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M A R K Ę

uerburgt Oualiłat
Weitefbjehende ' 
Zahhmgserleichterungen 
TM[iige nicnatsraim

SINGER NAHMASCHINEN
AKTIENGESELLSCHAFT
Si nger  L a d e n  i iberaf f l

Gesdiaifssfellen fn Pommern:
Anklam, PeenstraBe 7
Barth, Lange StraBe 50
Belgard (Persante), KarlslraBe 27
Bergen (Rugen), BahnhofstraBe 52
Bublitz, PoststraBe 144
Biitow, Lange StraBe 68
Cammin i. Pom ., WallstraBe 2
Demmin, LuisenstraBe 28
Gollnow i. Pom ., WollweberstraBe 7
Greifswald, Lange StraBe 15
Koslin, BergstraBe 1
Kolberg, Kaiserplatz 6
Labes i. Pom ., HindenburgstraBe 57
Neustettin, PreuBische StraBe 2
Politz, Baustrafie 7
Polzin, BrunnenstraBe 17
Pyritz, BahnerstraBe 50
B ilgenw alde, Lange StraBe 32
Schivelbein, SteintorstraBe 24
Stargard i. Pom ., IiolzmarktstraBe 3
Stettin, GieBereistraBe 23
Stettin, Breite StraBe 58
Stolp i. Pom ., MittelstraBe 5
Stralsund, Apollonienmarkt 7
Swinem iinde, FarberstraBe 5
W olgast, WilhelmstraBe 4



H inierm aueningssteine, Verblender, Dadisieine, Falzziegel, Dedfensieine usvv.
Jahr lich e  L e istu n g sfa h ig k e it e tw a  20 M illionen H interm auerungssteine.

Mauersteine
direkt ab naher Ziegelei und frei Bau 
in h ervorragender G iite preiswert

Dampfziegelei Mugge
Stettin, WarsowerStr.
Fernsprecher 2 2 794 .

Ziegel- und DrainrohrenwerKc
Klufzow

Frhr. H einrich v. Seckendorff
Fernruf: Stargard i. Pom. Nr. 21 —  Post- und Bahnstation Klutz°w 

Telegramm-Adresse: Ziegelwerke Kliitow

Fabrikation: 
Masch.-Mauersteine, por, Langlochsteine, 

Forstersche und Kleinsche Deckensteine

Spezialitat:
Drainrohren m il g la li gepuizien  Slofi- 

iiad icn  von 4 bis 31 cm I. W.

Kronziegelei UetKermunde
P. B ielield

Post und Bahn: Ueckermiiiide Fernruf: Ueckermiinde 204 
Eigner AnschluBkanal am Haff

Der hodiwerfige Ziegei ;
; r k a n n t  b e s t e r  Q u a l i*in a llen  S o r te n  von anei
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Pommersdie Ziegeleien

M auersteine, D achziegel, Hohlpfannen, F liesen , Falzsteine, Lochsteine, R adialsteine sow ie  Form steine  
aller Art, D eckensteine, Drainrohre. Spezialitat: Y erblendziegel. Jahresproduktion: ca. 10 Millionen Ziegel

Pommersdier Industrie - Verein ani AKiien I
Kontor: STETTIN, Bollwerk 3

ZieśelwerKe Berndshof bei Dedcermunde
l ie £ e r£

GllfltaV Lindhe & CO., Dampf ziegelwerke, Sfolzetfiagen-Krafzwiedf
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Gmpfehlenswerte W cin -  untl ‘Bierrestaurants

Ofteffauronf pufytotatm
3RofjtnarftfTrafie 1 4 /1 5  /  $ernfpredjer 30652

^  35efłe ^tufte ^
3(ueifd)onf t>on £>orfmuni>er Union, Tttirnfeerger 
^iedjen, IBofjrifdj (Spegiaf unO pifóner ifrquett 

SBeine erffer la u fe r  

£ * i u n q ei f d 1) i g ff e 3 3 e f f e f l f u d > e

3ur £utfe ♦ JWoftfeffrafie Tir. 14
gcrnfprcd^cr 26311

Pifftier UrqueU * * 0pe$ia(̂ û fd?attf
!»tittageften 1 2 - 3  Uf?r, W Jl. 1,60 unt> 2,25 
3fbent>effen JłTn. 2,25 uttt> nad> ftarte

