 400 Ncbm. RM. 1.— mehr RM. 2 .— mehr 
ab 2000 Ncbm. je weitere
1000 Ncbm. ' RM. 1.— mehr RM. 2.— mehr

Zu dieser 100<>/o igen  E rhohung  der Gebiihren sei noch 
bem erkt, daB die in der gleichen V erordnung geregelten  
Satze fur die a r z t l i c h e  U ntersuchung auf den Seeschiffen 
ebenfalls um  100o/o erhóht w urden. E s ist der K am m er 
b isher tro tz  m ehrfacher, eingehend begriindeter E ingaben 
nicht geliungen, die B eseitigung o d e r doch rad ikale  E rm aB i
gung dieser G ebiihren durchzusetzen. N ur in der Ił rage der 
G ebiihrenbefreiung von Schiffen, die den Sw inem iinder H afen 
von einem deutschen H afen .einschlieBIich D anzig und Born- 
holm  aus anlaufen, ist der M inister ganz kiirzlich den Wiin- 
schen der K am m er entgegengekom m en, indem  er diese F a h r
zeuge grundsatzlich  von der Z ahlung der G ebiihr befreite, 
w ahrend vorher die K iistenfahrer die H alfte  d e r tarifm aBigen 
G ebiihren bezahlten und auBerdem  sofort voll gebiihren- 
pflichtig w urden, wenn sie zw ischendurch einmal zufallig 
eine A uslandsreise gem acht hatten.

Die H ohe der G ebiihr konnte  an sich unw esentlich er- 
scheinen, sie belastet jedoch in ihrer dauernden  Y^ieder- 
holung die R eedereien  nicht unerheblich, zumal wenn m an 
in B etracht zieht, daB die R eedereien  iiberhaupt keinein 
V orteil oder N utzen von der K ontrolle habcn. E s ergeben 
sich beispielsw eise allein fiir vier S tettiner R eedereien  Jah res- 
be trage  von iiber R m k. 12 000,—.

D ie E rhebung  von H a f e n  g e l d  i n  S w i n e m u n d e  
beriihrt zw ar den S tettiner Schi:fsverkehr nicht ohne w e i
teres, jedoch kónnen Falle eintreten, in denen auch nach 
Stettin bestim m te Schiffe in Sw inem unde hafengeldpflichtig  
w erden. In dieser B eziehung hatten  sich seit liingerer Zeit 
folgende MiBstande herausgebiLdet:

T iefgehende Seeschiffe,' die in Sw inem unde leichtern 
muBten, weil sie mit voller Ladung infolge der noch nicht 
zu E n d e  gefiihrten V ertiefung nicht nach S tettin  herauf- 
gehen konnten, muBten das Sw inem under Iia fenge ld  und 
zw ar je nach der M enge der abgele ich terten  Ladung ent- 
w eder 121/2 Rpf. oder, w enn die M enge der gelóschten 
L adung den vierten Teil des N ettoraum gehalts nicht iiber- 
stieg oder aus B allastgutern  bestand, O1/4 Rpfg- pro Ncbm . 
bezahlen. AuBerdem w urden sie, w enn sie clann nach ge- 
s>chehener A bleichterung nach S tettin  heraufgingen, mit der 
B efahrungsabgabe belastet. D a also auf der einen Seite 
das F ah rw asser vertieft w urde, um  den Schiffen die durch 
d ie A bleichterung in Sw inem unde en tstehenden  K osten zu 
ersparen, und auf der anderen  Seite von den Schiffen, die 
w egen icu ■ groBen T iefgangs noch leichtern muBten, noch
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dazu  H afengeld  in Sw inem unde erhoben w urde, w as die 
L eichterungskosten  besonders erhdhte, muBte hier selbst- 
verstandlich der vóllige W egfall einer der beiden A bgaben 
und zw ar logischerw eise des Sw inem iinder Hafeng*eldes ge- 
fo rdert w erden. Auch die S tettiner Linienschiffahrt, die> 
zum Teil voriibergehend in Sw inem iinde am  B ollw erk an- 
legt, um  Passag iere  abzusetzen, muBte das H afengeld  be- 
zahlen. E benso  traf die B elastung mit den Gebiihren in 
besonders unangenehm er W eise die Fahrzeuge, die nur die 
P ap iere  w echselten o d e r beim  A usgang aus dem  H afen 
einen neuen S tundenzettel erhielten.

D a aus diesen Griinden eine E rm aB igung und Neu- 
ordnung d e r Sw inem iinder H afengelder notig  w urde und 
die K am m er auch im  In teresse der Sw inem iinder Schiff- 
fahrt verpflichtet w ar, gegen  die allgem eine hohe Belastung 
des V erkehrs F ron t zu m achen, w urde die A ngelegenheit 
mit den zustandigen B ehórden in m ehrfachen E ingaben  uad 
B esprechungen gek lart, bis schliefilich in dem  N achtrag  
zum  T arif fiir den H afen Swinemiinde vom 20. 6 . 28 
den W iinschen d e r S te ttiner und Sw inem iinder V erkehrs- 
k re ise  in ziemlich w eitem  U m fange R echnung getragen  w urde, 
w ie folgende Z usam m enstellung zeigt:
J e  E in -u n d  A usgan g se it  15. 3. 24 se it  20. 6. 28 
mit Ladung 12,5 Pfg. pro Ncbm. 4 Pfg. pro Ncbm.
mit Ballast, Ballast-
giitern oder leer 6,25 Pfg. pro Ncbm. 2 Pfg. pro Ncbm.
D ie E rm aB igung der G ebiihr w ar also durchgreifend. Auch 
d ie vóllige B efreiung der wegen zu .groBen T iefgangs leich- 
ternden  F ahrzeuge und ihrer Leichter w urde tariflich fest- 
gelegt, a llerd ings mit B efristung bis zum Ausbau der See- 
w asserstraB e Sw inem iinde—Stettin auf 9,6 m B aggertiefe. 
E benso  w urden alle Schiffe von der Z ahlung des H af enJ 
geldes befreit, d ie lediglich zum  W echseln ih re r P ap iere  in 
Sw inem unde anlegen.

D ie a l l g e m e i n e n  H a f  e n a b g a b e n  i n  S t e t t i n  
sind in ih re r je tzigen F orm  in dem T arif vom 20. A ugust 
3921 festgelegt, dessen Satze nach erfo lg ter Stabilisierung 
d er R eichsw ahrung wiieder in K raft traten.

B elad en  L eer
Schiffe iiber 200 cbm
Nettoraumgehalt 2 Pfg. pro Ncbm. 1 Pfg. pro Ncbm. 
Schiffe bis zu 200 cbm
Nettoraumgehalt 1 Pfg. pro Ncbm. 0,5 Pfg. pro Ncbm. 

L iegegeld
fiir Schiffe von mehr ais 200 cbm
Nettoraumgehalt 0,5 Pfg. pro Ncbm.
fii Schiffe bis zu 200 cbm
Nettoraumgehalt 0,25 Pfg. pro Ncbm.

Zu den L iegegeldsatzen ist zu bem erken, daB sie von 
F ahrzeugen  erhoben w erden, die liinger ais 30 T age im  
S te ttiner H afengebiet liegen und zw ar kom m en die ange- 
gebenen G ebiihren fiir je 30 T ag e  d e r F ristuberschreitung  
zur A nrechnung. W ie die Zusam m enstellung zeigt, sind die 
G ebiihren im  V erhaltnis zu den neuen Sw inem iinder H afen- 
geldsatzen  ais miiBig anzusprechen, besonders wenn man 
beriicksichtigt, daB die U nterhaltung  des S tetiner H afens 
viel groBere A ufw endungen erfordert, ais fiir den Swine- 
m iinder H afen notig  sind, . d a  ja dessen W assertiefe infolgei 
der V ertiefung d e r durchfiihrenden W asserstraB e S tettin— 
Sw inem unde fast ohne besondere B aggerungen gew ahrleistet 
w ird und der U m fang der K aianlagen zu denen des S tettiner 
H afens in gar keinem  V erhaltnis steht. Aus diesen Griinden 
hat d ie K am m er b isher davon A bstand genom m en, eine 
Senkung der S tettiner H afenabgaben  zu verlangen. Die 
ebenfalls in dem  H af enabgaben tarif enthaltenen, von der 
L adung erhoben  en A bgaben, wie Kai- und B ollw erksgebiihren, 
in teressieren  in diesem  Z usam m enhange nicht.

Schliefilich seien noch die E i s b r e c h e r g e b i i h r e n  
erw ahnt, die zw ar nu r d re i M onate lang vom 15. D ezem ber 
bis zum  15. M arz erhoben w erden und daher eigentlich nicht 
in das hier behandelte G ebiet fallen, aber doch der Voll- 
standigkeit ha lber kurz in fo lgender T abelle zusam m engestelk  
se ien :

29. 11. 1923 30. 11. 1925 13 12. 1927
pro cbm. Nettoraumgehalt 5 3 2 Pfg.
fiir 100 kg der Ladung 5 3 2 Pfg.

D ie E ntw icklung zeigt hier eine stark  nach unten fiih- 
rende Linie, die von der Eisbrechervervvaltung der K am m er 
infolge des, angespannten K onkurrenzkam pfes des S tettiner 
H afens gegeniiber H am burg  und D anzig verfolgt w erden 
muBte, obgleich der augenblicklich geltende T arif ein aus- 
gesprochener Y erlusttarif ist. Die schon oft gefo rderte  vóllige

B eseitigung d e r E isbrechgebiihr laBt sich nicht durchfiihren, 
da in Stettin nun einmal eine F lo tte  von Sjiezialfahrzeugen 
in der G estalt d e r vier E isbrecher zur O ffenhaltung der: 
F ah rt zw ischen See und S tettin notig  ist. H am burg  und 
D anzig dagegen besitzen keine E isbrecher, sondern dort 
w ird infolge der w eitaus giinstigeren V erhaltnisse das Auf- 
brechen des E ises von starken  Schleppdam pfem  ausge- 
fiihrt. D a also das E isbrecherunternehm en fiir S tettin eine 
L ebensnotw endigkeit bedeutet, muB es auch finanziert w e r
den. Irgendw elche Zuschiisse seitens des S taates sind b is
her nicht geleistet w orden, so daB also kein an d e re r W eg 
tibrig bleibt, ais durch E rhebung  von G ebiihren den auf- 
tretenden F inanzbedarf zu befriedigen. Auch die E rhebungs- 
form  w ird sich kaum  noch verbessern lassen, da sie auf 
30 jah riger E rfahrung  beruht. T ro tzdem  w ird dauernd und 
augenblicklich w ieder in verstarktem  MaBe daran gear- 
beitet, die M oglichkeit von E rleich terungen  fiir die Schiff- 
fahrt auf diesem  G ebiete durchzupriifen. A llerdings scheinen 
die augenblicklichen, iiuBerst ungiinstigen Eisverhaltnisse einen 
Strich durch diese R echnung zu machen, da  mit einem ganz 
gew altigen  D efizit infolge der abnorm en B eanspruchung der 
E isbrecher gerechnet w erden muB.

D ieses B ukett von G ebiihren umfaBt natiirlich langst 
nicht alle L asten der Seeschiffahrt im  S tettiner Revier bezw. 
den beiden H afen, man deinke etw a an die Zollabfertigungs- 
gb iihren  -oder an die K osten fiir die Assistenz von Schleppern, 
d ie  alle Schiffe von einer bestim m ten GróBe an gemaB den 
Y orschriften der Seew asserstraB enordnung zu nehm en ver- 
pflichtet sind. Jedoch  sind solehe K osten nicht ais eigent- 
liche Schiffahrtsabgaben  anzusehen. Bei der B ew ertung der 
besprochenen G ebiihren fallt besonders ins Auge, daB in 
ers ter Linie die T arife, auf dereń  G estaltung die K am m er 
m ittelbar oder unm ittelbar EinfluB nehm en konnte, wie z. B. 
B efahrungsabgabe und E isbrech^ebiihren , die giinstigste E n t
w icklung fiir die Schiffahrt genom m en haben, w enn auch 
bei der B efahrungsabgabe das Ziel der vólligen B eseitigung 
noch nicht erreicht ist, sondern vielm ehr durch kurzliche 
E ntscheidung des M inisters w ieder urn in w eite F erne ge- 
riickt zu sein scheint. W enn hier also d ie .  A rbeit der 
K am m er noch keinesw egs abgeschlossen ist, so trifft das 
fiir d ie anderen G ebiete noch m ehr zu, auf denen nur Teil- 
w iinsche erfiillt w orden sind.

DaB die B elastung der Schiffahrt im  S tettiner Revie,r 
den V ergleich mit den V erhaltnissen der hauptsachlieh kon- 
ku rrierenden  H afen H am burg , Liibeck und D anzig noch 
nicht aushalten kann, bew eist die Gegeniibfersteliung der 
tatsachlich in den genannten H afen zu zahlenden Gesam t- 
be trage  fiir Schiffahrtsabgaben. D abei sollen die Gebiihren 
fiir die gesundheitspolizeiliche K ontrolle und die E isbrecher- 
abgabeoi der bessereh  U ebersicht und leichteren V ergleich- 
barkeit halber auBer A nschlag bleiben. Auch eine solehe 
G egeniiberstellung bietet zw ar bei so diffizilen Gebilden, wie 
es die Schiffahrtsabgaben auf den verschiedenen W asser- 
straBen und in den H afen nun einmal sind, infolge ih rer 
Y erschiedenartigkeit an sich sowie infolge der Abweichungen 
in ih rer B em essungsgrundlage und ihren E rhebungsm odali- 
ta ten  iiberhaupt keinen absolut einw andfreien und biindigen 
V ergleich. Jedoch  sind diese Ziffern schliefilich die e in z ig e n  
M erkm ale der B elastungshóhe, die fiir die Praxis tatsachlich 
wesentlich sind.

Bei dem  V ergleich stellt sich heraus, daB die G esam t; 
belastung in Stettin  die H am burger Schiffahrtsabgaben bei 
Fahrzeugen  von etw a 5500 bis 6000 N etto-cbm  um  n a h e z u  
lOOo/o iibersteieft. Bei den kleineren SchiffsgefiiBen v e r b e s s e r t  
sich das V erhaltnis fiir S tettin  zw ar etwas, es bleibt ab'ef 
auch bei F ah rzeugen  von etw a 1500 N etto-cbm  noch eine! 
D ifferenz von ca. 30% zu ungunsten unseres H afens. Noch 
ungiinstiger gestalte t sich die L age in allen G r o B e n k la s s e n  
im V erhaltnis zum L ubecker V erkehr, dessen Gesamtbe- 
lastung in fast allen Fallen noch erheblich unter H a m b u r g e r  
Ziffern liegt. Die D anziger Schiffahrtsabgaben stellen s ic h  
zw ar im allgem einen e tw as hoher ais in S tettin, jedoch 
sinkt die Kurve D anzigs in d e r R ichtung nach den  groBereri 
SchiffsgefaBen ab, so daB schon bei einer GroBe von 
5700 bis 6000 N etto-cbm  ungefahre G leichheit d e r B elastung 
eintritt. E s ist jedoch bekannt, daB der V erkehr ubeX 
D anzig  in anderer .Weise gegeniiber Stettin derart b e g iin . 's t ig t  
w ird, daB d iese geringfiig ige D ifferenz keine Rolle spielt-

D ieses E rgebn is des B elastungsvergleichs zwischen 
den genannten H afen w eist darauf hin, daB in Stettin 
auf diesem  G ebiete noch w eiter gearbeite t w erden muB- 
M an w ird  allerd ings nicht so w eit gehen kónnen, daB man 
absolute G leichstellung der G ebiihrenhohe in allen Hafen 
verlangt, wie das im R ahm en der Y erw altungsreform  fii1'
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andere G ebiete des G ebiihrenrechts, etw a fiir die G ewerbe- 
und Baupolizei oder die ham delsregisterlichen und wege- 
oder w asserrechtlichen E in tragungen gefordert wird. 
Das w iirde die natiirliche w irtschaftsgeographische Lage 
der einzelnen H afen zueinander zu sehr verschieben 
und zweifelfos zum Teil recht nachteilige Wirkungein

haben, ganz abgesehen davon, daB es mit Riicksicht 
auf die ganz ungleichartigen G egenleistungen iiberhaupt 
undurchfiihrbar erscheint. G efordert w erden muB jedoch 
mit allem  N achdruck, daB durch  Schiffahrtsabgaben  hoch- 
stens die reinen Selbstkosten  der einzelnen Y erw altungen 
gedeckt w erden durfen.

Danzigs WtrfediaH Im jahre 1928.
D ie  K on k u rren z v o n  G d in gen . — D a n z ig s  U m sch la g s- und S c h iffsv e rk eh r . — D er  F rach ten -  
m arkt. — L a n d w ir tsch a ft und In d u str ie . — G eld- und K a p ita im a rk t. — A u ss ic h te n  fiir  1929 .

Danzig unrentabel geworden ist. Im G e t r e i  d e - 
g e s c h a f t  setzte vom Mai 1928 ab ein sehr reger 
Import von Weizen mach Polen ein, der mit ins- 
gesamt 120 000 to Umsatz beziffert werden kann. 
Von der neuen Ernte in Polen standen dem Dan-

Danzig ist im Jahre 1928 vor schweren Erschiit- 
terungen seines Wirtschaftslebens bewahrt geblie- 
ben. Man kann sogar eine ganze Reihe von Er- 
scheinungen anfuhren, die fiir eine B e s s e r u n g  
und innere Festigung der wirtschaftlichen Lage 
Danzigs sprechen. So hat die K a p i t a l b i l d u n g  
im Freistaat Fortschritte gemacht; die Einlagen bei 
den Banken sind gewachsen und die Spargelder 
haben bei der Sparkasse der Stadt Danzig eine 
Zunahme auf 53 Mili. Gulden von 40 Mili. im Vor- 
jahre aufzuweisen. Die A r b e i t s l o s e n z i f f e r  
konnte sich das ganze Jahr hindurch auf verhalt- 
nismaBig niedriger Stufe halten; erst Ende 1928 
erreichte die Arbeitslosenziffer mit ca. lBOOOKópfen 
wieder die Hohe, wie sie Ende des Vorjahres zu 
verzeichnen war, hauptsachlich unter dem EinfluB 
der Entlassungen bei Schichau. Auch der Um- 
stand, daB seit dem 18. Januar 1927 eine Aenderung 
des D i s k o n t s a t z e s  der Bank von Danzig nicht 
niehr eingetreten ist, spricht fiir die Konsolidierung 
der wirtschaftlichen Verhaltnisse in Danzig, ebenso 
wie die weitere giinstige Entwicklung des P f a n d - 
b r i e f a b s a t z e s  der Danziger Hypothekenbank 
bis zur Hohe von 4,8 Mili. Gulden gegeniiber 4,4 
Mili. am Ende des Vor jahres.

Aber diese giinstigen Erscheinungen durfen 
nicht dariiber hinwegtauschen, daB dem Danziger 
Kaufmann und namentlich dem Danziger Handel 
in Zukunft von verschiedenen Seiten groBe Ge- 
^ahren drohen. Eine der dringlichsten Fragen ist 
die K o n k u r r e n z  v o n G d i n g e n .  Wahrend 
Danzig aller Wahrscheinlichkeit nach im abgelau- 
fenen Jahr nicht mehr ais die Hohe des vorjahrigen 
Umschlages erreichen konnte, hat der Umschlags- 
yerkehr in Gdingen eine Steigerung von 0,9 Mili. 
auf 2 Mili. erfahren und damit die Ziffer erreicht, 
die man sich in polnischen Schiffahrtskreisen fiir 
Ende 1928 zum Ziel gesteckt hat. 1,2 Mili. Gold- 
franken werden allmonatlich in diesen Hafen ge
steckt, der dank dieser Staatssubventionen schnell 
aufgebliiht ist und in ein paar Jahren ein sehr ernst- 
^after Konkurrent fiir den Danziger Hafen sein
wird. —

Die Mengenziffern des D a n z i g e r  H a f e n -  
llm s c h l a g s  sind bis heute noch nicht bekannt. 
Es ist jedoch damit zu rechnen, daB der Umschlags- 
v^rkehr des Jahres 1927 in Hohe von 7,8 Mili.

auch im Jahre 1928 annahernd erreicht worden 
lst- Diese Annahme erscheint berechtigt, weil der 
Riickgang des Exports von Holz und Getreide 
v°raussichtlich durch die Erhóhung des Kohlen- 
Urnschlags ausgeglichen worden ist. Der H o 1 z - 
e x p o r t  lag im ganzen Jahr 1928 danieder, da 
tnfolge der stark angestiegenen polnischen Preise 
sowie des vermehrten direkten polnischen Exports 
nach Deutschland der Absatz nach England iiber

A u s g a n g  
SchiiTe Nrgl.

ziger Export nur Gerste und Hiilsenfriichte zur 
Verfiigung, die beide im Preise standig zuriick- 
gingen, so daB der Nettoverdienst im Getreidehan- 
del gering geblieben ist. In der E i n f u h r  ist die 
Zufuhr von Schrott in beachtlichem MaBe ge
wachsen; auch die Einfuhr von Eisenerz, Phos- 
phaten, Salpeter und Schwefelkies ist namhaft ge- 
gestiegen.