Haupf>Balmiiofs>Wirfscliatt
3n^abcr: “K. Sdjmolbt, ©tettin

t» c c sit ten śi u tbt
^oglicfy nadjttiiiłagef utti> a&enta im J  u r jt e n f o a ( urtt> 

^cftcnrdumcn e r fł f I a f f i g e f t t i n f t f e o f t o n s e r ł e

fiegel- u. HohlsfeinwerKe
Hans Galh /  Lauenburg Pont.

liefern

porose |

Hgtondecken - Fuellsteine |
'n GroBen von 30/25/10 bis 32 cm Hóhe 

und in allen sonst gewunschten 
GroBen; leicht, daher f r a c h t g  u ns t i g

div. Systeme |

yPerledeckensteine - Aristos |
Ub®rsee-Haf en:  S T O L P M U N D E  1

fltitfforfft 3Betnffuften

Vorzugliche Kuchę und Keller 
Delikatessen der Saison

Grofie und kleine Gedećke

©teftta, Saifers!Sifije(ms©cnfmo(

M ffa g fiia e ^ c c f
1.25/ 2.25/ 3.25

Sfljenfcge&ecf
J\Wi. 2.25 unb 3.25

Werkstatten fur

Stahlhoch-u. Briickenbau
Kunstschmiede

6rosses Lager in

I-Tragern 
U • Eisen
Baueisen aller Art

Stettiner Trager- und 
Baueisen-Gesellschaft

m. b. H.
STETTIN, HOLZMARKTSTRASSE 7-9
Fernspr. 37792-93 -  Postscheckkonto  
Stettin 1099 — Reichsbank-G iro-Konto
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NAHMASCHINEN ~ UND FAHtmADER FABRIK 

J T E T T IN  ~  G IW N H O F

Sie.

'tó tu n x K > $ % io m tn e tv

-o ^ n e

Das Register ist

soeben erschienen!
Zu beziehen durch die

I n d u s t r i e -  u .  H a n d e l s h a m m e r  z u  S f e l t l n
Stettin, B orse, FrauenstraBe 30, I.

‘P r e i s  3 . C C  H m .

Feldmiihle
Papier und Zellstoffwerke

Aktiengesellschaft

STETTIN

I Abtlg. Ziegelei
Stolzenhagen-Kratzwieck

Verkaufsstelle:
Stettin, Konigstor Nr. 6
Fernsprecher: S a m m e l- N r .2 5 4 8 1

Erzeugnisse:

Mauersteine * Deckensteine 
Dachsteine

J a h r e s p r o d u k t i o n  7 . 0 0 0 . 0 0 0  S t C i c k



' W i r t s c h a f t s z e i t u n g  f u r  d i e  G s f s e e / a n d e r ,  d a s  S ł e ł t i n e r  W i r ł s c h a f ł s g e b i e ł  

u n d  s e i n  J f i n ł e r l a n d

AMTUCHES ORGAN DER INDUSTRIE- UND HANDELSHAMMER ZU STETTIN
Mitteilungen der Reichsnachrichtenstelle fur AuGenhandel in Stettin 
Mitteilungen des Deutsch-Finnlandischen Vereins e. V. zu Stettin 
Nachrichten des Verbandes des Stettiner Einzelhandels e. V.

Hau

Verl;

e.
H e ra u sg e b e r D r .  H. S c h r a d e r ,  S y n d ik u s  d e r  In d u s tr ie -  u n d  H a n d e ls k a m m e r zu  S te ttin  

P tsc h rif t le ite r  u n d  y e ra n tw o rtl ic h  fQr d ie  B e ric h te  O ber das A u s la n d  W . v. B u l m e r i n c ą ,  v e ra n tw o rtl ic h  f a r  d ie  B e r ic h te  O ber das In la n d
Dr. E . S c h o e n  e ,  d e n  A n zeig en te il H. J a e g e r ,  a lle  in  S te ttin .

B ezugsp re is  v ie r te lja h rlic h  2,50, A u slan d  3,— R eich sm ark . — A n z e ig en p re is  It. T a rit.
S chnhstf b p  V erlag  G. m . b . H., S te ttin . D ru c k : F is c h e r  & S c h m id t, S te ttin . S c h r if tle itu n g  u n d  In s e ra te n -A n n a h m e : S te ttin , B órse. E in g ap g  

nstraBe, F e rn s p re c h e r  S am m el-N r. 35341. D ie Z e its c h rif t e rs c h e in t  am  1. u n d  15. je d e n  M onats. Z ah lu n g en  a u f  d as  P o s tsch e c k k o n to  des B altisch en  
Qe V erlages G. m . b . H., S te t t in  Nr. 10464. B an k v e rb in d u n g : W m . S ch lu to w , S te tt in .

esc iSftsstelle  in  H e ls in g fo rs : A k ad em isk a  B o k h an d e ln , A le x an d e rsg a ta n  7. K on to  in  H e ls in g to rs : K an sa llis  O sake P a n k k i, A le x an d e rsg a ta n  40/42.

Stettin, 1. m a i 1929 9 . Jahrtf.

Die Zerrttflung des Handels der SowjeMlnion.
Von C a r l  o v o n  K i i g e l g e n ,  Berlin.

, Der H andel ist das kraftigste Band zwischen 
^ei Sowjet-Union mit ihren geschlossenen Gren- 
rufti Un<̂  ^ er kapitalistischen iibrigen W elt. Sowjet- 
^ land beansprucht von dieser W elt W aren, ins- 
^ s°ndere die Ausriistung fiir den W iederaufbau 
Dit^f1 n̂c û str ê? technische H ilfeleistung und Ka- 
[j aj/ ^ a s  Bediirfnis danach ist in unbegrenztem 1 
(1P ?n£ e vorhanden, wiodurch ein gewisser locken- 
Yyr ^ ustand entsteht, der die Aufm erksam keit der 
R C r\ n ĉ l̂t einschlafen laBt. Seinerseits k a n n  
y H l a n d  a u s s c h l i e i B l i c h  m i t  W a r e n  b e -  
t i n - Es kamen noch Ronzessionen in Be- 
U n l s n̂c  ̂ infolge der unleidlichen sozialen 
(selV rec l̂t^ c l̂en V erhaltnisse in der Sowjet-Union 
£rl ^  nach ^er vor einem halben Jahr erfolgten 
Ve !j^ e.rung der Konzessionsbedingungen) die 
}le 1 ̂ I tn isse  in RuBland so wenig verlockend, dafi 
§a)i e ,nicht m ehr ais 68 Konzessionsvertrage wirk- 
5q m ’Lt einem investierten Kapitał von etwa

tonen Rubel.

W enn RuBland m it W aren zahlen soli, muB 
es diese iiber den Bedarf des eigenen Volkes hin- 
aus in g e n i i g e n d e r  M e n g e  besitzen und miisseji 
diese W aren in bezug auf ihren Preis auf dem W elt- 
m arkt k o n k u r r e n z f a h i g  sein. N un zeigt schon 
die ganze Gestaltung des Lebens des russischen 
Volkes unverkennbar s c h w e r s t e n  M a n g e l  an 
Lebensm itteln und Bedarfsartikeln. M angel herrscht 
auf dem Gebiet, das in erster Linie fiir die russischs 
A usfuhr in B etracht kommt, dem der L a n d -  
w i r t s c h a f t .  In fast allen groBeren Stadten, 
darunter in M oskau und Leningrad, sind Brot- 
karten  eingefiihrt, wodurch das wichtigste Nah- 
rungsm ittel des russischen Volkes in schm erzhafter 
W eise rationiert wird. Und zwar erhalten nur die 
A rbeiter und Beam ten Brot, w ahrend der iibrigen 
Bevólkerung iiberhaupt k e i n R o g g e n b r o t  ver- 
kauft werden darf, W eiBbrot aber zum doppelten 
Preise, d. h. fiir 44 Kopekten das Kilogram m . In 
praxi 'steigen aber die Preise im Privathandel iiber

W

I n -  
fthtięg.

arnie und kalte 
Speisen

l ! i ^ Q u a l i t a t
Stimniungs-Kapelie
^ j m-Schu-V 6 ‘

W
C h le n

N e u ! W E I N S T U B E N  Neu>

STETTIN, Paradeplatz Nr. 30 : :  Teiephon Nr. 20279 und 26664 
Sonnabends Tanz bis 4 Ułtr.