Der S c h i f f s v e r k e h r im Danziger Hafen 
betrug :

E i n g a n g 
SchifFe Nrgt.

1926 5 967 3 432 480 5 963 3 395 840
1927 6 950 3 899 854 6 942 3 932 577
1928 6 927 4 073144 6 920 4 094 753

Der Schiffsverkehr in Gdingen umfaBt dagegen:
1926 298 204 767 291 208 194
1927 530 422 939 514 416 322
1928 1 100 983 257 1090 970157

Fiir das S c h i f f a h r t s g e w e r  be  war das 
Jahr 1928 denkbar ungiinstig, namentlich durch 
das Hochkommen der staatlichen Reedereien, 
welche die mehrfachen Versuche der gróBeren Ree- 
dereivereinigungen, eine Knappheit von Schiffsraum 
durch Stillegung zu erzielen, mit Hilfe ihrer Sub- 
yentionen einfach zunichte machen konnen. Jn D an
zig sind die Dampfer erst im Marz 1928 in Fahrt 
gekommen, allerdings ohne Nutzen. Im Sommer 
hat sich die Geschaftslage dann etwas gebessert, 
und bei einzelnen Reisen diirfte ein kleiner Ge- 
winn iibriggeblieben sein. Gegen Jahresende zeigte 
der Markt wieder eine fallende Tendenz, so daB das 
Gesamtresultat des Jahres 1928 ein recht wenig 
gimstiges sein und bei einer ganzen Reihe von 
Scbiffen einen Verlust ausweisen diirfte.

In der L a n d w i r t s c h a f t  des Freistaates sind 
die Verhaltnisse nach wie vor sehr schwer gewesen, 
da das Dumping der polnischen Landwirtschafts- 
produkte eine Rentabilitat der Danziger Betriebe 
verhinderte. In der I n d u s t r i e  war die Beschaf- 
tigung einigermaBen gesichert; clie Lebensmittel- 
industrien hatten zum Teil flotten Geschaftsgang.

Die Finanzen des Freistaates hatten im Jahre
1927 einen UeberschuB von 0,3 Mili. Gulden ge- 
zeigt. Ueber das Ergebnis des Rechnungsjahres 
1928, welches am 31. Marz 1929 ablauft, laBt sich 
AbschlieBendes noch nicht sagen; doch zeigen die 
Einnahmen aus den Steuem, insbesondere aus der 
Lohnsummensteuer, aus den Zóllen und den Er- 
tnignissen des Tabakmonopols eine offenbar anstei- 
gende Tendenz.
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Der W a r e n a b s a t z  n a c h  P o l e n  ist durch 
den dortigen Kapitalmangel stark gehemmt worden. 
Wahrend Wechsel bisher im wesentlichen nur Zah- 
lungsmittel des GroBhandels waren, werden sie zur 
Zeit in Polen in fast allen Bevolkerungsschichten 
vei wendet. So kommt es, daB in Polen Wechsel- 
pioteste an der Tagesordnung sind, wahrend die 
Zahlungsweise des Danziger Wirtschaftslebens ge- 
sund geblieben ist. Die von Handel und Jndustrie 
ersehnte Kreditverbilligung ist im laufenden Jahre 
nicht eingetreten.

Hinsichtlich der E i n f u h r - u n d  Z o 11 m a 6 - 
n a h m e n  war fur Danzig von Bedeutung, daB am 
15. Februar 1928 der gróBte .Teil der Einfuhrver- 
bote aufgehoben wurde. Die seit dem 1. November
1928 erfolgte Durchrechnung der Eisenbahnfracht- 
tarife iiber die Danzig-polnische Grenze hatte eine 
wesentliche wirtschaftliche Erleichterung zur Folgę.

Eine der gefahrlichsten Klippen, die es fur 
Danzig im neuen Jahre zu umschiffen gilt, ist die 
n e u e  W i r t s c h a f t s r e . f o r m  i n P o l e n ,  die 
sich neuerdings speziell auf die Griindung von E i n - 
u n d  A u s f u h r s y n d i k a t e n  sowie auf die Er- 
setzung der Ein- und Ausfuhrverbote d u r c h  E i n -  
u n d  A u s f u h r z o l l e  erstreckt. Bei den Zdllen 
kann der polnische Finanzminister nach eigenem 
Gutdiinken eine ErmaBigung oder vóllige Befrei- 
ung eintreten lassen. Dadurch wird der Danziger 
Handel vom guten Willen Polens. abhangig ge- 
macht. Das gleiche ist der Fali bei der Bildung 
von Syndikaten, die ąuasi halbamtlichen Charakter 
tragen. Diese in Polen mit allen Mitteln gepflegten 
Bestrebungen diirften gerade auch fiir den deut
schen Kaufmann von nicht zu unterschatzendem 
praktischem Interesse sein.

Osfdeufsdtland und die Oslseelander.
Von P e r c y M

Es liegt in der Natur der Dinge, daB im 
AuBenhandel der baltischen Staaten dem Export 
Deutschlands die ausschlaggebende Bedeutung zu- 
kommt, aber seit einigen Jahren tritt auch der 
deutsche Import neben dem englischen hier we- 
sentlich hervor. sind siomit die Handelsbeziehungen 
zwischen den neuen Ostseelandern und Deutschland 
an sich schon recht eng, so sprechen doch jetzt 
verschiedene Umstande dafiir, daB vielleicht schon 
in naher Zeit das wirtschaftliche Band zwischen 
hiiben und driiben noch fester gekniipft werden 
wird. Die b a l t i s c h e  L a n d w i r t s c h a f t  b e -  
d a r f  e i n e r  t a t k r a f t i g e n  F o r d e r u n g  in 
jeder Hinsicht, und schon seit Jahren lag der Ge- 
danke am nachsten, die Rationalisierung des bal
tischen Agrarwesens mehr und mehr den ostdeut- 
schen Verhaltnissen anzupassen. Dagegen spraćhen 
allerdings bis vor kurzem gewisse politische Mo- 
mente, die nun, nachdem alle drei Staaten ihre Be- 
ziehungen zu Deutschland auch handelsvertraglich 
g e r e g e 11 haben, wohl nicht mehr ins Gewicht 
fallen. Wenn man bisher in L e 11 - u n d  E s t -  
l a n d  mit der Nachzucht von englischen und skan- 
dinavischen Rasserindern, Sćhweinen, Hiihnern ex- 
perimentierte, " wahrend L i t a u e n geradezu eine 
GroBeinfuhr von Zuchttieren aus Scłionen und an
deren Teilen Siidschwedens betrieben hat, so ist 
in dieser Hinsicht voraussichtlich demnachst in 
maBgebenden baltischstaatlichen Kreisen ein Um- 
bruch der Mentalitat zugunsten des Bezugs aus 
Ostdeutschland zu erwarten. Besonders kommt fiir 
das Baltikum die ostpreuBische Tierzucht in Frage, 
so das SchwarzweiBrind, das deutsche Edelschwein 
und die ostpreuBische Pferdezucht, wie ferner die 
mecklenburgisch-pommersche-ostpreuBische Saat- 
zucht.

Aber nicht nur ein oder zwei Zweige der Agri- 
kultur, vielmehr so gut wie alle ihre Hauptzweige 
kommen hier in Betracht. Wie es scheint, wollen 
bestimmte deutsche Kreise ihrerseits zur Lósung 
dieser Aufgaben viel beitragen. Dafiir spricht jeden- 
falls die Lettland gegęniiber geauBerte Bereitwillig- 
keit der Reichsregierung, die A u s f a l l b i i r g -  
s c h a f t  bis zu drei Yierteln des Kaufpreises fiir

e y e r ,  Riga. h
Saatenlieferungen zu iibernehmen . Diese Ab- 
schliisse, die zwar in Riga und gleich darauf auch 
in Deutschland ais perfekt gemeldet wurden, liegen 
freilich noch immer nicht vor, sind aber nicht 
unwahrscheinlich, sowohl was Lettland wie auch 
was Estland betrifft. Hier wie dort ist der Bedarf 
an Saaten fiir das nachste Friihjahr nach der letzten 
MiBernte ziemlich groB, weniger in Litauen, dessen 
ackerbauliche Kapazitat seit jeher umfangreicher 
ist ais bei den Nachbarlandern im Norden, dereń 
landwirtschaftlicher Schwerpunkt wiederum sich 
systematisch, bisher jedenfalls viel intensiver ais 
in Litauen, nach der Seite der Viehhaltung und 
Milchnutzung hin verschiebt.

Von dem Verlauf der jetzt eingeleiteten und 
demnachst noch bevorstehenden weiteren Verhand- 
lungen wird es abhangen, ob Lettland und Estland, 
wahrscheinlich aber auch GroB-Litauen, in abseh- 
barer Zeit auBer Saaten auch anderen landwirt- 
schaftlichen Bedarf aus Deutschland, hier aber vor- 
nehmlich aus OstpreuBen, beziehen werden: Zucht- 
tiere, Landmaschinen und anderes mehr. Auch mi- 
neralische Diingemittel kamen in Frage, diese zwar 
wesentlich aus Stettin und Nordwestdeutschland, 
weil OstpreuBens Ausfuhrtatigkeit in dieser H in
sicht zuriicksteht. Zu der Annaherung der ostsee-. 
staatlichen Landwirtschaft an OstpreuBen gehort 
noch das wissenschaftliche Gebiet, hier besonders 
durch Kónigsberg vertreten, wobei aber auch die 
Lieferung von feinen Priifungsapparaten und an
deren hochspezialisierten Bedarfsgegenstanden in 
Betracht kame. Kónigsberg, das schon durch Jahr- 
hunderte ein ausschlaggebender, kulturtragender 
Faktor fiir den baltischen Raum gewesen ist, ist, 
nach allem zu urteilen, nun wieder berufen, hier 
im Osten wenigstens einen Teil seiner friiheren Be
deutung wiederzugewinnen.

Ueberhaupt lenken die Verhaltnisse in den bal
tischen Staaten die Blicke auf das klimatologisch 
und geopolitisch so ;nah verwandte • Ostdeutsch
land hin. Die hiesigen Bemiihungen, sich Skandi- 
navien zurn nachahmenswerten- Beispiel zu nehmen, 
sind in zehn Jahren iiber akademische Erórterun- 
gen und einseitige, namlich fast nur auf den Import
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von dort hierher eingestellte Versuche nicht hinaus- 
gekommen. Dagegen ist Litauen geradezu gebie- 
terisch auf das angrenzende OstpreuBen angewiesen 
und von Lettland und Estland kann mit gewissen 
Einschrankungen dasselbe gesagt werden, wobei 
in allen drei Fallen das fiir die baltische Landwirt- 
schaft maBgebende ostpreuBische Beispiel auf Ost-

deutschlana (Ostelbien). iiberhaupt auszudehnen ist. 
Es wird nur von der Einsicht der maBgeblichen 
Kreise in Kowno, Riga und Reval abhangen, wann 
man von der langsam auch hier heranreifenden 
Erkenntnis den praktischen Gebrauch machen wird. 
Wie gesagt, auf das Entgegenkommen von deut- 
scher Seite hat man zu rechnen.

Die Struktur der polntsdien HadiswirtsdiaH.
Von Dr. E. K u l s c h e w s k i .

Das, im Hinblick auf seinen Territorialbesitz, 
hinter den westeuropai(schen GroBstaaten weit zu- 
riickstehende Polen ist auf flachswirtschaftlichem 
Gebiete neben SowjetruBland die bedeutsamste Roh- 
stoff,quelle und bei einer planmaBigen Intensivie- 
rung dieser Kulturpflanze sowie einer ratiónelleren 
Organisation der Erfassung steht diesem Produk- 
tionszweig, der sich auf giinstige natiirliche Bedin- 
gungen stiitzt, noch ein relativ groBer Raum kiinf- 
tiger Entwicklungsmóglichkeit offen. Polen hat 
namentlich im laufenden Betriebsjahr Weg.e zur 
Reorganisation seines Flachsgewerbes beschritten, 
die, wenn sie sich im Rahmen zielbewuBter Grenzen 
bewegen, unstreitig zur weiteren Entfaltung nicht 
nur des Flachsanbaus, sondern vor allen Dingen 
auch der Bodenertrage beitragen und die Export- 
kapazitat des Landes betrachtlich steigern konnen. 
Eine Ertragssteigerung muB umso eher im Be- 
reiche der Moglichkeit liegen, ais Polen noch nicht 
einmal die Norm seiner Nachbarstaaten Litauen 
und Lettland erreicht, ganz abgesehen von den 
westlichen Kulturstaaten, die das Ertragsniveau Po- 
lens sehr weit iibertreffen.

Immerhin hat, was wenigstens das Betriebs- 
areal betrifft, die Flachsanbauflache Polens in der 
Nachkriegszeit einen nennenswerten Aufstieg ge
nommen. Das Betriebsareal der jetzt polnischen 
Gebiete wird fiir den Jahresdurchschnitt 1909—13 
auf 81818 ha angenommen, was etwa 0,4 o/0 der 
unter Ackerkultur stehenden Gesamtbodenflache 
entsprechen wiirde. Unter der Antriebskraft einer 
gunstigen Preisbildung auf dem Weltmarkte hat 
sich diese Ziffer in der Nachkriegszeit konstant 
gehoben, um 1927 etwa 109 508 ha und im letzten 
Wirtschaftsjahr 110 870 ha zu erreichen. Dabei ist 
bemerkenswert, daB sich mit dem Flachsanbau fast 
ausschlieBlich der bauerliche Besitz befaBt, wo aller- 
ĉ ings auch der sich in durchaus unrationellen For- 
^ en  bewegende Selbstverbrauch unverhaltnismaBig 
groB ist. Dessen ungeachtet werden jahrlich be- 
trachtliche Mengen an Flachsfaser in allen Bear- 
beitungsgraden zur Ausfuhr bereit gestellt, die ana-

der allgemeinen Zunahme der Flachę eine stei- 
&ende Tendenz aufweist.

In der Privatwirtschaft der einzelnen Teilge- 
'^iete nimmt die Flachskultur eine absolut verschie- 
(‘enartige Stellung ein, sie ist gleichsam regional ab- 
Sestuft. Einen bestimmenden Raum hat sie in den 
^'ojewodschaften Wilna, Nowogrodek, Białystok, 

°lesie und Lublin, dereń Betriebsflache 1927 zu- 
sammen 65 374 ha, d. h. rund 6O0/0 des gesamten 
Polnischen Anbaus betrug. Mit Riicksicht auf die 
^ndung der Flachsfaser sowie der Leinsaat ver- 
c lenen jedoch die beiden Provinzen Wilna und

Nowogrodek sowie die angrenzenden Kreise der 
Wojewodschaften Białystok und Polesie die gróBte 
Beachtung, wo die klimatischen und Wachstums- 
bedingungen ein besonders giinstiges Produkt er- 
geben. Wenn trotzdem die Ertrage gerade dieser 
Gebietsteile den Tiefpunkt erreichen, so liegt das 
nicht nur in der allgemeinen Extensitat der ost- 
polnischen Landwirtschaft, sondern teils auch in 
der verkehrspolitischen Abgeschlossenheit begriin- 
det. Im Jahre 1927 bewegten sich die durchschnitt- 
lichen Hektarertrage des Wilnagebietes bei Lein
saat um 5,6 und bei Flachsfaser um 3,9 Doppel- 
zentner. I.n der Wojewodschaft Nowogrodek be
trug der Leinsaatertrag 5,1 und der Faserertrag 
4,9 Doppelzentner je ha, bei einer Durchschnitts- 
ąuote fiir das gesamtpolnische Gebiet in Hohe von 
7,1 Doppelzentner Leinsaat und etwa 6,2 Doppel
zentner Flachsfaser.

Wenn vorher schon erwahnt wurde, daB im 
laufenden W irtschaftsjahr mit einer planmaBigen 
Reorganisation der polnischen Flachswirtschaft be- 
gonnen wurde, so bezieht sie sich in erster Linie auf 
diese vier Provinzialbezirke. In der richtigen E r 
kenntnis, daB der Bauer mit den Fortschritten der 
neuzeitlichen Anbautechnik sowie mit den ratio- 
nellen Produktionsmethoden vertraut gemacht wer
den muB, um hóhere Ertrage zu erzielen, hat das 
Landwirtschaftsministerium neben der Beschaffung 
qualitativ hochstehender Siimereien eine Anzahl von 
Versuchsfeldern organisiert. Durch die Errichtung 
von Saatreinigungsstationen und die Bereitstellung 
der notwendigen Kredite sollen die Produzenten zu 
einer weitgehenden IntensiYierung ihrer Kulturen, 
durch besonders gescliulte Instrukteure zur besseren 
Bearbeitung des Rohprodukts und zur produktiveren 
Verwendung ihrer Erzeugnisse erzogen werden. 
Geplant ist ferner die Begriindung eines Spezial- 
laboratoriums, das die Ergebnisse wissenschaft- 
licher Forschung der Praxis vermittelt. Ebenso wie 
auf dem Gebiete der Rohstoffproduktion sind hin- 
sichtlich des Handels erfolgversprechende MaB- 
nahmen ins Auge gefaBt, die, was namentlich den 
Export betrifft, in der Zentralisierung des Handels 
und der Standardisierung des Produkts gipfeln. 
Diese Aufgaben fallen der kiirzlich ins Leben ge- 
rufenen Flachsgesellschaft in Wilna zu, die ais 
Bindeglied zwischen den Produzenten und den Ab- 
nehmern ihr Schwergewicht auf die Ver- oder Be
arbeitung der Flachsfaser legt. Ais Absatzzentrale 
gewinnt sie nicht nur auf die Erfassung der Roh- 
stoffe einen bestimmenden EinfluB, sondern ihre 
wirtschaftliche Machtfiille vermittelt ihr viel eher 
die Moglichkeit, die Konjunktur des Weltmarktes 
wahrzunehmen, und sich den jeweiligen Bedingun- 
gen der Nachfrage anzupassen. Was den Export
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polnischer Flachsfaser betrifft, so treten ais ihre 
Absatzgebiete hauptsachlich die Tschechoslovakei, 
Deutschland und Lettland in Erscheinung. Belgien, 
Frankreich und England spielen in diesem Aus- 
tausch eine untergeordnete Rolle, was damit zu- 
sammenhangt, daB mit diesen Staaten nur ein ge- 
ringer Handelsverkehr besteht. Wie die amtliche 
Statistik zeigt, exportierte Polen im Jahre 1924 
insgesamt 13 479,3 to Flachs und 'Abfalle, wovon 
auf Deutschland ais den wichtigsten Absatzmarkt
5909,2 to entfallen. Die Tschechoslovakei parti- 
zipiert an diesem Yolumen mit 4378,1 to. Wiederum

entfallen auf Lettland 2517,4 to. Im Jahre 1927
ist die Exportmenge bereits auf 17 192,4 to gestiegen 
und zwar richtet sich das Hauptkontingent dieses 
Exports nach der Tschechoslovakei, die insgesamt
7777,3 to aufnahm, wogegen Deutschland nur 5076,2 
to Flachsfaser und Abfalle aus Polen bezog. Nach 
den Ergebnissen der ersten 10 Monate des laufen- 
den Jahres bewegt sich der polnische Flachsexport 
in viel geringeren Grenzen und zwar belauft sich 
die exportierte Gesamtmenge auf 10 835,7 to, was 
man in erster Linie auf die Aveit schlechteren Ernte- 
ertrage zuruckzufiihren haben wird.

'Wirtschaftliche Muchri€hten
Stiiweden.

Der AuBenhandel im Jahre 1928 mit 143 Mili. Kr. 
passiv. N ach der jetzt vorliegenden am tlichen W ertsta tistik  
be trug  die schw edische E infuhr w ahrend des vorigen Jah res 
1 710 078 000 Kr., w ahrend d ie  A usfuhr einen W ert von nur 
1 566 935 000 Kr. erreicht hat, so daB sich also e in  Einfuhr- 
iiberschuB von nicht w eniger ais 143 143 000 Kr. ergibt. JDas 
Ja h r  1927 zeigte noch einen A usfuhruberschuB von 36 457 000 
Kr. bei einer E infuhr von 1 575 000 000 Kr. und einer A us
fuhr von 1 611.475 000 Kr.

Zwischen Schweden und Polen w urde ein A bkom m en 
iiber gegenseitige A nerkennung der S c h i f f s m e B b r  i e f a 
abgeschlossen (publiziert in Schw eden am 14. D ez. 1928).

Vorsch!ag zur Errichtung eines Reedereidarlehensfonds
fiir Segel- Ufld Motorschiffe. W ie „D agens N yheter" erfahrt, 
w ird der auf der Jah ressitzung  des Schw edischen Segel- 
schiffvereins in G otenburg  erhobenen F orderung  betreffs 
E rrich tung  eines Fonds in H ohe von 2 Millionen Kronen 
zur G ew ahrung von R eedereidarlehen fiir den Bau von Segel- 
und M otorsegelschiffen seitens der m aBgebenden K reise im 
H andelsam t groBtes V erstandnis en tgegengebracht. Kommer- 
zienrat L andberg  und K apitan Frankm an, der schiffahrts;- 
technisehe M itarbeiter des H andelsam ts, haben der genannten 
Z eitung gegeniiber geiiuBert, daB die F orderung  durchaus 
berech tig t sei, g leichzeitig aber auch die mit der K redit- 
gew ahrung  in dem  angedeuteten  Sinne verkniipften Schwie- 
rigkeiten  betont.

Zur Lage in der Eisenindustrie. W ie aus den anlaBlich 
der Zusam m enkunft von V ertretern des V erbandes schwe- 
discher E isenw erke in O erebro abgegebenen E rk larungen  er- 
hełlt, hat die schw edische E isenindustrie im  Ja h re  1928 
eine, im V ergleich zu den vorhergehenden Jah ren  eine Stei- 
gerung der Prpduktion und im gew issen Sinne auch eine 
Z unahm e d e r A usfuhr an F ertigp roduk ten  erfahren. Ver- 
glichen mit den Z iffern des ,V orkriegsjahres 1913 erscheiinen 
d ie vorliege:nden E xport- und Produktionsm engen nach wie 
vor auB erordentlich gering, w ahrend die M enge an E infuhr- 

, p roduk ten  im hohen MaBe zugenom m en hat. Die Erz- 
fórderung und die R oheisengew innung ist w ahrend etwa 
8 M onaten des B erichtsjahres durch den groBen L ohnkam pf 
in der G rubenindustrie gelahm t w orden, und demselbefn 
U m stande darf man auch den R iickgang der E rzausfuhr von 
10 auf nur noch 5 M illionen T onnen zuschreiiben. Den 
gleichen G rund — w enn auch im geringeren MaBe — hat 
d ie A bnahm e d e r Produktion und A usfuhr von Roheisen. 
D ie E infuhr von R oheisen hat dagegem w esentlich zuge
nomm en. D ie E isenausfuhr zeigt im ubrigen eine Senkung 
in ih rer G esam tsum m e. W enn man allerdings die A usfuhr 
von E isenschrott unberiicksichtigt laBt, da sie 1927 ganz 
auBergew óhnlich groB w ar, ist die A usfuhr doch etw as hoher 
ais in den vorhergehenden Jah ren . D ie E iseneinfuhr hat 
sich erhoh t von 333 200 auf 361500 to. A bgesehen von 
R oheisen bleibt gegeniiber der hohen Ziffer das V orjahres 
ein unbedeu tender R iickgang. G egen E nde des Jah res  w aren 
im Betrieb 47 H ochófen, 52 Lancashireofen und 33 Martins- 
ófen gegen  33, 54 bezw . 31 E nde 1927. D er zunehmetnde 
einheim ische V erbrauch hat bei den m eisten H aup tp roduk ten  
der schw edischen E isenw erke eine gesteigerte  N achfrage 
zur F o lgę  gehabt. Die P reislage i s t_ dagegen  im groBen 
und ganzen unverandert.

Neue, wesentlich erhohte schwedische Eisenpreise. Wie
aus S tockholm  gem eldet w ird, hat der V erband schw edischęr 
E isenw erke unterm  25. Januar folgende, im V ergleich mit 
dem  V orm onat m erklich erhohte N otierungen fes tgesetzt:
1. E xportroheisen  (max. 0,015 P rozent Schwefel, 0,025 Prozent 
Phosphor) 5 Lstrs. 18 sh. fur die englische Tonne von 1016 kg  
fob E xporthafen  ne tto  30 T age. 2. Billets, einfach ge- 
schweiBte, iiber 0,45 K ohlegehalt 250 bis 300 schw. Kr.
3. W alzdraht, iiber 0,45 K ohlegehalt 280 bis 330 schw. Kr.
4. gew alztes M artineisen, weich, G rundpreis 185 bis 215 
schw. Kr. 5. gew alztes Lancashireeisen, G rundpreis 280 
schw. Kr. — Bei den G ruppen 2 bis 5 bezieht sich die 
N otierung auf 1000 kg  frei B abnw agen Vverk netto  30 la g e .

Der Zundholztrust schloS mit Rumanien einen Vertrag 
iiber G ew ahrung des Z ii n d h o 1 z m o n  o p o 1.s ab. R u 
manien erhjilt eine AnLeihe von 30 Millionen D ollar auf 
30 Jahre.

Weitere Baikabschliisse (vergl. , ,0 .-H .“ Nr. 3). N ach 
einer (TT)-M eldung an „S tockholm s D agb lad“ schlieBt 
G o t e b o r g s  H a  n  d  e 1 s to a n k  das verf]ossene Geschiif ts- 
jah r mit einem  Gewinn von 2,07 Mili. Kr. ab gegen 1,85 
Mili. Kr. im  Ja h re  zuvor. N ach erfolgten A bschreibungen 
in H ohe von 450 000 Kr. (699 000 Kr.)  ̂ stehen der G.V. 
einschlieBlich des G ew innvortrages von 585 456 Kr. 2,2 Mili. 
Kr. zur V erfugung. N ach dem  \ rorschlage der V erw altung 
soli eine D ividende von 3 P rozent oder 600 000 Kr. verteilt 
w erden.

S v e n  s k  a H a n d e l s b a n k e n  weist einen Rohge- 
winn von 17 Mili. Kr. aus gegen 16,3 Mili. Kr. im Jah re  
zuvor. Nach reichlichen A bschreibungen stehen der G.V. 
16,054 Mili. Kr. zur V erfugung. Nach dem  V orschlage der 
V erw altung soli nach U eberw eisung von 5 Mili. Kr. an den 
Rese,rvefonds (wie 1927) und A bsetzung von 1 1.14 309 Kr. 
(1 112 600 Kr. im  Ja h re  1927) ais S teuerreserve eine Divi- 
dende von 10 P rozent oder 9 Mili. Kr. (wie im Jah re  zuvor) 
verteilt und 940 332 Kr. auf neue R echnung vorgetragen 
w erden.

K r e d i t b a n k e n  verteilt 8 P rozent D m d en d e  oder 
240 000 Kr. D em  Gewinn- und V erlustkonto konnen 70 284 
Kr. zugefiihrt w erden.

D i s k p in  t o  b a n  k  e n  , S tockholm , zeigt fiir 1928 nach 
erfolgten reichlichen A bschreibungen einen Rcimgewinn von 
137 000 Kr. N ach dem  V orschlage der V erw altung soli eine 
D ividende von 6 P rozent ausgeschiittet w erden.

S y d s v e n s k a  B a n k  e n  hatte  im  V orjahre einen 
Gewinn von 2 502 758 Kr. aufzuw eisen. N ach erfo lg ten  A b
schreibungen bleibt ein verfiigbarer Gewinn von 2 032 572 Kr. 
D em  R eservefonds sollen 370 000 Kr. zugefuhrt, auf Steuer- 
konto  ‘300*000 Kr. abgesetzt und an die A ktionare 4 P rozent 
(im V orjahre 3) oder 1360 000 Kr. Dividende verteilt werden-

Wert der Ernte. W ie aus den am tlichen Veróffentli- 
chungen hervorgeh t ,belief sich der G esam tw ert der schw e
dischen E rn te  1928 auf 1125 Mili. Kr. (ohne Zuckerruben) 
o der 27 Mili. Kr. m ehr ais im Jah re  zuvor. Die Z ucker- 
riibenernte erreichte denselben W ert w ie im Jah re  1927, 
nam lich 29 Mili. Kr.

Deutsche Konsignationslager nach Schweden! Die eng 
lische Industrie un terhalt in Stockholm  und in G otenburg 
besondere Biiros der „F ederation  of British Industries*1, der 
franzósische H andel eine eigene „C ham bre de Commerce 
F rancaise en Sufede“ in Stockholm . E s w are mithin ratsam , 
daB auch die d e u t s c h e  E' x  p o  r t i n d u s t r i e d e m Ge-
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danken der E rrich tung  von K onsignationslagern nahcrtrete . — 
°n . M usterlagern w ird von sachkundiger Seite abgeraten . 

D:e Erzverschif:un^en der Grangesbergge e Ischaft. Wie
„H andelstidningen m eldet, beliefen sich die E rzverschiffun- 
gen der G rangesberggesellschaft im vergangenen D ezem ber 
auf 46o 000 to gegen 463 000 im  M onat zuvor und 525 000 to 
im letzten  M onat .1927. Fiir das ganze J a h r  1928 ergibt 
sich nunm ehr eine V erschiffungsm enge von 4 265 000 to 
w ahrend sie im Jah re  vorher 9 690 000 to erreichen konn te’ 
D er auB erordentliche Ausfall ist ais Folgę des langen Streiks 
aufzufassen.

Norwegen.
Zum deutschen Gesandten in Oslo w urde der Chef des

I rotokolls im  A usw artigen Amt Dr. R o l a n d  K o s t e r  
ernannt.
... . Zwischen Norwegen und Griechenland w urde ein vor- 
Jaufiges A bkom m en uber gegenseitige Gewiihrung der 
M e i s t b e g ii n  si t i g u n  g  getroffen.

Ruckgang des Forstbest ndes. N ach einem  Privatbericht 
aus Oslo a n  „B drsen“ w ird seitens der Forstgesellschaft von 
Trondelagen (Tróndelagens SkovseIskab) darauf hiagew iesen, 
daB die norw egischen F orstbesitzer jetzt ernstlich daran 
‘irbeiten  mussen, um in ihrem  W aldbesitz zwischen Ab- und 
^u g an g  einigerm aBen G leichgewicht zu schaffen. D er ge- 
sam te jahrliche Zuw achs beliiuft sich nam lich auf etw a
10 Mili. K ubikm eter, w ahrend 11 Mili. K ubekm eter ab<^e- 
holzt w erden.

Reederei bestellt Dieselmotorschiff von 55C0 Tonnen in 
Kopenhagen. W ie „B órsen“ erfahrt, hat die norw egische 
Keederei A/S V esterhavet bei B urm eister & W ain in K open
hagen ein D ieselm otorschiff von 5500 Tonnen L adefahigkeit 
bestellt. D as Schiff erhjilt einen M otor von 1800 PS und 
soli im H erbst bereits geliefert w erden.

Bankzusammenbruch. N ach einer R itzaum eldung an 
..°rsen“ hat Trom só S parebank  die Zahlungen einstellen 

mussen. Sie befand sich bereits vor etw a einem Jah re  in 
Schw ierigkeiten, die jedoch einigerm aBen geregelt w urden, 
so daB eine Fortsetzung  der G eschaftstatigke.it inoglich w a r’ 
D ie E inlagen erreichten E nde 1928 rund 10,6 Mili. Kr.

Dancitiarh.
Steigerung des Aultenhandels. N ach den jetzt veroffent- 

uchten am tlichen A ngaben belief sich die A u s f u h r  Dane- 
niarks im  Ja h re  1928 auf 1653 Mili. Kr. gegen 1551 im Jah re  
zuvor, w ahrend die E i n f u h r  einen W ert von 1734 Mili. Kr. 
^rreichte gegen 1662 im  V orjahre. W ie der Bericht betont, 
>st di es das beste E rgebnis seit 12 Jah ren . D en gróBten 
Vnteii hat diie A usfuhr landw irtschaftlicher P rodukte mit 

Alo8 Mili. Kr. gegen  1,104 Mili. Kr. im Jah re  1927. Die 
infuhr von D eutschland und E ngland  hat zugenom m en, 

w ahrend die von den Ver. S taaten  zuriickgegangen ist.
D er E  i n f u h r ii b e r  s c h u B ging von 111. Mili. Kr. 

ln* Ja h re  1927 auf 81 Mili. Kr. im Jah re  1928 zuriick; man 
muB bis zum Ja h r  1910 zuriickgreifen, um  ein gleich giin- 
sliges E rgebnis zu finden.

 ̂ N ach S taaten  geordnet ergab die Ein- und A usfuhr in

beutschland  
^ritannien u. I 
Norwegen 
^.chw eden 
('inni and 
Jufiland 

• olen und Dan 
ischechow -S l 
golland  
^elgien 
Ajrankreich 
^chweiz 
Jtalien
V* ^Ąndre Lander

Einluhr
o ----- -

Ausfuhr Einfuhr Ausfuhr
1928 1927

1000 Kr. 1000 Kr. 1000 Kr. .1000 Kr.
566 417 341 830 509 398 320 7"J
239 952 916 086 217 131 876 681

28 233 68 229 216 8 50 425
107 931 107 489 106 369 107 7.-2
14 633 29 069 15 220 34 913
24 861 3 414 28 978 198 J
26 909 50 236 31 300 20 674

;. 17 327 3 295 16 592 2172
70 669 13 033 59 775 8 670
42 696 4 450 37 096 2 546
64 V50 12 366 58 950 8 794
13 444 16 973 11952 15 725
12 462 8 247 13 628 7138

227 059 9 918 251 482 8767
277 610 98 239 282 173 84 162
734 453 1 652 974 1 661 662 1 551 050

lai f ^ w ‘schen Danemark und Griechenland w urde ein 
^ iges A bkom m en iiber gegenseitige G ewiihrung der 

e .i s t b e g ii n s* t i  g  u h g getroffen.
*vrv- Werlten im Jahre 1928 gut beschłiftigt gewesen.
s le »IIandelstidn ingen“ einem Bericht der schw ediśchen Ge- 

nutschaft in K openhagen an das M inisterium des AeuBeren

in S tockholm  entnim m l, w aren die danischen W e rf tc n . im 
Jah re  1928 gut beschaftigt. D ie vom Stapel gelaufene 
Tonnage, w elche groBer w ar ais jem als zuvor, betrug  141 000 
B ruttotonnen gegen 85 000 To. im  Jah re  1927. A ilerdings 
sind d ie  A uftrage nur unter scharfster K onkurrenz mit dem 
A uslande und daher nu r zu sehr gedriickten Preisen erhalt- 
lich gew esen. Fur R eparaturen  w ar die K onjunktur 1928 
ebenso unbefriedigend wie im  Jah re  zuvor.

Die danische Schiffbauindustrie beschaftigte im Berichts- 
jah re  etw a 11000 A rbeiter. D as V erhaltnis zwischen A rbeit- 
geber und A rbeitnehm er w ar befriedigend und Lohnkam pfe 
von B edeutung haben sich nicht ereignet. W ahrend 1928 
der gróBte I eil der vom Stapel gelaufenen T onnage aus 
D ieselm otortankschiffen bestand^ hat die N achfrage nach 
cliesem Schiffstyp jetzt fast aufgehórt, und die W erften w e r
den in diesem  Jah re  hauptsachlich gew ohnliche F rachtscliiffe 
mit D ieselm otoren bauen.

lelfland.
AuBenhandel. Im  N o v e m b e r v. J . betrug  der W ert 

der^ E i n f u h r  31,8 Mili. Lat, der W ert der A u s f u h r
22,5 Mili. Lat, m ithin der EiinfuhriiberschuB 9,3 Millionen. 
(N ovem ber 1927: 4,7 Mili. Lat.)

D ie E i n f u h r  in allen w ichtigen W arengruppen weist, 
im Vergleich zum N ovem ber 1927, eine S teigerung auf, an 
erster Stelle stehen Lebensm ittel, w as eine notw endige F o lg ę - 
ersicheinung der M iBernte ist ("die G etreideeinfuhr stie£f um 
3,4 Mili. Lat). — ,

D ie A u s f u h r  w ar um  3,7 Mili.. Lat hoher ais im No- 
vem ber 1927. Die grofite S teigerung brachte die H o l z -  
ausfuhr mit 8/26 Mili. Lat gegen 4,45 Millionen. B u t  t e r  
z.eigte, obgleich die A usfuhr der M enge nach zuriickging, 
eine Zunahm e von 3,08 Mili. auf 3,26 Mili. N icht unw esentlich 
stieg die relativ nicht groBe A usfuhr von M etallen und 
bearbeiteten  H auten, Textilerzeugnisse;n, P apier u. a. Zuriick 
g ing aber die A usfuhr von Flachs.

Russische BesteHuagen. Bekanntlich hat die Sow jet- 
union sich im H andelsvertrage verpflichtet, jahrlich nach 
L ettland Bestellungen fiir 40 M illionen Lat zu legen. W ie nun 
die R.R. berichtet, beabsichtigt die russische H andelsvertre- 
tung in nachster Zeit an die liiesigen Industrien  A uftrage 
fiir 20 Millionen Lat zu vergeben. H ierbei w erden in e rs te r 
Linie die Iex til-, Leder- und M etallbearbeitungsindustrie be- 
riicksichtigt w erden. Im  laufenden V ertragsjahr, d. h. vom 
5. No ve mb er vorige:n Jalires1 an, hat die sow jetrussische H an- 
delsvertretung bereits mit einer Anzahl von F irm en V erhand- 
lungen iiber die L.ieferung von W aren im W ert von 7 Mili. 
Lat eingeleitet. Die diesbeziiglichen V ertrage stehen vor dem  
AbschluB. U eber die E rgebn isse  des ersten V ertragsjah res 
herrscht in Fabrikan tenkreisen  B efriedigung.

Flachsernte. Im  laufenden B u d g e tp h r 1928/29 sind laut 
D aten  des F inanzm inisterium s ca. 6—7000 to Flachs geern tet 
worden, w ahrend sich die E rn te  in vorhergehenden Jah ren  
durchschnittlich auf ca. 20 000 to belief.

Flachsmarkt. D ie M onopolverw altung hat nach Zei- 
tungsm eldungen den ersten  AbschluB im neuen  Ja h r  iiber 
500 to P lachs zum  P reise  von 93 Pfund Sterlnig 10 Schilling 
getatig t. D ie Russen haben ihre Preise nach den V erkaufen 
der letzten  (5000 to) um ein Pfund herau fgesetz t und ver- 
langen zur Zeit 88 Pfund. St. fiir BKKO. D a die N ą c I i -  
frage fiir oberkurischen F lachs nach wie vor gering  ist, 
sind die Preise in Litauen etw as zuriickgegangen.

ZiegeIexport nach Amerika. A ngesichts der V orschlage 
am erikanischer Baufirm en ist B latterm eldungen zufolge ein 
V ertreter der lettlandischen Ziegelindustrie nach A m erika 
gereist, um V ertrage vorzubereiten. D ie lettlandischen F irm en 
finden die am erikanischen V orschlage annehm bar. D ie ja h r
liche A usfuhr nach A m erika kann zw ischen 30 und 100 
Millionen Stiick schw anken.

Luftverkehr. D ie M eldungen uber W iederaufnahm e des 
Luftverkehrs iiber Lettland bestatigen  sich nicht. D er Ver- 
kehr w ird erst im M ai w ieder aufgenom m en w erden.

Meerbusen Riga laut Meldung der deutschen Gesandt- 
schaft in Riga ganzlich vereist, bei D om esnaes erhebliche 
Gefahr. S eedepartem ent w arnt nachdrucklichst ungenugend 
starkę  D am pfer, R iga anzulaufen. H afen R iga w ird, wenn 
irgendm oglich, offengehalten.

Der Lat an der Ber.iner Bors-e. D er Lat Avird vom 
1. F ab ruar d. J . ab an der B erliner Bórse kotiert.

Neuer Verein gegenseitigen Kredits. Die gróBten le t t
landischen T extilbetriebe und V ertre ter d e r T rikotagen-, 
S trickw aren- und S trum pfindustrie haben den V e r  e i n  g e 
g e n s e i t i g e n  K r e d i t s  d e r  l e t t l a n d i s c h e n  T e x -
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t i 1 i .n d u s t r  i e gegriindet, der bereits vom Finanzm inister 
bestatig t w orden ist und seine T atigkeit Anfang dieses' 
Jah re s  aufnehm en w ird.

Die Vorkriegsschulden der Stadt R ig i an das L ondoner 
B ankhaus „L azard  B ro thers“ sollen, a u f A nregung des F inanz- , 
m inisters, geregelt w erden. D ie friiheren entgegenkom m en- 
den V orschlage des B ankhauses w urden von den S tadt- 
verordneten  Ragas abgelehnt. N un w erden die V erhandlungen 
w ieder auf genom m en w erden.

Ausschreiben auf Spirituslieferimg. D as F m a n z -  
m i n i s t e r i u m  beabsichtig t E nde F eb ruar ein M m d e s t -  
b o t a u f  L ieferung von 15 M illionen G rad a u s l a n d i s c h e n  
Spiritus auszuschreiben. D ie Lieferung^ hat sukzessiye bis 
zum Jun i zu erfolgen. D er endgiiltige I erm in des M indest- 
bots w ird dem nachst bekann tgegeben  w erden.

G eplaite Errićh ung einer Fahre nach dem Baltikum. 
D urch den D irek to r der T ra .ikak tiebo ląge t S tockholm —Nymas, 
E . Andesson, ist dem  H andelsam t in Stockholm  der Vor- 
schlag zur E rrich tung  einer D am pffahrenverbindung von 
N ynasham n nach Reval und Libau mit H ilfe einer neu ge- 
griindeten  G esellschaft iiberreicht w orden. Falls das Gesuch 
um die G ewiihrung eines S taatsdarlehens genehm igt w ird, 
will die neue G esellschaft die E rrich tung  der vorgezeich- 
neten Fahre  iibernehm en. Das, von L indholm ens varv, in 
G otenburg zu bauende Schiff w ird 1 MLI. Kr. K osten ver- 
ursachen.

Estland.
AauBenhandel. In  der N r. 3 des „Ostsee-PIandel) 

gaben  w ir vergleichende Z ahlen iiber den AuBenhandel Est- 
lands -in den drei letz ten  Jah ren . F iir das Ja h r  1928 er- 
gaben  sich folgende Z ahlen: E infuhr 131,3 Mili. Kr., Aus u h r 
127,1 Mili. Kr. W ie sich die E in- und A usfuhr auf die wich- 
tigsten  W arengruppen  verteilt, zeigt folgende U ebersicht in 
abgerundeten  Zahlen, die w ir der Rig. R undschau entnehm en.

E i n f u h r Mili. Kr.
Getreide...............................................19,0
M e h l.....................................................  2,9
H eringe...............................................  2,9
Z ucker....................................... .......... 6,7
Baumwolle.................................H,0
Baum wollstoffe................................. 4,0
W ollene S to ffe ................................. 4,9
E isen .....................................................  3,4
Rohe I la u te .............................»----- 2,6

D u n g e m itte l......... ..........................  2,9
Gummi und G um m iw aren.......... 2,2

A u s f u h r
But te r ...................................................33,0
K artoffeln...........................................  3,9
Eier .......... ..........................................  2,3
Fleiscli u. F leischwaren (Bacon). 5,1
H olzm ateria lien ...............................21,5
Fourniere und Stuhlbóden.......... 5,5

Zeitungs- und D ruckpapier........  6,7
Flachs ...............................•_ • ............M

Baum wollenes Garn u. Zwirn .. 4,7 
Baumwollstoffe ............................... 9,4

Von den B e s t i m m u n g s 1 a n d e r n stand im  E xport 
E n g l a n d  mit 44 Millionen K ronen an erster Stelle. E s 
folgen D eutschland mit 33 Millionen, Finn]and mit 8, L e tt
land und Schw eden mit je 6 und RuBland mit o,o Millionen. 
Von den H erkunftslandern  steht im  Im port an erster Stelle 
D e u t s c h l a n d  mit ca. 40 Millionen, es folgen die Ver- 
einigten S taaten mit 23,6, E ngland mit 14,4, Schw eden mit 
7, Polen rn.it 6 und F rankreich  mit 5 Millionen Kronen.

Hochstzolle gegen Litsuen. Vom 1. Januar d. J. ab 
hat Estland dem  Beispiele Litauens folgend diesem  Staate 
gegeniiber die H ochstzolle in A nwendung gebracht. Im  
iibrigen finden V erhandlungen zwecks AbschluB eines Han- 
delsvertrages statt. n.

W echselproteste. D ie schw ierige W irtschartslage kom m t 
auch im Ansteigen der W echselproteste zum Ausdruck. Im  
D ezem ber 1928 kam en zum P ro test 5210 W echsel auf eine 
Gesam tsum m e von 1 346 000 K ronen. D as ist seit N ovem ber 
1925 der hochste M opatsbetrag.

Im  ganzen Jah re  1928 Avurden in E stland 45 loo W echsel 
auf eine G esam tsum m e von 10,3 Mili. K ronen protestiert. 
Im  Jah re  1927 w ar die G esam tsum m e der protestierteW 
W echsel gleichfalls 10,3 Mili. Kr., die Anzahl der W echsel 
47 159.

Die Russisch-Baltische Werft (vergl. , ,0 .-H .“ Nr. 23) 
w ird dem nachst liąu id iert w erden. D er H auptglaubiger, die

englische Firm a V ickers & Co., hat auf einen Teil seiner 
Forderung  verzichtet und soli fiir den Rest Staatsschuld- 
scheine erhalten, d^durch w ird die L iąuidierung sehr er- 
leichtert. — Die R egierung muB nun zu diesem  VorschIag 
Stellung nehm en.

Lifaucn.
Der Deutsch-Litauische Hande’s- u nd  Schi'fahrtsvertrag

w urde vo"m deutschen R eichstag am  7. F ebruar d. J. an- 
genom m en. Von verschiedenen Parteien  w urde der Hoff- 
nung A usdruck gegeben, daB die in Litauen lebenden Deu- 
schen und die M em ellander nicht w eiter schikaniert, sondern 
gerecht behandelt w erden mochten.

Die Schiffahrt im Hafen Memel zeigte im Jah re  1928 
folgendes Bild. E s kam en ein 824 Sehicfe mit 468 492,51 N rgt. 
E s gingen aus 824 Schiffe mit 468 408,04 N rgt.

N ach dem  „Mem. D am pfb.“ fugen w ir noch folgende 
U ebersicht iiber den S e e s c h i f f  s v e r k e h r  i n  d e n  
J a h r e n  1 9 2  4 — 1 9 2 8  hinzu.

eingelaufen 
Nrgt. cbm netto 

755 074 
93 »1^7 
974 754 

1 214 939 
1 325 833

W ie man sieht, steigt der V erkehr von Jah r zu Jah r, sowohl 
was die Zahl der Schiffe wie die Toninage anlangt. Nach 
derselben Quelle geben w ir folgende V e r g l e i c h s t a b e l l e  
d e s  W a r e n - I m p o r t s :

in den Jahren:

.) ahr
1924
1925
1926
1927
1928

Schiffe
694
748
717
831
824

ausgelaufen 
Schiffe Nrgt. cbm netto

266 777 
328 t>86 
334 436 
433 897 
468 492

707
744
719
828
824

266 55') 
327 144 
349 786 
428 760 
468 408

754 336 
925 817 
989 859 

1 213 393 
1 325 594

1. Steinkohle
2. Dungemittel
3. Zement
4. Kalksteine
5. Eisen
6. Schwefelkies und Roh- 

phosphat
7. Papierholz
8. Salz
9. Mineralien

10. Steine
11. Petroleum und Benzin
12. Stuckgiiter
13. Diverse

'd e n  (einsch lieB lich T ran sit)
J 926 1927 1928

to to to
136 337 230 311 94 681
72 595 84 312 93176
29 366 37 297 39 436
37 159 36 580 44 219
11 233 11208 17 333

51116 13 270 63 264
7 277 16 172 —

12 917 8 164 7 231
3 079 4 0"0 5 000

515 1 143 1 191
9 474 11 726 17 61 '9

18 500 25 693 36 436
9 097 12 629 18 250

398 697 492 502 437 897
723 4u9 131712518 153121 412

Die im  Jah re  1928 eingefuhrten 94 681 to Steinkohlen 
verteilen sich wie folgt: E isenbahnverw altung 25 442 to, Pri- 
vathandler 25 128 to, M em eler Zellulose 37 931 to, S taddsche 
B etriebsw erke 6180 to, zusam m en 94 681 to.

Die W echselproteste im  O ktober 1928 sind im Ver- 
gleich zum Septem ber v. J. bedeutend gestiegen; es kam en 
zum P ro test 11 640 W echsel (Sept. 878')) auf die G esam t
summe von 3 822 814 Lit (Sept. 2 985 860 Lit).

Die Flachs,"usfuhr hat im  vorigen Jah r erheblich ab- 
genom m en. Im  Jah re  1927 w urden nach dem  A uslande 
2500 W aggon Flachs ausgefiihrt, im Jah re  1928 bis zum 
5. D ezem ber aber nur 1200 W aggons. In olge der ungun- 
stigen K onjunktur auf dem  W eltm arkt w ird ein erheblicher 
Teil des F lachsvorrates der vergangenen E rn te  erst in der 
nachsten Sais-on zur A usfuhr gelangen. Im  iibrigen durfte 
die D urchfuhrung der Bestim m ung iiber die R egistra tur 
der F lachsexporteure das A usscheiden einer groBeren Zahl 
kleiner H andler und dem nach zum m indesten in den nachsten 
Jah ren  eine w eitere M inderung der E xportquanten  zur Folgę 
haben.

Ankauf vcn Saatgetreide. Die R egierung hat den Koope- 
ra tiw erb an d  der litauischen Landw irte „L ietukis“ beauftragt, 
unter der Aufsicht der L andw irtschaftskam m er fiir den von 
der R egierung bereitgestellten Betrag von 10 Millionen Lit 
fur d ie ' durch die M ifiernte schwer geschadigten Landw irt- 
schaft N ordlitauens Saatgetreide aufzukaufen. H ierfur sind 
folgende Satze bestim m t w orden: F u r G erste 28.—, fiir 
H af er 25.— und fiir W eizen 34.— Lit pro Zentner. D ie 
kreditw eise U eberlassung dieses G etreides an die geschadigten 
L andw irte w ird mit einem Aufschlag von rund je 4.— Lit 
pro  Zentner erfolgen. D ie genannten A ufkaufspreise ver- 
stehen sich nur fiir erstklassige Saaten. Jedoch sollen im
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B edarfsfalle auch m inderw ertige Sorten zu entsprechend 
niedrigeren Preisen gekauft w erden, die jedoch vor A bgabe 
an die L andw irte erst in den ELevatorem zu trocknen und zu 
reinigen sind.

freie Siadł Danzig.
Seeverkehr. In  den H afen D anzig  l i  e f e n  im  J a 

n u a r  d. J . e i n  435 Schiffe mit 327 816 N rg t., davon 19:1 
Schiffe mit L adung; e s  g i n g e n  a u s  428 Schiffe mit 
320 790 N rgt., davon 381 Schiffe mit Ladung. D ie deutsche 
F lagge stand mit 131 Schiffen vori zusam m en 81 941 N rgt. 
an erster Stelle.

Der Kohlenumschlag Danzig und Gdingen im  Jan u ar 
zeigte im  V ergleich zum Jan u ar v. J . Aviederum eine Stei- 
gerung : D a n z i g  452 797 to (Januar 28: 41.7 043 to), 
G d i n g e n  188 847 to (Januar 28: 153 385 to).

Der F ’u^verkehr B erlii—Danzig—Konigsbcrg findet jetzt 
w ieder an  allen W ochentagen statt. Bis zum 5. F eb ruar 
w urde diese S trecke nur dreim al in der W oche b eflo jen .

Die Bank voe Danzig hat im  Jah re  1928 nach verschie- 
denen A bschreibungen einen R eingew inn von 1 568 756 Gulden 
zu verzeichnen. D er A ufsichtrat schlagt der G eneralver- 
sam m lung (26. Februar) vor, vom R eingew inn dem  Rese.rve- 
fonds 993 364 Gulden zu iiberweisen, w odurch dieser Fonds 
auf 4 687 023 G ulden s te ijt, 119 601 Gulden auf neue Rech- 
nung vorzutragen und ei.ie D iv ilende  von 7 i/2°/o zu verteilen.

Die Danziger Hypothekenbank A.-G. hat 1928 be rie- 
digend gearbeite t, es w urden neue P fandbriefe fiir 43/4 Mili. 
Gulden ausgegeben, 120 000 Gulden w urden den R eserven 
zugefiihrt. E s ąoll eiine D ividende von 8 <>/<f wie im  V orjahre 
verteilt w erden.

Internationale Hafen- und Schiffahrts-Ausste’Iung in 
Danzig-Zoppot. N ach M itteilung der A usstellungsleitung ist 
der P lan einer In ternationalen  H afen- und Schiffahrts-A us- 
stellung in D anzig dahin abgeiindert w orden, daB in der 
Zeit vom  14. Ju li bis 11. A ugust eine G r o B e  A u s s i t e l -  
 ̂u n g f i i r  S c h i f f b a u ,  H a f e n b a u ,  W a s s e r b a u ,  
H o c h b a u  u n d  S t r a B  e n b a u  mit den Sonderabteilungen 
fiir V e r k e h , r s w e r b u n g ,  W a s s e r s p o r t  u n d  F i 
s c h e r  e i durchgefiihrt wird. Die V eranstaltung hat sich 
die W anderausstellung der N ordw estdeutschen A rbeitsgem ein- 
schaft des D eutschen W erkbundes und des M useums Folk- 
w ang-Essen „B auten der T echn ik 11 gesichert.

Polen.
AuBenhandel. Im  D ezem ber v. J . betrgu  der W ert der 

E i n f u h r  238,4 Mili. Zloty, der W ert der A u, s f u h p 
209,1 Mili. Zloty, mithin der E infuhruberschuB  29,3 Mili. 
(Nov. 6 Mili. Zloty).

Im  g a n z e n  J a h r  1 9 2 8  betrug  der W ert der E i n 
f u h r  3362,1 Mili., d e r W ert der A u s f u h r  2507,9 Mili., 
mithin der E infuhruberschuB  854,2 M illionen Zloty. D er 
Grund fiir das A nsteigen des Passivsaldos im  Jah re  1928 
von 380,4 Mili. (1927) auf 854,2 Mili. liegt nicht im  Riick- 
gange der A usfuhr, sondern in der kraftigen  Zunahm e der 
E infuhr von 2890,5 Mili. (1927) auf 3332,1 Mili. D er W ert 
der ausgefiihrten W aren ist sich in den beiden letzten  Jah ren  
nahezu g leichgeblieben (2507,9 und 2510,1 Mili. Zloty).

Die Verhaadfungen iiber don deutsch-polsiischen Han- 
pelsyertrag kom m en nicht vom Fleck. D e u t s c h l a n d  hat 
| n die V erlangerung des H olzabkom m ens fiir 1929 gewilligt, 
hat in der F rag e  der Schw eineeinfuhr, der K ohlen- und 
Eiseneinfuhr ganz w esentlichę Z ugestandnisse gem acht, ohne 
daduręh erreichen zu konnen, daB P o l e n  den deutschen  
^ iin sc h e n  in bezug auf den Zolltarif, U rsprungszeugnis, den 
E isenbahn- und Schiffsverkehr entgegenkom m t.

W enn man sich die E ntw icklung des H andels zwischen 
yeu tsch land  und Polen betrachtet, kom m t man zum SchluB, 
daB D eutschland w arten  kann.

Die Kapitalflucht aus Polen, die, infolge A nspannung 
am polnischen G eldm arkt, sich w ieder starker fiihlbar macht, 
S°H nach M einung Sachverstandiger auf die hohe S teuer 
v°n  K apitał und R enten (11%) zuruckzufiihren sein und 
auf die Pflicht der B anken zur S teuerauskunft. Die Ab- 
^an d eru n g  in die D anziger B anken w ird auf viele Millionen 
Gulden geschatzt.
, Der Konlei umschlag im Hafen Gdingen im Jah re  1928 
betrug 1 749 826 to, das bedeute t gegeniioer 1927 eine Zu- 
ttahm e^yon 862 573 to. —

Die skar.d ńiavischen Kohlenabnehmcr verlangen Ver- 
?|jr>hei:d;hung der L ie^erungsbedingungen der oberschlesischen 
Kohlenlieferanten.

Die Bank vcn Polen w ird fiir das Ja h r  1928 eine Divi- 
c ende von 16o/o zahlen.

ErmaBigung des Borsenstempels. N ach einer im p o l
nischen G esetzblatt bekanntgegebenen  V erordnung des Fi- 
nanzm inisters w erden mit G iiltigkeit fiir das ganze Ja h r  
1929 die S tem pelgebiihren  beim  U m satz von W ertpap ieren  
von 0,2 P rozen t auf 0,1 P rozent erm aBigt.

Die diesjahrige Ernte w ar g iinstiger ais in den Vor- 
jahren, nur die W eizenernte stand der des V orjahres nach. 
E s wurd,en geern te t 50 Mili. Dz. R oggen, 14,8 Mili. Dz. 
W eizen, 19 Mili. Dz. G erste, 36,5 Mili. Dz. H afer.

Fiir die Ausfuhr von Hiilsenfruchten iiber deutsche 
Seehafen. Mit G iiltigkeit vom  4. F eb ruar sind die F rach ten  
fiir H i i l s e n f r u c h t e  zw ischen den nórdlichen deutsch- 
polnischen G renziibergangen F raustad t, W ehrse, F reyhan  und 
Gostau und den deutschen Seehafen H am burg-W ilhelm sburg, 
Brem en, B rem erhaven-W eserm iinde, Liibeck, W arnem iinde, 
SaBnitz H afen und S t e t t i n  nicht unerheblich  erm aBigt 
w orden.

Slreik der Bergarbeiter? Am 3. F eb ruar hat der Be- 
triebsratekongreB  der B ergarbeiter in K attow itz g e iag t und 
den BeschluB gefaBt, am  11. F ebruar in den S tre ik  zu treten, 
falis ih re  L ohnforderungen (20o/o) nicht bew illigt w erden. 
Mit den O rganisationen der H iitten- und M etallarbeiter soli 
Fiihlung genom m en w erden, um auch sie zum S tre ik  zu 
bew egen, desgleichen mit den iibrigen K oh!enrevieren.

D as A rbeitsm inisterium  vertritt den S tandpuakt, daB das 
am  20. S eptem ber 1.928 abgeschlossene A bkom m en erst am  
28. Februar 1929 gekiindigt w erden kann, daher seien die vor- 
zeitigen F orderungen  auf L ohnerhohung unberechtigt.

Am 8 . F eb ruar w urde in K attow itz vom K o n g r e B  der  
D e l e g i e r t e n  u n d  V e r t r a u e n s l e u t e  sam tlicher Ar- 
beitsgem einschaften aus dem  oberschlesischen, D om brow er 
und K rakauer R evier der BeschluB gefaBt, den G e n e r a l - 
s t r e i k  i m  o b e r s c h l e s i s c h e n  B e r g b a u  und in 
sam tlichen anderen  K ohlenrevieren am  11. F e b r u a r  zu 
beginnen. D ie cndgiiltige E ntsc  heidung fiel auf der am Sonn- 
tag, den 10. Februar, in K attow itz abgehaltenen  B etriebsra te- 
konferenz.

Auf Grund von E rk larungen  einer nach K attow itz ent- 
sa,ndten R egierungskom m ission w urde beschlossen, d e n  
S t r e i k  a m  11.  F e b r u a r  n i c h t  z u  p r o k l a m i e r e n ,  
falls aber die Schlichtung des S treites durch die Kommission 
nicht erfolgt, einen ncuen T erm in fiir die P roklam ation des 
G eneralstreiks im  B ergbau anzusetzen.

Kohlenausfuhr nach den Oststaatsn 1928. D ie polnische 
K ohlenausfuhr zeigt im  ganzen Jah re  1928 eine erhebliche 
Zunahm e, w obei besonders die A usfuhr nach den O ststaaten  
gew achsen ist. W ahrend 1927 Lettland der H aup tabnehm er 
im O sten w ar, ist es 1928 F i n n  l a n d ,  w ohin 547000 to 
polnische Kohlen ausgefuhrt w urden gegen 238 000 to im 
V orjahre. D ie A usfuhr nach L e t t l a n d  betrug  im  letzten  
Ja h re  466 000 to gegen  370 000 to im  V orjahre. N ach 
L i t a u e n w urden 86 400 to ausgefuhrt gegen 83 900 to im 
V orjahre, nach dem  M e m e l g e b i e t  74 000 to gegen 
40 000 to. S ehr gering  ist die A usfuhr nach E s t l a n d  mit 
8500 to gegen 4300, w as auf den U m stand zuruckzufiihren 
ist, daB E stland  seinen B rennstoffbedarf in der H aup tsache  
durch seinen O elschiefer decken kann. Die A usfuhr nach 
RuBland, die 1926 466 030 to betrug, hat fast ganz aufgehort, 
da RuBland heute selbst Kohlen ausfiihrt. E s w urden nur 
nach M urm ańsk 17 000 to K ohlen ausge .uh rt. D ie polnische 
G esam tausfuhr ist von 11,6 Mili. to in 1,927 auf 13,4 Mili. 
in 1928 gestiegen. D ieser bedeutende Fórtsch ritt ist aber 
nu r dem  V erkauf zu V erlustpreisen zuzuschreiben. D er Preis 
fob D anzig, d e r 1927 noch durchschnittlich 15 sh. o d e r 
32 Zloty betrug, w urde 1923 allm ahlich bis auf 12 sh. oder 
26 Zloty herabgesetzt. D a die F rach t bis D anzig  7,20 Zloty 
betrag t, die iibrigen U nkosten 6 Zfoty ausm achen, so bleiben 
ais Pfeis ab G rube nur 13 Zloty, w ahrend die Selbstkosten  
17 Zloty fiir d ie  Tonne betragen.

Rnftland.
Ein Deutsch-russisches Schlichtungsabkommen is t am

25. Jan u a r d. J . in M oskau un terzeichnet w orden. D as nach 
dem  W ortlaut der V ereinbarung den Z w eck hat, S t r e i -  
t i g k e i t e n  j e d e r  A r t ,  insbesondere M einungsverschie- 
denheiten, die bei der A uslegung der zw ischen den beiden 
vertragsschIieBenden TeLen bestehenden z w e i s e i t i g e n  
V e r t r a g e  und der zu ihrer E rlau terung  und Aus iihrung 
ergangenen oder ergehenden V ereinbarungen en stehen, falls 
ihre R e g e l u n g  a u f  d i p l o m a t i c h e m  W e g e  a u f  
S c h w i e r i g k e i t e n  stoBt, gemiiB den B estim m ungen des 
A bkom m ens einem Schlichtungsverfahren zu unterw erfen. 
D ie Schlichtungskom m ission soli m indestens einmal im
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Ja h r  zusam m entreten, um iiber strittige F ragen  eine ge- 
rechte und beide Teile befriedigende Lósung den Regie- 
rungen in Y orschlag zu bringen. — D er V ertrag  w urde fiir 
3 Ja h re  abgeschlossen.

AuBenhandel. In den beiden letzten M onaten v. J . zeigte 
der W ert des( A uBenhandels iiber die europaische G renze 
fo lgende Zahlen in Mili. R b l.:

Novemher Dezember
E in fu h r ......................... 62 48
A u sfu h r ........................  48 65

In  den ersten 3 M onaten des am  1. O ktober begonneinen 
W irtschaftsjahres betrug  der W ert der E infuhr 166,7 Mili., 
der W ert d e r A usfuhr 180 Mili. Rbl., m ithin ist die H andels- 
bilanz mit 13,3 Mili. Rbl. aktiv. D ieses E rgebnis w urde 
erreicht durch F o rd e ru n g  der A usfuhr von Holz, Kohle, 
N aphtha, E rz.

Der Naphthaexport. „F inanzb lade t“ berichtet nach 
ó f f i z i e l l e n  Quellen iiber die N aphthaproduktion  und 
den N aph thaexport RuBlands folgendes:

1913 w urden 9,2 Mili. to Rohól gew onnen, 1925/26: 
8,3 Mili. to, 1926/27: 10,1 Mili. to, 1927/28: 11,4 Milk to. 
D ie P roduktion  der V orkriegszeit is t also i;n den letzten beiden 
Jah ren  bereits iiberholt w orden.

V or dem  K riege w urden bloB 950 000 to ausgefiihrt, 
1925/26 ab e r 1,5 Miii. to, 1926/27 iiber 2 Mili. to und 
1927/28 2,7 Mili. to. Von dieser A usfuhr entfielen auf P e tro 
leum  663 000 to und auf Benziin 700 000 to.

V or dem  K riege w aren d ie  gróBten A bnehm er der 
N aph thap roduk te  E ngland und die T iirkei. In den beiden 
letzten  W irtschaftsjahren  verteilt sich die ausgefiihrte M enge 
auf folgende Lander (in 1000 to):

1926/27 1927/28
Aegypten 131.7 218.7
Belgien 64.4 103.6
Deutschland 246.6 344 2
England 381.0 387.4
Frankreich 3h6.1 354.8
Indien 24.5 1 4.9
Italien 477.7 493.9
Spanien 69 2 2i)6.2
Tschecho-Slow akei 99.7 100.3
Tiirkei 34.1 120.6
Andre Lander 123.8 243.7

2038.8 2728.3
In dem  letztein Ja h r  hat sich die A usfuhr nach Indien, 

Spanien und der Tiirkeii auBerordentlich erhoht, doch auch 
A egypten, Belgien und D eutschland konnten ihren Im port 
steigern. D ie A usfuhr nach E ngland, F rankreich, I tali en 
und der T schechoslow akei dagegen  zeigt wenig V eranderung.

Flachsausfuhr. Nach dem  E xportp lan  fiir das laufende 
W irtschaftsjahr, schreibt die Rig. Rundsch., sollte das Ge- 
sam tąuantum  am A u s f u h r f l a c h s  20 000 to betragen. 
D iese recht geringe  M enge zur A usfuhr bestim m ten Flachses 
w urde auf Grund von ungiinstigen Berichten iiber die dies- 
jah rige  F lachsern te  festgesetzt, im  H inblick darauf, daB eine 
groBere M enge nicht ausgefiihrt w erden konne, w enn man 
den R ohstoffm angel der eigenen Industrie  nicht noch m ehr 
verscharfen  wolle. Nun zeigt sich aber, daB die E rfassung  
von F lachs im  D ezem ber die E rw artungen  i i b e r t r o f f  e n  
hat und 54 000 to aufbereitet w erden konnten ; infolgedessen 
ist dem  „E x p o rtljo n “ d ie  M oglichkeit geboten , das im E xport-

plan festgesetzte A usfuhrąuantum  von 20 000 auf 30 000 to 
zu erhohen So viel bekannt ist, hat Sow jetruBland in dieser 
Saison bereits ca. 23 000 to Flachs verkaurt, so daB zur Ab- 
rundung des neuen E xportquantum s noch ca. 7000 freibleibein, 
man also dem nachst wohl mit neuem. sow jetrussischem  An- 
gebot w ird rechnen konnen.

N ach den D ekadenberichten  iiber die Flachserfassung 
im  J a n  u a r  zeigt sich aber ein j a h e s  S i n k e n  der er- 
faBten Flachs,mengen, die sich fiir die erste  D ekade auf 
12 000 to, fiir die zw eite auf nur 3000 to belaufem. Sollte 
also dieses N achlassen dn den E rfassungen  nicht auf Zu- 
falligkeiten zuriickzufiihren sein, sondern auf einer E rschóp- 
fung der V orrate beruhen, so w urden dam it die Anfang der 
Saison ausgesprochenen Annahm en iiber eine schw ache 
F lachsernte sich bestatigen und die billig getatig ten  bisherigen 
Abschliisse auf D e v i s e n h u n  g e r  zuriickzufiihren sein.

Rcvaler Bdrsenkurse.
Estlandische Kronen

G em acht 5. Febr.
K auferl Verk.

6. Febr.
K au fe r| Verk.

9. Febr.
K auferl Verk

N euyork  . . . _ 374.50 375 50 374 50 375.5d 374.15 375.15
Lo d o n  . . . -- 18)6 18.21 1816 18.21 18.17 18.22
B erlin  . . . . -- 88.85 89.45 88.90 89.50 88 85 89.45
H elsing fo rs — 9.40 9.45 940 9.45 9.40 9.45
S to c k h o lm  . . _ 100 10 100.7<i 100 10 100.7O 100,10 100.70
K o p en h ag en  . -- 9!) 85 100.45 99.80 100 40 99.90 100.50
O s’o . . . . — 99.70 100 40 99 70 100.4o 99.80 100.50
P a ris  . . . . -- 14.65 14.90 14.65 14,90 u . 60 14 85
A m ste rd am -- 150.00 150 80 150.00 150.80 149.85 150.65
R iga  . . . . -- 72,1.) 72 60 72.10 72.60 72.05 72.55
Z flrich . . . -- 72.05 72 65 72.00 72.60 72.00 72 60
BrOssel . . . - 52.05 52.55 52.05 52 55 52.05 52.55
M ailand  . . . -- 19 60 20.00 19.60 20.00 19 60 20 0o
P rag  . . . . - 11.10 11.30 11.10 11 30 11.05 11 25
W ien  . . . . -- 52.60 53 20 52.60 53. 0 52.50 53.10
B uH apest . . -- 65 25 65 95 65.V-5 65 95 65 20 65.90
W a r-c h a u  . . -- 41.60 42 80 41.60 42 80 41.60 42 80
K ow no . . . — 36.95 37.55 36.95 37.55 36.90 37.50
M oskau (Scheck) - 192.25 193 75 192 25 193 75 192.25 193.45
D anzig  . . . . - 72.65 73.25 72.65 73.25 72. 0 73.30

Rigaer Borsenhurse
Lettlandisdie Lat. (Ls.)

7. Febr.
Kauf. | V«*rk.

8. Febr.
Kflut. | Verk.

9. F
Kam.

'ebr.
Verk.

1 a m erik . D o l la r . . . 5.182 5.192 5.182 5.192 5.182 5.192
1 P fu n d  S te r l in g . . , 25.18 25.23 25.19 25.24 25.19 25.24

100 franz . F ran c s  . . . 20.25 20.40 20.21 20.39 20.23 20.38
100 belg. B elga . . . . 72.00 72.55 72.00 72.55 72 00 72.55
100 sch w e izer F ran cs 99.65 100.40 99.65 100.40 99.60 100 35
100 ita lie n is c h e  L ire  . . 27.11 27.32 27.10 27.31 27.09 27.30
100 schw ed . K ronen  . . 138.75 139.45 138.75 139.45 138.75 139.45
100 no rw eg  K ronen  . 
100 d a n isc lie  K ronen  .

138.25 138.95 138.30 139.00 138 30 139.00
138.30 139.00 138.30 139 05 138 30 139.00

100 ó s te r r . S ch illin g  . . 72 70 73.40 72.70 73.40 72.70 7-1.40
100 tsc liecho -slow ac. Kr. 15.3:3 15.47 15.32 15.47 15.32 15.47
100 h o llan d . G ulden  . . 207.75 208.80 207.70 208.75 207.65 208. 0
100 d e u tsc h e  M ark . . 123.10 123.75 123 05 123 70 123.00 123 65
100 fin n lan d . M ark . . 12.99 13.11 12.99 13.11 12.99 1311
100 estlSnd. M ark . . . 138.15 138.85 138.15 188.75 138.10 138.80
100 po ln . Z lo ty  . . . .  
100 litau isch e  L its  . . .

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

1 SSS R -T sch erw o n ez — — —

ć$f ćin
Utfprutig 1857 — 70jćtfjrige trabtttoneHe ©tfa^rungcn 

JlttienlapitaHen 11000 000 SRetĄśmar!

Grundkapital, Sicherheitsfonds und offene Reserven:

40 Millionem Reichsmark
Pramieneinnahme 1927: 24 M illionen  RM. 

Gesamtbestand Ende 1927 mehr ais 307 M illionen RM. 
Yersicherungssumme

Sie sparen Zeit, Geld, U m stande, wenn Sie Ihre 
Versicherungen yereinigen bei den

6ERMANIA GESELLSCHAFTEN STETTIN
Diese schlieBen ab: 

Lebens-Versicherungen mit arztlicher und ohne arztl. 
Untersuchung, Inyaliditats-, Aussteuer-, Leibrenten- 
und Alters-Renten-Versicherungen. — Einzel-Unfall- 
und Kollektiy-Unfall-, lebenslangliche Passagier-Unfall- 
Versicherungen. — Haftpflicht — Radio-IIaftpllicht- 
Versicherungen. — A uto-, Auto-Einheits-Yersiche- 
rungen. — Luftfahrzeug-Y ersicherungen. — F eu er-, 
E inbruch - D ieb stah l - Versicherungen. — W asser-  
leitungssehaden-V ersicherim gen — B iirom asch in en -  
Yersicherungen. — Transport-Y ersicherungen aller 

Art. — R eisegepack-Versicherungen.
A usk u n ft e r te ile n  d ie  G en era ld lrek tlo n  S tettin , P a ra d ep la tz  16 

u n d  sa m tlic h e  Y ertreter .
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&'inniand
Zum deutschen Gesandten in Helsingfors w urde D r. 

R e n  n e r ,  bisher G esandter in Athen, ernannt.
AuBenhaiTidel. Im  D e z e m b e r  v. J . betrug der W ert 

der E i n f u h r  586,1 Mili. Fm k., der W ert d e r A u s f u h r
495,5 Mili. Fm k., mithin der E infuhriiberschuB 90,6 Mili. 
Die E in fuhr zeigt endlich ein A bsinken von 735,1. Millionen 
im N ovem ber auf 495,5 Mili. im D ezem ber, freilich ist sie 
noch um  22,6 Mili. Fm k. hoher ais im D ezem ber 1927, aber 
das E rgebnis ist nam entlich mit Rucksicht auf die infolge 
der schw achen E rn te  verstark te  E infuhr von G etreide und 
Futterm itteln  doch giinstig zu nennen. N imm t man aber 
die G esam teinfuhr des Jah res 1928: 8011,8 Mili. Fm k. und 
die G esam tausfuhr: 6243,3 Mili. Fm k., so kom m t man immer- 
hin zu der ganz ungew ohnlich hohen Passivitat der H andels- 
bilanz von 1768,5 Millionen. —

N achstehend geben wir nach dem  „M ercato r“ fiir die 
w ichtigsten E infuhr- und A usfuhrgiiter vergleichende Zahlen 
fiir die drei letz ten  Jahre.

A. D i e  w i c h t i g s t e n  E i n f u h r  w a r  e n
(W ert in Millionen Fm k):

1928 1927 1926
G e t r e id e .....................................................  993.3 653.3 706.6
Futtermittel .............................................  432.9 266.0 3J3.9
Friichte und d e r g le ic h e n ....................  180.2 139.5 138.7
K o lo n ia lw a r e n ......................................... 734.5 622.0 479.8
S p in n s to f fe ................................................. 324.0 304.4 2^9.0
G a r n ................ ............................................  193.6 159.0 151.8
Jeuge .........................................................  5201 406.7 360.1
versch. Textilindustrieerzeugnisse . 305.6 239.4 206.7
Haute und F e l l e ................ . . . . . 388.1 275.5 219.5
Metalle .........................................................  925.1 746.5 614.7
Maschinen und A p p a r a te ....................  601.5 520.2 385.4
T ransportm ittel......................................... 472.7 384.6 287.7
Stein- und Erdarten ............................. 420.7 390.0 273.7
Oele und F e t t e ......................................... 386.4 32S.7 309.1
Ghem. G r u n d sto f le .................................  172 6 157.7 142 0

W ie man sieht, zeigt die E infuhr samtlicheir W aren- 
gruppen eine nicht unerhebliche S teigerung und nicht bloB 
I ransportm ittel (Automobile) und Baum aterialien, die an der 
gesteigerten  E infuhr d ie  H auptschukl tragen sollen.

W'enden wir uns der A usfuhr zu, so zeigen
B. D i e  w i c h t i g s t e n  A u s f u h r g i i t e r  

folgende Zahlen in Millionen F m k .:
TT 1928 1927 1926
Holzwaren 3481.3 3711.1 3153.2
Erzeugnisse der Papierindustrie 1866.9 1677.9 1628.7 
Animalische Lebensmittel 512.3 564.8 530.6
•laiite und Felle 127.3 133.5 115.5

Bis auf die E rzeugnisse der Papierindustrie haben alle 
**osten im Vergleich zu 1927 einen kleinen R uckgang, g eg en - 
uber 1926 ab er eine S teigerung (bis auf anim alische Lebens- 
mittel) z u verzeichnen. — D er W ert der G esam tausfuhr ist 
^ber, wie schon gesagt, nur um w eniges geringer ais 1927. 
|^er E infuhriiberschuB des Jah res 1928 (1768,5 Mili. Fink.) 
'a lit also ganz der iibersteigerten E infuhr zur Last.

I m J  a h r e 1 9 2 8 w urden folgende W aren in groB erer 
Menge aus Finnland ausgefiihrt (auBer oben genannter W aren 
der H auptgruppen). Die Zahlen in der K lam m er beziehen 
sich auf das Jah r 1927: Wert
{'1 eisch 565 t ( 1425 t) 5,33 Mili Fmk. ( 12,15)
Jutter 13 376 t ( 150761) 457,61 Mili. Fmk. ( 474,84)
p.ase 1 648 t ( 2949 1) 33,23 Mili. Fmk. ( 53,73)
^ sch , aller Art 915 t ( 16991) 8,13 Mili. Fmk. ( 10,37) 
^apiermasse, 

appe, Papier
11 • dergl. 1866,95 Mili. Fmk. (1677,88)

davon:
;s chleifmasse (in 
[r°cken gedach-
tem Gewicht) 137 717 t (102185) 129,28 Mili. Fmk. ( 108,25) 
jujfitzellulose 359 115 t (269578) 701,94 Mili. Fmk. ( 595,50) 
£Ullatzełlulosell3 909 t ( 93994) 238,95 Mili. Fmk. ( 208,52) 
| TaPpe 45 248 t ( 382891) 85,55 Mili Fmk. ( 77,29)
Gmschlag-
y papier 41029 t ( 34748 t) 142,51 Mili. Fmk. ( 125,20) 
^eitungs-
0 , Papier 171 564 t ( 155446) 424,04 Mili. Fmk. ( 407,24) 
jcnreibpapier 3 787 t ( 5777) 19,11 Mili. Fmk. ( 29,26)
1 apier

(aller Art) 243 807 t ( 223466) 706,00 Mili. Fmk. ( 682,39)

Gesetzesvorlage uber die Neuregehng der Einkommen- 
und Vermogenssteuer — DoppeIbesteuerungsvertrag. D iese 
A orląge, welche auch die A uslanderbesteuerung neu regelt, 
kom m t im  Februa,r im  finnlandischen R eichstage zur SchluB- 
behandlung. Die U eberreichung eines finnlandischen E nt- 
w urfs zu einem  fkinlandisch-deutschen V ertrag  zur B eseiti
gung der D oppelbesteuerung w ird nach Annahm e obigen 
G esetzes erw arte t.

Schwedische Beschwerdan gegen das Verhalten der 
finnlandischen Forstverwaltung bei Holzcuktionen. „N ya 
D aglig t A llehanda", S tockholm , kritisiert die fiinnlandische 
F orstverw altung, w elche bei den H olzauktionen d ieser Be- 
hórde H ochstangebote auslandischer K aufer un ter nichtigen 
Griinden ófters zuruckgew iesen habe, um die verauktionierte 
vvare zu billigeren Preisen selbst zu verarbeiten  od er der 
eignen Industrie zuzufiihren. T atsachlich diirfte die Forst- 
yerw altung f o r m e l l  auf G rund ih re r A uktionsbestim m ungen 
im  R echte sein, das H olz unabhangig  von der H ohe des 
A ngebots einem  beliebigen K aufer zuzuschlagen. D a die 
H olzauktionen aber óffentlich sind, so diirfte von diesem  
R echte nur ausnahm sw eise G ebrauch gem acht w erden, sonst 
w ird das allgem eine In teresse an den H olzauktionen zu riick - 
gehen, was kaum  der E rzie lung móglichst g iinstiger Preise 
(was doch d e r Zw eck der A uktion ist) forderlich wiire.

Ruckgang der Holzprodukticn. Auf der V ersam m lung 
des V erbandes finnlandischer Sagew erksbesitzer w urde zu- 
folge „Handelstid:niingen“ festgestellt, daB fiir die H olzexpor- 
teure I  innlands die K onkurrenz mit den gegenw artigein nLed- 
rigen russischen Preisen sehr erschw ert sei. D urch U m frage 
hat die Leitung des, geinannten V erbandes festgestellt, daB 
die Holzproduktiion des letzten Jah res hinter der des Vor- 
jah res u m  etw a 75 M illionen ICubikfuB bezw . ca. 300 000 
S tandards zuruckgeblieben ist. N ach diesen Feststellungern 
sei anzunehm en, daB das A ngebot an Schnittholz zur Liefe- 
rung im  -Jah re  1929 eine Million S tandards kaum  iiber- 
schreiten w erde.

GroBerer Lieferauftrag nach Deutschland. E in groB erer 
A uftrag im W erte von ca. 10 Millionen Fm k. uber eine neue 
K ohlenlóschanlage fur den H elsingforser H afen fiel an die 
D em ąg, D uisburg. E s  bestand hauptsachlich schw edische 
und einheimisehe K onkurrenz (M askin- & B robyggnads A/B.).

Fernsprechverkehr Deutschlaind—Finnland. Am 30. Ja  
nuar d. J. um 11.30 U hr vormittag.s (dęutscher Zeit) w urde 
der F ernsprechverkehr zwischen D eutschland und Finnland 
eroffnet. Alle deutschen O rte kónnen mit allen erreichbarem 
O rten Finnlands sprechen. Die n iedrigste G ebiihr fur ein 
D reim inutengesprach betriigt (5,50 RM.

Kurz vorher w ar der F ernsp rechverkehr F innland— 
Schw eden (nach V erlegung eines T elephonkabels) eroffnet 
w orden.

Deutsche Buchausstellung. Die vom  Bórsenverein deut- 
scher Buchhandler, Leipzig, in H elsingfors vera^istaltete 
A u s s t e l l u n g  d e u t s c h e r  B u c h k u j i s t  w urde am 
15. D ezem ber v. J. eroffnet und erfreute sich eines rągen  
Besuches. D ie Ausstellung w ird sicherlich zur w eiteren  Ver- 
breitung des deutschen Buches in Finnland beitragen.

Industriemesse in Abo. AnlaBlich der 7 0 0 - J a h r f  e i i e jr 
der Stadt Abo wird vom 15.—23. Jun i 1929 eine Industrie
messe dort abgehalten. Die Teilnahme ist jedoch nur fiir 
finnlandische Firmen offen.

Eine neue Handelskammer w urde in K o t k a  gegriindet. 
Ihr A rbeitsgebiet umfaBt i. a. den FluBlauf des K ym m ene von 
St. Michel bis K otka.

K u r s n o f i e r i i n g e n  d e r  F i n l a n d $ - B a n K .
F in n liln d isc h e  M ark. V erkSuter.

30. Jan. 31. Jan. 1. F ebr. 2. Febr.
N e w -Y o rk ......................................... 39,70 39,70 39,70 39,70
L o n d o n .............................................  192,70 192,65 102,70 192,65
S t o c k h o l m ...................................  1068,no 1062.50 1062,50 1062 50
R e r l i n .............................................. 915,00 9 44,50 944,00 944,50
P a ń s ................................................... 155,50 155,50 155,50 155,50
B rtlssel ........................................  553,00 553,00 553,00 553,00
A m s t e r d a m ...................................  1594.00 1593.50 1593,00 1593,00
B a s e l ..................................................  765.00 765,00 765,00 765,00
O s l o .................................................. 1060.00 1060,<'0 1060,00 1060,00
K o p e n h a g e n ...................................  1060.50 1060.50 1060.50 1060.50
P r a g ..................................................  119,00 119.00 119.00 119.00
R om  .............................................. 208,50 208,50 208,50 208 00
R e ^ a l .............................................. 1065,00 1065,00 1065.00 1065.00
R iga ........................................  767.00 767,00 767,00 767.00
M adri(l • 65*2,00 640,00 642,00 688,00
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S ise n b a h n  -  Giiteryerlceitrs  ̂ nachrichten .
Bearbeitet vom Yerkehrsburo der Industrie- und Handelskammer z 11 Stettin.

a) Deutsche Tarife.
Deutscher Eisenbahn-GiKertarif, Teil I, Abteilung A.

Laut V erordnung des R eichsverkehrsm inisters vom 4. J a 
nuar 1929 — R eichsgesetzblatt Teil II Nr. 4 vom  15. Jan u ar 
1929 — ist die nach d e r V erordnung vom 4. Ju li 1928 
(R eichsgesetzblatt II S. 503) am  31. M arz 1929 ablaufendt? 
Frist fiir die V erw endung der noch vorhandenen F rachtbriefo  
im AusmaB von 420 x 2 9 7  mm mit altem  A u.druck  — auch 
sofern sie nicht aus N orm alpap ier 4a hergestellt sind 
bis zum 30. S eptem ber 1929 verl.angert w orden. D agegen  
durfen  die alten F rachtbriefe, die nicht dem  D in-Form at 
A 3 (420 X 297 mm) entsprechen (also noch ein AusmaB 
von 380X 300 mm und bei doppelseitigem  A ufdruck ein 
solches von 1 9 0 x 3 0 0  mm haben), vom 1. April 1929 ab 
nicht m ehr ais F rach tbriefdoppel verw endet w erden.

Deutscher Eisenbahn-Guiertarif, Teil I, Abteilung B. 
F r a c h t b e .  r e c h n u n g  f i i r  K o l l e r s t o f f .  Lumpen- 
papier, alt abgiingig (z. B. aus dem  Veirkehr ge.zogene 
B anknoten), das in einem K ollergang kleiingemahlen und 
mit W asser um geriihrt w orden ist, gehort je nach^ deim 
W assergehalt zur T arifste lle  „L um penhalbzeugm asse“ der 
K lasse C o der D.

F r a c h t b e .  r e c h n u n g  f u r  F o r m s t a h l  m i t  
N o - c k e n  ( S p i n d e l m a t e r i a l ) .  S tahlstiicke von pris- 
m atischer Form  mit rech teck igem  Q uerschnitt, unschar.en  
L jingskanten mit bestim m ten AusmaBen und mit einem  An- 
satz in G estalt einer flachen Pyram ide gehóren nach der 
derzeitigen T ariflage ais unbearbeitetes Stab- und Form eisen, 
w arm  gew alzt, zur T arifste lle 12 a) a) der K lasse D ; vor 
dem  15. O ktober 1928 gehórten  sie zur Tarifste lle  „S tab- 
und Form eisen und -stahl“ der K lasse C, Ziffer 23 a).

F r a c h t b e r e c h n u m ' g  f i i r  S a l z  - u n d  P f e f f e r -  
s t r e u e r  a u s  G l a s .  Salz- und Pfefferstreuer aus Glas 
sind ih rer weseintlichen Zw eckbestim m ung nach Kiichen- 
oder T afe lgera te  fiir S treuzw ecke, auch w enn sie auB erdem  
der V erpackung o:ler A ufbew ahrung dieinen. Sie tarifieren 
daher nicht nach der T arifste lle  ,,G las“ , K lasse C, Z iffer 8 
(V erpackungsflaschen), sondern, wenn sie ohne D eckel oder 
mit G lasdeckel versandt w erden, nach der Tarifste lle  K lasse B, 
Z iffer 2 (H oh lg lasw aren); w enn sie mit D eckeln aus an- 
deren  Stoffen versandt w erden, ais zusam m engesetzte W are  
nach K lasse /V.

Durchfuhr-Ausnahmetarif S. D. 2 (Verkehr Deutsche 
Seehafen—Schweiz und umgekehrt). Mit G iiltigkeit vom 
31. Jan u ar 1929 w urde  in vorgenanntem  D urchfuhr-A usnahm e- 
tarif, A btei.ung 33 „E rdniisse  und K opra” mit B -Fracht1- 
satzen eingefiinrt. D ie F rach tsa tze  betragen  R eiclism ark fiir 
100 kg  <

zw ischen Stettin  in der 10 t- in der Hauptklasse
und
Basel Bad. Bf. Ort und 

U ebergang  
W aldshut U ebergang  
Schaffhausen O rt und 

U ebergang  
Singen (H ohentw iel)

U ebergang  
K onstanz U ebergang  
F riedrichshafen  U ebergang  
Liindau-Reutin, —
Lindau S tad t U ebergang  _ 2.11 

Durchfuhr-Ausaahmeterif S. D.
-Seeha?en—Polen und umgekehrt).
4. F eb ru a r 1929 w urden die F rach tsatze 
(Abteilung 54) fiir den V erkehr zwischen 
nannten Seehafenstationen und 
G renzen bedeutencl ermaBigt.
R eichsm ark fiir 100 kg

zw ischen Stettin in der 
und 5 t-
F raustad t G renze 1.21
W ehrse G renze 1.26
F reyhan  G renze 1.59
Costau G renze 1.67

Reichsbahn-Giitertarif, Heft C . . . . .
Im  A usnahm etarif 9a (W ein) erhielt mit G iiltgikeit vom 
28. Jan u a r 1929 d e r A bschnitt „G eltungsbereich“ folg ende 
F assung :

„G eltungsbere ich :
Von allen im  D eutschen Reich gelegenen B ahnhofen nach

2.23
2.33

2.53

2.52 
2 61. 
2 . 1 0

den
Die

2.16
2.27

2.46

2.46 
2.55
2.05

2.06
5 (Verkehr Deutsche
Mit G iiltigkeit vom 

fiir FI iilsenfriichta 
den im T arif ge- 

nachstehend geannten 
F rach tsa tze  betragen

in der 
10 t-
1*01 
1.13 
1.26 
1.42 
II b

in der 
Hauptklasse

0.81^ 
0.91 
1.12 

, 1.17 
(Ausnahmetarife).

allen Bahnhofen und G renzubergangspunkten
auf E n tfernungen  bis 450 km  mit Ausnahm e des Ver- 
kehrs mit folgenden Bahnen:
(Bahnen bleiben unverandert.)“ _
Im  A usnahm etarif 10 c (Breinntorf) w urden mit Giiltig- 

keit vom  1. F eb ru ą r 1929 die F rach tsatze herabgesetzt und 
der G eltungsbereich auf eine E ntfernung  bis 250 km  erw eitert.

Im  A usnahm etarif 31 (Baumwolle usw.) w urden mit 
G iiltigkeit vom 28. Jan u ar 1929 „O berko tzau“ und „Pieste- 
ritz“ ais E m pfangsbahnhófe unter den Sonderfrachtsatzen 
aufgenom m en.

Im  A usnahm etarif 32 (Schafwolle) w urde mit Giiltig- 
keit vom  28. Jan u a r 1929 „O berko tzau“ ais Em pfangsbahn- 
hof un ter den Sonderfrachtsatzen  nachgetragen .

Im  A usnahm etarif 33 (Thiir. W aren) w urden die mit 
G iiltigkeit vom 16. D ezem ber v. Js. bis auf jederzeitigen, 
W iderruf, langstens bis zum 31. Jan u a r 1929 eingefiihrten, 
bedeutend erm afiigten Sonderfrach tsatze verschiedener Bahn- 
hófe aberm als durch neue F rach tsa tze  mit G iiltigkeit vom 
1. F eb ruar d. Js . ersetzt, w odurch E rhohungen eingetreten 
siind (vgl. O stsee-H andel N r. 1 vom 1. Jan u a r 1929 S. 34).

Im  A usnahm etarif 34 (H anf usw.) w urde mit Giiltig- 
keit vom. 28. Jan u ar d. Js. „O berko tzau“ ais Em pfangs- 
bahnhof mit Sonderfrachtsatzen nachgetragen.

Im  A usnahm etarif 35 (Eisen und Stahl usw .) w urden 
mit G iiltigkeit vom 28. Jan u ar 1929 un te r den V ersand- 
bahnhófen zu I

H albau  mit F rach tsatzzeiger 2
K arf „ ,, 4
K ónigstein (Elbe) ,, „ 2
Póllwitz „ „ 2
R onneburg  (Thiir.) „ „ 2
Z irndorf (zu 25 a) „ „ 2

nachtragen.
Zum  gleichen Z eitpunkte w urde  un ter II „B arn im 11 

ais V ersandbahnhof un ter den Sonderfrachtsatzen au fg e
nomm en.

Im  gleichen A usnahm etarif w urden d ie  mit G iiltigkeit 
vom 16. D ezem ber v. Js. bis auf jederzeitigen W iderruf, 
langstens bis zum 31. Jan u a r 1929 eingefiihrten erm aBigten 
Sonderfrachtsatze verschiedener B ahnhofe aberm als durch 
neue F rach tsatze mit G iiltigkeit vom 1. F eb ruar 1929 e r
setzt, w odurch teilw eise E rhohungen  eingetreten sind. (Vgl. 
O stsee-H andel Nr. 1 vom  1. Jan u ar 1929 S. 34.)

Im  A usnahm etarif 38 (H aute und Felle usw.) w urde mit 
G iiltigkeit vom 28. Jan u ar 1.929 „O berko tzau“ ais, Em pfangs- 
bahnhof zu I aufgenom m en. I

G leichzeitig w urden unter II „B eurig -S aarburg“ und 
„L aubuseschbach“ ais E m pfangsbahnhófe un ter den Sonder- 
frach tsatzeh  nachgetragen .

Im  A usnahm etarif 52 (Papier und Pappe usw.) w urden 
mit G iiltigkeit vom 28. Jan u ar 1929 die B ahnhófe Ahlhorn, 
Lucka (Kr. A ltenburg), Seidau Ladest., S tolpen und V elbert 
H bf. mit Sonderfrachtsatzen ais V ersandbahnhófe auf- 
genommein.

Im  gleichen A usnahm etarif w urden die mit Giiltigkeit 
vom 20. D ezem ber v. Js. bis auf jederzeitigen W iderruf, 
langstens bis zum  31. Jan u ar 1929 eingefiihrten, bedeutend 
erm aBigten Sonderfrachtsatze verschiedener Bahnhófe a b e r
mals durch neue mit G iiltigkeit vom 1. F eb ruar d. Js . e r 
setzt. H ierdurch  sind teils E rhohungen, teils Erm aBigungen 
der F rach tsatze eingetreten. (Vgl. O stsee-H andel Nr. 1 vorn 
1. Jan u a r 1929 S. 34.)

Im  A usnahm etarif 53 (G arnę usw.) w urde mit Giiltig- 
keit vom  28. Jan u a r 1929 ais neue A bteilung im  W aren- 
verzei,chnis au fgenom m en:
III . Sacke, leere, neue, aus Baumwolle, Leinen- und Jute-

gew ebe.
Im  gleichen A usnahm etarif w urden die mit Giiltigkeit 

vom 10. D ezem ber v. Js., langstens bis zum 31. Jan u ar 1,929 
eingefiihrten Sonderfrachtsatze aberm als mit G iiltigkeit voin
1. F eb ruar d. Js. durch neue F rach tsatze ersetzt. H ierdurch 
sind teilw eise E rhohungen  der F rach tsatze eingetreten.

Im  A usnahm etarif 61 (Tonw aren) w urde die Giiltig- 
ke itsdauer fiir die mit G iiltigkeit vom 20. D ezem ber v. Js. 
bis auf jederzeitigen  W iderruf, langstens bis zum 31. J a n u a r  
1929 eingefiihrten Sonderfrach tsatze verschiedener Bahnhófe 
bis zum 28. F eb ruar d. Js . verlangert. (Vergl. Nr. 1
S. 34 des „O sts 'ee-H andel“ vom 1. Januar 1929.)
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Im. A usnahm etarif 103 (K orkrinde usw.) w urde mit 
P .^^g k e it vom 28. Jan u a r 1923 unter den Em pfangsbahn- 
hófen zu I ,,O berko tzau“ nach^etragen .

Im  A usnahm etari: 194 (Si izium karbid  usw.) w urden mit 
Giiltigkeit vom 4. F eb ru a r 1929 die B ahnhó.e Liidemscheid, 
Melle, Probstzella, Solingen Hbf., Sonneberg (Thiir.) und 
Steinach (Thiir.) unter den V ersandbahnhó .ea auf genom m en. 
YgL S. 34 der N r. 1 des „O stsee-H andel“ vom  1. Tanuar 

1929.) J
U eber die H ohe der nicht genannten F rach tsatze er- 

eilt das V erkehrsbiiro  der Industrie- und H andelskam m er zu 
Stettin Auskunft. . •

Reichsbahn-Giitertarif, Ausnahmetarife 6 f, 6 g  und 61.
Mit G iiltigkeit vom  1. F eb ruar d. Js. bis auf jederzeitigeni 
w id en-uf w urden die bisherigen vorgenannten Ausnahme- 
tari.e, welche fiir S teinkohlen usw. bzw. B raunkohlen usw. 
v°n  deutschen G ew innungsstatten nach B ahnho.cn des Ost- 
^eekustengebiets bzw. nach B ahnhó.en des N ord- und Ost- 
seekiistengebiets gelten, neu herausgegeben.

b) Deutsche Verba'dt"rifs. 
Deutsch-Polnisch-Sowje.ischer Guterv.rkehr. Sam m elgut 
der U .d.S.S.R . ist fiir die Folgę nur noch dann zur 

fo rd e ru n g  anzunehm en, w enn im Frach tbrief die zu einer 
' arnm elgutsendung gehórigen Einzelstiicke nach Inhalt und 
'j ewicht genau angegeben siad. D iese E inzelangabe ist not- 
W„endig, weil auf den Sow jetbahnea der tarifarische Begriff 
>>Sammelgut“ nicht bekannt ist. Sendungen, die im Fracht- 

r}ef nur mit d ieser allgem einen A ngabe bezeichnet sind, 
•^ussen auf den sow jetischen G renzstationen zur Feststellung 

es genauen Inhaltes einer Sendung, der fiir die Fracht- 
^ r©chnung notw endig  ist, entladen w erden. D as bedeute t 

aber auBer einer F rach tverteuerung  (Ladekosien) feiae nicht 
nerhebliche V erzógerung in der Be orderung der Sendun- 

Sen. Dje genaue A ngabe der zu einer Sam m elsendung ge- 
^rigen Einzelstiicke im Frach tbrief liegt daher im  ailge- 

^ einen In teresse der V ersender.
D eulsch-Rum a ischcr V erb£ndgutert:,rif. D er im  „O st- 

êe'Handel“ auf Sei:e 20 in Nr. 24 vom 15. D ezem ber 1928 
ttgekiindigte D eutsch-Rum anische V erband^u ter.a  i. w urde

1. F eb ruar 1929 einge.iihrt. D er T arif enthalt beson- 
, ere Z usatzbestim m ungen zum Interna.ionalen  U eberein- 

°ttimen iiber den E isenbahn-F rach tverkehr, die T arifvor- 
L̂  ten und ausgerechnete F rach tsa tze  von den V ersand- 

den B estim m ungsbahnho.en fiir folgende Giiter ais 
^ rachtgut in W agen ladungen : G etreide, H iilsenfriichte, Samcn, 
sck-|Saate'n, O elkuchen, Kleie, frisches Obst, W alniisse, ge- 
ho]-aC 1̂':e!:es Gefliigel, H iihner- und G ansefedern, E ier, Schnitt- 

2> Benzin, M ineralschm ieról, E rdólpech, Q uarzitsteine, ge-

m ahlener Spat, E isenerz, Koks, A m m onsalpeter, N atron- 
salpeter, S alpetersaure, D ungem ittel, H olzkalk, Lum pen und 
H olzgeist. D ie F rach tsa tze  sind in Reichsp ennig fiir 103 kg 
angegeben. Bei den einzelnen V erkehrsverbiadungen ist der 
B e.ó rderungsw eg zwischen den Y ersand- und den  Bestim- 
m ungsbahnhófen verme.rkt.

c) Auslandische Tarife.
Jugoslavie:t. D ie in Nr. 1 des ,,O stsee-H andel“ vom

1. Jan u ar 1929 ang ek iin d ijte  E rhohung  der G iitertarife im 
K onigreiche S .H .S. tritt erst am  1. M arz 1929 in K raft. 
H ierzu  w ird bem erkt, daB fiir gew isse G iiter die E rhohung  
5o/o iibersteigen w ird.

Nordisch-Schweizerischer Glitervcrkehr. In  N r. 22 des
,,O stsee-H andel“ w urde m itgeteilt, daB ein T arif fiir die 
B efórderung von sauren Siidfriichten ais F rach tgu t in W agen- 
ladungen von G eneve-Cornavin transit nach D anem ark, S chw e
den und N orw egen durch D eutschland am 15. N ovem ber 
v. Js. in K raft ge tre ten  ist.

Mit G iiltigkeit vom 1. F eb ru ar 1929 w urden frische 
W eintrauben in diesen T arif einbezogen. Aus diesem  AnlaB 
erschien eine N euausgabe des Tarifs.

Oesterreich. (Eisenbahn-Gutcrtarif, Teil I, A beilung A).
Mit G iiltigkeit vom 1. F eb ru a r 1929 w urde der N achtrag  I 
zu obigem  T arif ausgegeben.

Oesterreichisch-Ungarirchar Verb~ndtarif. Die V erkehrs- 
leitungsvorschri ten vom 1. A u ju s t 1926 nebst N achtriigen 
I-—IV sowie die besonders bekanhtge^ebenen  A enderungen 
und Ergiinzungen hierzu w erden mit G iiltigkeit vom 1. F e 
b ruar 1929 aufgehoben und durch neue V erkehrsleitungs- 
vorschrilten  ersetzt.

Pokische Staatsbahnen. (Giitertarif Teil II—V.) D er
im „O stsee-H andel“ Nr. 1 vom 1. Jan u a r d. Js . angekiin- 
d ig te  N achtrag  V zum G iitertarif Teil I I —V w urde zum
1. Jan u ar 1929 herausgegeben. N achtrag  VI zum gleichen 
T arif ge langte  am  5. F eb ruar d. Js. zur A usgabe.

Tschechoslowakei—D cnzig. V oraussichtlich w ird im 
L aufe dieses M ona:es ais H eft 3 des Tschechoslow akisch- 
Polnischen V erbandtari.es ein neuer T arif fiir den V erkehr 
T schechoslow akei—D anzig, an w elchem  auch die D eutsche 
R eichsbahn-G esellschaft mit einigen D urchgangsstrecken  be- 
teiligt ist, erscheinen.

d) Verschiederes.
Mit Giiltigkeit vom 15. Mai 1929 w ird die Bezeichnung 

des B ahnho.es „H a lb au “ in ,,H albau (Schlesien)“ abgeandert.

‘S t e i c h s n a c h r i c M e n s t e l l e  

l * * * _ _ & k u f i e n l t n n € t e l  i n  S t e t t i n  ‘R e z i r K c  ‘P c m m e m ,  G r e n z m u r l e .

Bei der R eichsnachrichtenstelle fiir AuBenhandel in 
ein tlU Ŝ n<̂  u ' a ' nac^ ‘° ^ e ‘1d aufgeliih rten  N achrichten 
q Se§angen. D iese konnen von in teressierten  Firm en in der 
e in^  tSSte ‘̂e ^ er ^ ei ' l isnachfi-h tenstede, S et in, Bórse II,
R J=’es^hen o der von ihr abschriltlich b ezo je n  w erden.

p a n i e n :  D as A usgleichsverfahren auB erha.b des Kon- 
^  kurses in der Bukowina.

a n d : Schutzzoll in der Vv'olltextilindustrie.
I t  a ® iH  e n :  D er F ruchtexport.

.a i e n: Seidenzucht in SizLien. 
e d e r l .  I n  d i  e n :  E igentum svorbehalt, V ereinbarung des 

g ^erich tsstandes und K onsignatiońslager.
S tickerei-Industrie.

J u  a n d:  D ie E lektrizitjitsindustrie.
8 o  s 1 a v i e n : E igentum svorbehaIt.

S^nd ^ ^ ressenrna ê r*a^ D er R eichsnachrichtenstelle lie^en fol- 
^  ^  A nschriften vor: D eutsche E in fuhn irm en  in H anków .

■^rogengroBhandler in O esterreich.

Fiir ? icheru*g Konsignationsgescha'ten nach Brasilisn.
Veru tanS nachsten  Jah re s  ist durch den Syndikus des 
eine aniJ es D eutsch-B rasilianischer Firm en die E rrich tung  
Hot^ reuhandstelle fiir R io de Jane iro  in Aussicht ge- 

E ine der H aup taufgaben  d ieser Stelle soli u. a. 
$ein eberw achung von K onsignationen auslandischer Firm en 
Siche . E inrichtung wiirde den W unsch nach einer

3n K onsignationsgeschaften in gew issem  MaBe 
stellee[V Einzelheiten iiber die O rganisation der T reuhand- 

begen noch nicht vor.

Erd :u(5hć;ndel in Ch’na 1927/28. D er R eichsnachrichten
stelle g ing eine Aufzeichnung iiber den ErdnuB handel 1827/28 
zu, die sich im E inzelnen iiber die allgem einen Bedin- 
gungen des E rdnuB handels, die verschiedene.n Zw eige des 
H andels, die H aup taus.uh rhafen  und die H auptau lnahm e- 
lander auBert. In teressenten  konnen eine A bschrirt der Auf- 
zeichnung von der S:elle anfordern.

Das Wi tschaft}]ahr 1923 in der Schweiz. D ie Schwei- 
zerische B ankgesellschaft hat auch in diesem  J a h r  einen 
B ericht iiber das vergangene W irtschaftsjahr veroffentlicht, 
von dem  der R eichsnachrichtenstelle ein E xem plar vorliegt. 
In teressenten  konnen den B ericht leihw eise erhalten.

Einrichtung einer schwedischen Matcrkl-Kcntrollanstalt 
fiir elektrotechnisches Materi.il. Seit Jah ren  bestehen in 
Schw eden B estrebungen, die im  Interesse der V erbraucher 
und der einheim ischen Industrie  auf eine ge^en  die  Ver- 
w endung billigen und m inderw ertigen M aterials gerich tete  
K ontrolle des im H andel belindlichen elektrischen Instalja- 
tionsm ateria ls und von elektrischen H aushaltsartikeln  ab- 
zielen. D iese B estrebungen haben je tz t zu der Schaffung 
eines K ontrollorgans ge.iihrt, das unter dem  N am en „Schw e- 
dische E lektrische M ateria l-K ontrollanstalt“  in F orm  einer 
A ktiengesellschaft ins Leben geru len  w orden ist und dessen 
T rag er die V ere iiigun?  der schw edischen E lek triz i.a tsw erke  
und elf gróBere F euerversicherungsgesellschaften  sind. 
N iihere M itteilungen iiber die A u.gaben der A nstalt und ihre 
Satzungen kann die R eichsnachrichtenstelle machen.

Uruguay u :d seine wirts:h i.tlichen Verhaltiisso. H ier- 
iiber liegt der R eichsnachrich tensteJe eine A u.zeichnung vor, 
die In teressenten  in A bschrift von der Stelle erhalten  konnen.
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m itteilungen  
der Industrie* und Handelskam m er zu Stettin

Eisenbaluiwesen.
Verord'uing zur Eisenbahn-Verkehrsord'!ung. D er

R eichsverkehrsm inister hat eine V erordnung vom 4. Jan u ar
1929 erlassen, die fo lg en len  W ortlaut ha t:

„D ie nach der V erordnung vom 4. Ju li 1928 (Reichs- 
gese tzb la tt II S. 503) am  31. M arz 1929 ablau  ende F rist 
fiir die V erw endung der noch vorhandenen Frach tbriefe  
im AusmaB von 4 2 0 x  297 mm mit altem  Au druck — auch 
sofern sie nicht aus N orm alpapier 4 a hergestellt .sind — ■ 
w ird bis zum 30. S ep tem ber 1929 verlangert. D agegen  
diirfen die alten F rach tbriefe , die nicht dem  D in-Form at 
A 3 (420 X 297 mm) entsprechen (also noch ein AusmaB von 
3 8 0 x 3 0 0  mm und bei doppelseitigem  A u.druck  ein solches 
von 1 9 0 x 3 0 0  mm haben), vom 1. April 1929 ab nicht m ehr 
ais F rach tbriefdoppel verw endet w erden .“

Fahrlverhi i u lg  in Deutschland zum Besuche vcn an- 
erka nten auslaidischen Mu te.m cssen. Auf der D eu.schen 
R eichsbahn bes.eh t zu R eisen nach u.id von der M esse in 
allen W agenklassen  der Person en-, Eil- und D -Ziige eine 
Fahrpreiserm aB igung von 25 o/o vom gew ohnlichen F ahr- 
p reise iiir H in- und R iickfahrt zusam m en, auch im D urch- 
gangsverkehr.

1. E r l a n g u n g  d e r  V e r g u n s t . i g u n g :  G egen Vor- 
zeigung des M esseausw eises, der bei V erabfolgung erm aB.gter 
Fahrtausw eise abgestem pelt w ird :

a) Beim R eiseantritt in D eutschland n u r  am  F ahrkarten- 
schalter der R eichsbahn.

b) Zur D u r c h r e i s e  durch D eutschland bei R eiseburos 
im  A uslande und am  F ahrkartenscha lte r des deu:schen 
G renzbahnhofs.
2. A r t  d e r  F a h r a u s w e i s e :  Am Fahrkartenscha^ter 

der B ahnhofe w erden B lankokar.en  ausgeferdg t; vorherige 
Losung deshalb  erw iinscht.

D ie auslandischen R eiseburos geben erm aBigte Fahr- 
schei.ie des M itteleuropaischen R eiseburos aus.

3. G i i l t i g k e i t :  Zur  H i n r e i s e  truhestens vom 5. 
T ag e  vor M essebeginn bis spatestens zum 6 . M essetage 
(hochstens 11 T age).

Z u r  R i i c k f a h r t  vom 1. M essetage ab  langstens 
14 T age.

D ie G eltungsdauer w ird mit dem  ersten und letz ten  
T ag e  auf jeder F ah rk arte  angegeben.

D er Fahrausw eis fiir die R iickfahrt (W iedereinreise nach 
D eutschland) ist schon bei der H infahrt m itzulosen, er kann 
aber iiber ei.ien anderen W eg oder auch von einem anderen 
deutschen G renzbahnhof ab gelten, je lo c h  nur w ieder zuriick 
nach dem  gleichen deutschen R eisean trittsbahnhof und im 
D urchgangsverkehr nach dem  gleichen, bei der H infahrt zur 
E inreise nach D eutschland gew ahlten  G renzbahnhof.

F u r H in- o d e r R iickfahrt allein w ird die E rm aB igung 
nicht gew ahrt.

4. M e s s e a u s w e i s :  D er M esseausw eis ist mit der 
F ah rk a rte  vorzuzeigen. Die erm aBigten Fahrausw eise gelten 
nur in V erbindung mit dem  M esseausw eis und sind nicht 
iibertragbar.

5. S o n s t i g e s :  F ahrtun terb rechung  und U ebergang  
in eine hohere W agenklasse w ie im adgem einen V erkehr. 
Ais U ebergangsfahrp re is w ird der volle P reisunterschied  
zw ischen der bezahlten  und der hoheren ^^agenklasse 
erhoben.

Fur FD - und F F D -Z uge  sowie fiir E xpreB - und Luxus- 
ziige N achzahlung der vo’len tari maBi^en Zuschlage.^

6 . A n e r k a n n t e  M e s s e  n : Z ur Zeit sind 15 aus- 
landische V eranstaltungen ais anerkann te  M usterm essen im 
Sinne des M essetarifs anzusehen und zw ar die M usterm esse 
in A gram  (Zagreb), Basel, Briinn, B udapest, G raz, Laibach 
(L jubljana), Lyon, M ailand, M emel, Padua, P rag , PreB burg, 
R eichenberg , Saloniki und W ien.

Fiir nachstehende F riih jahrsm essen des Jah res  1929 ist 
die A nw endung der deutschen Fahrpreiserm aB igung von der 
D eutschen R eichsbahn zugestanden:

in Dauer Geltungsdauer der Fahrkarte
zur Ilinreise zur Riickreise 

Lyon 4.—17 3. 29 27. 2.— 9. 3. *.'9 4.— 17. 3 29
Wien 1".— 17. 3. 29 5. 3.—15 3. 29 10.—23. 3 29
Prag 17.— 4. 3. 29 12 3 .-2 2 . ‘ 29 17.—30. 3. 29 
Mailand 12.—27. 4. 29 7. 4.— 17. 4. 25 12.— 5 4. 29
Budapest 4 .-1 3 . 5. 29 29. 4.— 9. 5. 29 4.—17. 5. 29

Auftenliandel.
Aus'uhrforderungsfragen im Deutschen Industrie- und 

Handelstag. D er A uBenhandelsausschuB des D eutschen In 
dustrie- und H andelstags versam m elte sich am  1. 2. 1929 
in Berlin in einer sehr zahlreich besuchten Sitzung unter 
V orsi:z des H am burger Senators W  i 11 h o e f f t. Kom m er- 
zienrat V o g e l  (Chem nitz) berichtete iiber das handels- 
polidsche V erhaltnis zu E n  g l a n d  und legte die G runde 
dar, aus denen die W eiter entw icklung der englischen Schutz- 
zollbew egung mit schw erer Sorge betrach te t w ird. Ver- 
tre te r zahlreicher Industrie- und H andelsgruppen  gaben ih rer 
M einung dahin A usdruck, daB trotz der zi.ferm aBig nicht 
ungiinstigen E ntw icklung der deutsch-englischen H andels- 
bilanz bei dem  zu be.iirchtenden w eiteren Ausbau der eng- 
lichen Schutzzolle eine em pfindliche B eeintrach.igung des 
miihevoll au .gebau ten  deutschen A usfuhrgeschafts nach E ng- 
land eintreten miisse. E s w urde dem  dringeaden  W unsche 
A usdruck gegeben, daB die R eichsregierung nichts unver- 
sucht lassen mogę, die vorgesehenen M oglichkeiten neuer 
V erhandlungen auszunutzen und um  A bsteilung der wach- 
senden Zoll- und A bferdgungsschw ierigkei.en  bem iiht zu sein. 
D abei w urde m elinach  beto.it, wie w ichtig auch D eu tsch 
land ais L ieferant, ab er auch ais A bnehm er fiir den en g 
lischen A us.uhrhandel ist, wo es in Eiin- und A usfuhr mit 
an erster Stelle steht.

D er G edanke w echselseitigen G iiteraustauschs stand 
auch im M ittelpunkt der nach oigenden durch einen Bericht 
von D r. W i l d  e n  (D usseldor.) eingeleiteten E ro rterungen  
iiber die organisatorischen H ilfsm ittel der A u s f u h r f o r 1- 
d e r u n g. Auch hier w ar Je betont, daB D eutschland nichts 
ferner liege, ais eine U eberschw ernm ung frem der M arkte mit 
W aren, daB es ab er im Z usam m enhang mit seinen E in uhr- 
bediirfnissen und seiaen privat- und óffentlich-w irtschaitnchen 
V erpflichtungen alles daran  setzen miisse, den W arenaus- 
tausch w echselsei.ig  zu gestalten. In  diesem  Sinne auBerte 
sich unter zahlreichen R ednern  besonders auch G eheim rat 
D r. R o s e n t h a l ,  der nam entlich auf G rund ganz neu im  
Ausland gew onnener Eiiadriicke die B edeutung der deutschen 
A uslandshandelskam m ern sowie die w irtschaltlich sich 
auBernde W ichtigkeit des deutschen A uslandsschulw esens und 
sons.iger geistiger W erbem ittel betonte. In einer Entschlie- 
Bung w urde hervorgehoben, daB zw ar w esentliches im Wie- 
deraufbau  der zur W ahrung deutscher W irtschaitsin teressen 
bestim m ten am Lichen A uslandsm issionen bereits geschehen 
sei, daB auf diesem  W ege ab er noch w eiter vorangeschritten 
w erden miisse, vor aliem, daB an allen w ichtigen P latzen 
des A uslandes besonders hierfiir geeignete und bestim m te 
B eam te auf lange F rist aufgestellt w erden, die insbesondere 
auch Gewiihr fiir die noch w eiterhin notw endige V erbesse- 
rung der w irtschaftichen  B erichterstattung nach Inhalt und 
Schnelligkeit geben. N achdriicklich w urde betont, daB es 
sich hierbei nicht darum  h an ie ln  konne, A usfuhr schlecht- 
hin, auch solche durch ungeeignete K rii.te anzuregen und zu 
fordern, daB vielm ehr afles auf den kaufm annischen Blick und 
die kaufm annische E rfah rung  der mit dem  AuBenhande! 
BefaBten ankom m e und. die unentbehrliche T atigkeit des 
GroB- und U eberseehandels nicht verkiim m ert w erden diirfe. 
W eitere U ntersuchungen iiber die zw eckm aBige G estaltung 
der A usfuhrforderungsm aB nahm en w erden in Zusam m en- 
arbeit mit den ubrigeń berufenen O rganisationen sich an- 
schlieBen.

Gcld-, Banh- und Borscnwesen.
Aufnahme des Kreditschwindels in dss Strafgcsętzbu:h.

H ierzu nahm  die K am m er dem  D eutschen Industrie- u n d  
H andelstag  gegeniiber in E rgiinzung eines von ih r bereits 
e rs ta tte ten  G utachtens wie folgt S tellung:

„Sie erganzt dieses dahin, daB sie mit der vom Reichs- 
verband des D eutschen GroB- und U eberseehandels u n d  
dem  C entralverband des D eutschen Bank- und Bankier- 
gew erbes vorgeschlagenen Form u.ierung sich einverstandem 
erklart.

An der angegebenen  Stelle w are dem nach einzu"iigen:
„W er, abgesehen  von den Fallen des B etruges, das 

V erm ógen eines anderen dadurch schadigt, daB er sich im 
BewuBtsein o der in V oraussicht seines dem  anderen unbe- 
kannten  U nverm ogens zur VerLragser4ii.Iung ein D anehen  oder
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eine V orleistung aus einem  gegenseitigen  V ertrage  gew iihren 
laBt, w ird w egen K rediterschleichung mit G e.angnis bis zu 
einem Jah re  bestraft.

D ie T at w ird nur auf V erlangen des V erletzten ver- 
folgt, in besonders leichten Fallen kann das G ericht von 
S trafe absehen .“

in n e r e  A n g e leg en h e ifen .
In der Sitzung des geschaftsfiihrenden A usschusses der 

Industrie- und H andelskam m er zu S tettin  am  D ienstag, den
5. F eb ruar 1929, sind folgende H erren  beeidig t und offent- 
Hch angestellt w orden:

1. W ilhelm  G u t z m a n n ,  E ggesin ,
ais Sachverstandiger fiir R undholz und geschniittene 
H olzer sowie fiir gesag te  H olzer und B retter;

2. A lbert K ii h 1, Stettin,
3. H anns W i n k e l m a n m ,  Stettin, 

ais Sachverstandige fiir M obel;
4. M. P e i p e r ,  Stettin,

ais Sachverstandiger fiir E ier;
5- M artin K l e i n s c h m i d t ,  Stettin,
6. Paul P o  11 a c k  , S tettin,
7. H erm ann S t a e g e m a n n ,  Stettin,

ais Sachverstandige fiir F ahrrader, F ah rrad te ile  und 
-zubehór;

8- H erm ann K r e p l i n ,  G reren b erg ,
ais Sachverstandiger fiir K artoffeln, H eu und S troh 
sowie ais P robenehm er von
1. G etreide, O elsaaten, H iilsenfriichten, dereń  Saaten, 

sowie E rzeugnissen der G etreidem iihlen und
2. Fu tterm itte ln  (auBer M elasse) fiir G reL 'enberg;

9. W alter K 1 e 11 n e r  , Plathe^
ais P robenehm er von
1. G etreide, O elsaaten, H iilsenfriichten, dereń  Saaten, 

sowie E rzeugnissen  der G etreidem iihlen und
2. Fu tterm itte ln  (auBer M elasse) fiir P lathe; 

tO- Karl W e r  b e r  , Anklam,
ais P robenehm er von
1. G etreide, O elsaaten, H iilsenfriichten, dereń  Saaten, 

sowie E rzeugnissen  der G etreidem iihlen und
2. F u tterm itte ln  (auBer M elasse) fiir Anklam.

M essen u n d  A u ssle llu n g en .
 ̂ Die russische Rohstorfausstelluig auf der Leipziger 
r̂uhjahrsmesse 1929. E s ist kein Z u a ll , daB die H alle 18 

!j:uf der L eipziger Technischen M esse, in der sich seit 
Jahren die russische R ohsto 'fausstellung  w iederholt, gegen- 
uber den gróBten M aschinenhallen liegt. D enn mit seinen 
andwirtschaftlichen und m ineralischen P rodukten  und mit 

f^inen Fellen, die es auf die V ersteigerungen nach Leipzig 
nngt, bezahlt RuBland das, w as es aus D eutschland an 
taschinen, W erkzeugen und anderen F e r ig fabrikaten  b e d eh t. 
rrii w elche W erte es sich dabei handelt, zeigt die jiingste 

r^ssische A ufrechnung, w onach RuBland im O k .ober und 
^°vernber 1928 zusam m en fiir 24 M illionen R ubel aus 
. eutschland im portiert hat. D arun ter stehen industrielle Ein- 

- .l^ u n g e n  und landw irtscha^tliches Inventar mit insgesam t 
^•76 Millionen an ers ter und Industrie- und Landm aschinen 

V- 6,5 M illionen an zw eiter Stelle. D afiir liefert RuBland 
We R ohsto .fe, von denen die A usstellung sehr in teressan te  
Usterproben enthalt. 

d i .S ie  g ibt nicht nu r eine U ebersicht der russischen Pro- 
. tion an G etreide, H olz, w ertvollen T ierfellen und land- 
irtschaftlichen E rzeugnissen, an Flachs, W olle, Leder, 
°rsten, Baum wolle, H arz  und W achs, sondern laBt auch, 

^.as fiir den G iiteraustausch sehr w ichtig  ist, die F ortsch ritte  
^ eser P roduktion erkennen. E ine besondere B edeutung 
jr die russischen M anganerze, ais sich die am erikanische 

° ch.inanz durch die K onzessionen H arrim ans auf die Man- 
r nSruben am K aukasus einen w esentlichen Teil d ieser 

ssischen E rze  sicherte. Mit der Auflósung dieses Ver- 
^ Ses kom m en auch die E rze  an d erer Fundsta tten  fiir 
iht? ^ 'xPo rt in B etracht, d a  sich hauptsachlich E uropa mit 

nen versorgt.
s , .  Seit etw a zwei Jah ren  ist durch d ie  dam als abge- 
K*u °KSenen geologischen U ntersuchungen in der sogenannten 
ty rs*£er-Anomalia festgestellt w orden, daB RuBland und nicht 
ri . ah ierika das eisenreichste Land der E rd e  ist. In den 
cler% en etw a zw eihundert bis v ierhundert M eter \m ter

E rdoberfliiche hinziehenden m achtigen E isenerzriffen von 
Servertl E isengehalt besitzt RuBland allein dort gróB ere Re- 

en. ais die gesam ten V orrate all^r anderen E rd te ile  zu 

sammen  betragen. D iese E isenerzbasis scheint sich nun 
noch verbreitern  zu sollen, denn es w ird jetzt von der Fest- 
stellung einer neuen M agnetanom ana in  der U krainę berich- 
tet. D urch die A bw eichungen der M agnetnadel in den g eo 
logischen Suchgeraten  aufm erksam  gem acht, hat man die 
G egend am  U nterlaufe des D njepr genauer durchforscht, 
und es heiBt, daB die neu do rt festgestellten  E isenerzlager- 
sta tten  nur 70 bis 80 M eter un ter der E rd e  lie je n . In d e r 
S truk tu r den hochw ertigen E rzen  von K riw oi R og ent- 
sprechend, sind sie in der N ahe des im Bau be indlichen 
W asserkraftw erks D njeprosto i auch billig zu verhii.ten und 
dann auch leicht abzutransportieren .

Solche E rzp roben  pflegt zuerst die russische Rohstoff- 
ausstellung zu zeigen, ebenso die verschiedenen Sorten der 
russischen Kohle, mit dereń  A usfuhr nach den M ittelm eer- 
hafen  RuBland neuerd ings seine aus A egypten  bezogene 
B aum w olle und die italienischen Seidensto .fe bezahlt. 
Russiischer A nthracit — im Preise zwischen deutschem  
und englischem  liegend — ist sogar scho.n in N ord .rankre ich  
durch T ranspo rte  bis R ouen auf den M arkt gebrach t w orden.

Auf der russischen R ohstoffausstellung auf der Leipziger 
F riih jahrsm esse 1928 w aren  zuerst russische M olkereipro- 
d u k te  zu sehen, besonders russischer K ase, mit dessen E xpo rt 
m an dam als begonnen hatte. H ier hat sich inzw ischen eine 
bedeutsam e U m stellung vollzogen, die voraussichtlich auch 
schon a u f  d e r  n a c h  s t e n  L e i p z i g e r  F r u h j a h r s -  
m e s s e  1 9 2 9  ( M u s t e r m e s s e  v o m  3.— 9., G r o B e  
T e c h n i s c h e  M e s s e  b i s  13.  M a r z )  genauer zu ver- 
folgen sein w ird.

D ie L andw irtschaft der U krainę ist in steigendem  MaBe 
zur V iehw irtschaft iibergegangen, und dereń P rodukte  tre tea  
in der A usfuhr vielfach schon an die Stelle des K orner- 
E xports . H at doch tro tz  des offiziellen A bbruchs der H an- 
delsbeziehungen allein E ngland  in den neun M onaten vom 
O ktober 1927 bis Ju .ii 1923 fiir 70 M illionen R eichsm ark an 
E iern  (15 Millionen), B utter (29 Millionen), geschlachtetes, 
W ild und Gefliigel (10 M illionen) und Fleisch, Bacon (16 
M illionen) aus RuBland erhalten. D ie P roduktion  von Bacon, 
also von m agerem  Schw einefleisch, w ie es in E ngland  g em  
zum Friihstiick gegessen  w ird, ist die jiingste Spezialitat 
der russischen P roduktion, die anscheinend mit dem  Ver- 
sagen der G etreideablieferung eine groBe Z ukunft hat. W ird 
doch gerade  je tz t gem eldet, daB in W oronesch nach zehn- 
jiihrigem  Stillstand eine Bacon abrik  w ieder aufgem acht w o r
den ist, die, mit danischen M aschinen ausgestatte t, taglich 
zwei W aggons Bacon lieJert. Von allen solchen sym ptom a- 
tischen U m stellungen in der W irtschaft RuBlands g ib t die 
R ohstoffausstellung stets ein getreues Abbild. U nd da  sće 
auch den Stand der russischen Industrie in H olzw aren, Por- 
zellan und K eram ik und in Textilien sowie in der B auerntech- 
nik an charakteristisćhen P roben zeigt, so ist sie ein auBer- 
ordentlich w ichtiger G radm esser der W irtscha 'tsenerg ie  RuB
lands fiir jeden, der d irek t oder ind irek t mit diesem  iiber 
ungeheure B odenschatze verliigenden Lande zu tun hat.

Budibespredtungen.
Schiffahrts-Kalender fiir das Elbe-Gebiet, die Mar- 

kischen WasserstraBen und die Oder 1929, herausgegeben  
von Dr. H . G r o b i  e b  e n .  D er Preis be trag t RM. 4.50.

DaB die Schriftleitung im m er w ieder bestreb t ist, 
den  K alender reichhaltig  zu gestalten, bew eist der neue 
Jah rg an g  1929. B esondere A u 'm erksam keit ist dieses Mai 
d er S tatistik  zugew endet w orden. E s sind A ufstellungen 
aufgenom m en iiber den „B estand  der B i.inenschiffe“ , iiber 
den „G esam tverkehr auf der deutschen E lb e “ von 1912 bis 
1926, iiber den „D urchgangsverkehr an der Zollgrenze; 
S chandau“ 1912, 1913, 1924 bis 1926, iiber den „G iiter- 
verkehr der w ichtigsten E lbehafen“ in den Jah ren  1913, 
1926, 1927, iiber die „Schi.'fahrtsperiode und A usnutzung 
des L aderaum s an  T ag en “ 1911 bis 1926, iiber d ie  ,,Aus- 
schiittungen der E lbeschi fahrts-A ktiengesellschaften“ 1905 bis 
1926 usw. F erner enthalt der K alender A ngaben iiber den 
Schlepplohntarif auf der O der. A bgesehen hierv'on bringt 
der K alender die neuesten  G esetze und V erordnungen der 
T schechoslow akei, des Reiches und der einzelnen Lander, 
die fiir die einzelnen F luB gebiete in F rage  kom m en. W ir 
heben nu r die n e u e  E i c h o r d n u n g  fiir B innenschiffe 
auf deutschen W asserstraB en nebst A usfiihrungsbestim m un- 
gen  sowie die S c h i f f a h r t s z o l l o r d n u n g  iiir die 
T schechoslow akei hervor. F erner g ib t der K alender iiber 
Z usam m ensetzung der W asserbaubehorden, Schi:fahrtsgesell- 
schaften usw. erschopfende Auskunft. D ie Z usam m enstellung 
der von den H andel skam m ern festgestellten  H a n d e l  s -



24 O S T S E E - H  A N D E L Nummcr 4

u n d  S c h i f  f a h r t s g e b r a u c h e  ist fo rtgesetzt w orden. 
Auch d ieser neue Jah rg an g  diirfte allen ' berech tig ten  Wiin- 
schen der Schi;fahrtsin teressenten  entsprechen.

Krak’s Export Directory 1929. Von dem. AdreBbuch- 
V erlag K rak ’s Legat, K openhagen K., 17, N ytorv, ging der 
K am m er ein E xem plar des bezeichmeten E xport-K alenders 
fiir 1929 zu. E s hande.lt sich um  den bekannten K alender, 
der auf p raktische W eise K enntnis von den W aren gibt, die 
von D anem ark  auf dem  W eltm ark t angeboten  w erden. D er 
E x po rtka lender ist ausgearbeite t w orden mit E m pfehlung 
der V orsitzenden der beiden leitenden H andelsorganisationen 
fiir D anem ark : der K aufm annschaft zu K openhagen und 
der P rovinzialhandelskam m er.

Angeboie und Nadifragen.
8756. J u n g e n t h a l  (Rhld.) sucht fiir den Y ertrieb  von 

K lein-D ieselm otoren und D iesellokom otiven (Schmal- 
spur) V ertre ter fiir Pom m ern.

8755. H a m b u r g  sucht G escha'tsverbindu:ng mit Siid 
frucht-G roB handlungen, die in der Lage sind, regel- 
maBig gróB ere Q uantitaten S iidirlichte jeder A rt ab- 
zusetzen.

8716. W i e n  sucht fiir den V ertrieb von Sparw asche (kalt 
abw aschbaren  K ragen, M anschetten und V orhem den) 
einen V ertreter.

8923. L i l l e  m ochte V ertretung  von in D eutsch 'and  kon- 
stru ierten  H ochfreąuenzapparaten  fiir F rankreich  und 
Belgien iibernehm en.

8956. C h e m n i t z  sucht gu t e inge 'iih rten  V ertre ter (mog- 
lichst mit Auto) fiir den V ertrieb von Sprechm aschi- 
nenbestandtei'en , wie Schalldosen, Z ugfedern, Platten- 
tellern, N adeln etc.

.............  ...— — S c h l u f i  d e s  r e d a

8967. D o r d o g n e  (S iidw estfrankreich) sucht V ertre ter fiir 
den E ngros-V erkauf von NuBkernen und spezieli von 
Tafelniissen.

9013. H ó r d e i. W'estf. beabsichtig t V ertretung fiir hie- 
sigen B ezirk  an eine F irm a zu vergeben, die Isolie- 
rungsarbeiten  (W arm eschutz) bei Industrieurm en aus- 
fiihrt.

9026. E ine  M óbelfabrik in B r u c h s a l  i. B aden sucht fur 
den S tettiner R egierungsbezirk  tiichtigen, gut einge- 
fiihrten V ertreter.

9029. B e r l i n  sucht fiir den V ertrieb von Schuhhandler- 
bedarfsartikeln  V ertreter, der bei Schuhm achereien, 
B esohlanstalten, Schuhgeschaften, Lederhandlungen 
gut einge,iihrt ist.

9066. S t a d t r o d a  i. Thiir. sucht fiir den V ertrieb eige- 
ner F abrikationsw are (Indainthren-Decken, - S o f ę ,  
(Frauen- und K inderschiirzen) fiir den B ezirk P om 
m ern V ertreter, der bei M anufakturw arengeschaften  
und W arenhausern  gut eingefiihrt ist.

9163. W i en mochte G eneralvertretung deutscher Firm en 
der chem isch-pharm azeu ischen und H erbarien-B ranche 
fiir O esterreich, Jugoslavien  und U ngarn  iibernehmen-

9336. H a m b u r g  sucht V ertre ter fiir den V ertrieb von 
aus Portugal im portierten  O elsardinen.

D ie A dressen der anfragenden F irm en sind im Buro 
d er Industrie- uind H andelskam m er zu Stettin, Bórse II, 
fiir legitim ierte V ertre ter eingeiragener Firm en, werktaglich 
in der Zeit von 8—1. U hr vorm ittags und 3— 6 U hr najch- 
m ittags (auBer Sonnabends nachm ittags) zu erfahren (ohne 
Gewiihr fiir die B onilat de r einzelnen Firm en).

t i o n e l l e n  T e i l s .  ■■■"— — «— —— immmmm̂ •

Was isl Tayioris?
D er N am e „T ayIorix„ um caBt ein w irtschaftliches Pro- 

g ram m  fiir das gesam te kaufm annische R echnungsw esen. 
Mit der W ahl des N am ens ist die V erpflichtung zu em st- 
hafter rationeller A rbeit verbunden, wie auch T aylor selbst 
auf dem  G ebiet der m echanischen A rbeit den W eg zu 
zielbew uBter P roduktion  eroffnete. W enn man die kaum  
7 Ja h re  angestreng ter P ionierarbeit der Taylorix-O rganisaU on 
iiberschaut, u n d  die A usw irkungen der taylorisierten  Me- 
thode in der P rax is ver.'olgt, so gew innt man d ie  U eber- 
zeugung, daB das aufgestellte  P rogram m  nicht Schlagw ort, 
sondern T a t bedeutet.

D ie A nfange der T aylorix-A rbeit fallen in die Zeit 
der Inflation, in  der w enig In teresse fiir W irtschaftlichkeit 
vorhanden w ar, weil der T aum el des V erdienens k a u f
m annische U eberlegungen  jah rhunderte langer V ergangenheit 
auBer Kurs setzte. N ur e i n  P roblem  w ar b rennend: die 
B ehandlung fre m ie r  W ahrungen in der B uchhaltung. D afiir 
wieś das T aylorix-V erfahren  einen denkbar einfachen und 
sicheren W eg und darum  reg te  sich das In teresse an diesem  
ersten  L oseblatt-D urchschreibe-V erfahren in D eutschland. 
Ais erste erkannten  k larb lickende siiideu tsche  Kau leute und 
Industrielle die V orziige der T aylorix-M ethode, die an Stelle 
dickleibiger, uniibersichtlicher FoJianten Lose K ontenblatter, 
in K arteiform  k la r gegliedert, organisch jedem  B etrieb an- 
gepaBt, brach te  und statt d e r zahlreichen U ebertragungen  
(mit ih ren  viele,n Fehlern) im D urchschreibe-V erfahren durch 
einm aliges N iederschreiben die Buchung auf Konto und 
Journal zugleich erledigte. D am it w ar die M óglichkeit 
t a g l i c h e r  K o n t r  o I l e  u n d  U e b e r s i c h t  i n  T  a  - 
g e s b i l a n z e n  sowie eine w i r k s a m e  A r b e i t s e r -  
s p a r n i s  gegeniiber den alten U m standiichkeiten gegeben. 
Bald reg te  sich auch, durch planm aBige W erbung gew eckt, 
das In teresse besonders der fortschrittlichen rheinischen K auf
m annschaft, und heute ist die T aylorix-B uchhaltung wohl 
die bekannteste  D urchschreibe-B uchhaltung in D eutschland. 
Jed es  m oderne B uchhaltungsw erk  erw ahnt sie, in zahlreichen 
privaten und stadtischen H a n d e l s s c h u l e n  ist sie Lehr- 
gegenstand.

D ie E ntw icklung ging vom sogenannten Zwei-BIatt- 
V erfahren (gleichzeitige B eschriftung von K onto und Journal) 
w eiter zum  D rei-B latt-V erfahren. H ier w ird  in zw eiter 
D urchschrift das G ruppen-K onto mit vo!lem T ex t bebucht, 
so daB zw angslaufig jederzeit die R ohbilanz gebildet ist. 
Zw ei-Spalten- und D rei-Spalten-B uchhaltung erm oglichen die 
G ruppierung in einer D urchschrift durch die getrennte Ver-

buchung der K ontokorrent- (D ebitoren und K reditoren) 
B uchungen von den iibrigen Sachbuchungen.

N eu ist das G r u p p e n  - J o u r n a l  - V e r f a h r e n ,  das 
ebenfalls mit nur einer D urchschrift jede gew iinschte auto- 
m atische G ruppierung gestatte t.

Bei der T aylorix-E inzug-B uchhaltung w ird Belastung 
und G utschrift auf dem  G egenkonto und um gekehrt, auf 
derselben Zeile, also in einem A rbeitsgang, verbucht.

Fiir die verschiedenen B ranchen sind verschiedene 
O rganisation-Prinzipien zu beachten, w as durch b e s o n d e r s  
a n g e p a B t e  K o n t e n p ł a n e  u n d  F o r m u l a r e  be- 
riicksichtigt w ird. D eshalb g ibt es keinen E rw erbsbetrieb , 
in dem  nicht das T ayIorix-V erfahren mit N utzen verw endet 
w iirde: Klein-, Mittel- und GroB-Betriebe aller Art ge- 
brauchen es.

W ahrend nun bisher O rganisations-E rfahrungen mit aller 
Y orsicht behiitet w urden, g ib t die Ta.ylorix-O rganisation ihre 
G rundziige offentlich bekannt. E ine R e i h e  v o n  F a c h -  
s c h r i f t e n  ist bereits erschienen, andere folgen in nachster 
Zeit. Genainnt seien z. B. die „A nleitung zur E inrichtung 
und F iihrung einer taylorisierten B uchhaltung*1 zur I n s t r u k -  
tion des B uchhalters, „T aylorisierte  B uchhaltung im  Z e i -  
t u n g s - V e r 1 a g “ , in S a g e w e r k s - B e t r i e b e n ,  in 
B r a u e r e i e n  u n d  M a l z e r e i e n ,  in B a n k e n ,  in der 
L a n d w i r t s c h a f t ,  bei  B e h ó r d e n  (auf kam eralistischer 
G rundlage), ferner ein L ehrgang fiir H a  n d e l s b e t  r i e b e 
aller Art, fiir Bilanz, S t a t i s t i k  usw. W ie kaum  im son- 
stigen Fachschrifttum  w ird hier vor allem gezeigt, w ie ii1 
der G eschafts-B uchhaltung ohne M ehrarbeit d ie  w ichtigsten 
kalkulatorischen und statistischen U nterlagen gesam m elt u n d  
verw ertet und wie organisatorisch bestm ogliche A rbeitsver' 
einfachungen erzielt w erden kónnen. — N eben dem  Gebiet 
der allgem einen G eschafts-B uchhaltung sind auch fiir die 
L o h n -  u n d  G e h a l t s - B u c h h a l t u n g ,  die L a g e r  - 
u n d  A n l a g e n - B u c h h a l t u n g  zum Teil vóllig neue 
W ege gew iesen w orden. Auch hieriiber sind Fachschriftefi 
von T aylorix  erschienen.

D ie E inrichtungen und G erate w urden in jahrelanger 
Praxis auf die einfachste und zw eckm aBigste F orm  g e' 
bracht. Im  V erfahren selbst sind a l l e  K o m p l i z i e f t *  
h e i t e n  a u s g e s c h a l t e t  — haufig bringen ja scheinbare 
V ereinfachungen w esentlich erhóhte D enkarbeit. D ie Viel* 
seitigkeit und A npassungsfahigkeit, die groBe Organisations- 
P rax is und die V orteile und E infachheit des Y erfahrens 
haben es verm ocht, daB der N am e Taylorix  eipe gewiss« 
w irtschaftliche  ̂B edeutung erhielt.