® ic r-
Z łh t lg .
Warme und kalte 

Speisen
b e s t e r  Q u a I i t a t

Stimmungs-Kapelle
„Sch im -Schu -V ó“

W .
C h le n
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die gesetzlichen Preise weit hinaus. W ie in einer 
Sitzung der M oskauer Genossenschaften und staat- 
lichen H andelsunternehm ungen festgestellt wurde,' 
waren in kurzer Zeit die Preise fiir M assenbedarfs- 
artikel urn 12 bis I 60/0, fiir B utter und Kase sogar 
um 250/0, hinaufgeschnellt. Trotz zahlreicher Strafen 
fur ungesetzłiche Preiserhohungen steigen die Preise 
fortgesetzt. Bald nach Einfiihrung der Brotkarten 
in M oskau ist auch der Z u c k e r v e r b r a u c h  
rationiert worden (auf 2 Kilo pro Kopf im Monat). 
U ebrigens wird aus verschiedenen Stadten RuB- 
lands schon seit M onaten geklagt, daB Butter, 
E ier, Speck, Zucker und sonstige wichtigste Nah- 
rungsm ittel im H andel iiberhaupt nicht zu haben 
seien. Diese'r M angel bezieht sich nicht nur auf 
Lebensmittel, sondern auch auf sonstige wichtige 
Bedarfsartikel, so besonders auf T e x t i l w a r e n ,  
die in imm er zunehmendem M afie rationiert werden. 
Dabei verschwinden sie groBenteils aus dem Handel 
und werden hauptsachlich in den G egenden ver- 
trieben, wo m an noch hofft, durch das Angebot 
von Textilien die Bauern zum Verkauf von Ge- 
treide zu veranlassen.

W ir haben das Bild einer katastrophalen Z e r - 
r i i t t u n g  d e s  B i n n e n h a n d e l s  vor uns, einer 
Zerriittung, wie m an sie sich in einem Lande, in 
dem Privatinitiative und freie Ronkurrenz im! 
H andel herrschen, iiberhaupt nicht yorstellen kann. 
N ach einer M eldung aus Leningrad sind in dieser 
Stadt in den letzten M onaten 500 private Laden, 
vor allem im Textil-, Schuh- und Lebensmittel- 
handel, geschlossen worden. D urch diese A b - 
w i i r g u n g  d e s  P r i v a t h a n d e l s  und durch die 
Rationierung immer neuer W aren wird der Binne.i- 
handel imm er starker Monopol des staatlichen und 
genossenschaftlichen H andelsapparates. D ieser 
H a n d e l s a p p a r a t  war aber schon vor den neuen 
Belastungsproben den an ihn gestellten Anspriichen 
keineswegs gewachsen. Stets hat der Privathandler, 
selbst unter starkstem  Druck, sich dem staatlichen 
und genossenschaftlichen iiberlegen gezeigt, wenn 
ihm Iiberhaupt nur die M óglichkeit zur B etatigung 
gegeben wurde. F iir den G enossenschaftsladen ist 
der Besoheid charakteristisch, den eine Frau er- 
hielt, die drei E ie r gekauft hatte, die sich alle ais 
faul erwiesen hatten : W elch ein Teufel hat sie ge- 
ritten, E ier zu kaufen? In  einer Sitzung der Mos- 
kauer Behorden wurde festgestellt, daB die Kon- 
sum genossenschaften auf die Rationierung und 
Preisnorm ierung des Staates reagieren, indem sie 
den Verkauf der W aren einschranken, dereń Preise 
norm iert sind und daher nur einen geringen Gewinn 
zulassen. Auf die Bediirfnisse das Volkes wird 
keine Riicksicht genommen.

E in  standiges Kapitel in der Sowjetpresse, aber 
in unendlich viel starkerem  MaBe Gesprachsthem a 
der leidenden und in Panikstim m ung ham sternden 
Bevolkerung, sind die s c h n e l l  a n s t e i g e n d e n  
P r e i s e ,  sowohl fiir Lebensm ittel wie fiir In- 
dustriew aren. Es werden dabei selbst solche Artikel 
wie Salz und Petroleum  seitens der G enossen
schaften gesteigert, bei denen kein ersichtlicher 
Grund fiir die V erteuerung anzufuhren ist. Die In- 
flation schreitet fort. U nter diesen U m standen ist 
auch nicht zu erwarten, daB die vom R at der 
V olkskom m issare ernannte Kommission im stande 
sein wird, auftragsgem aB M aBnahmen auszuar-

beiten, um den H andelsapparat anpassungsfahiger 
und beweglicher zu machen.

W ir sehen also keinen UeberfluB, sondern einen 
M angel an W aren in RuBland. D abei steigen die 
P r o d u k t i o n s k o s t e n fortgesetzt, und alle An- 
laufe der Sowjetregierung, die Produktion zu 
rationalisieren, scheitern an der U ngunst der Ver- 
hiiltnisse, insbesondere an der Disziplinlosigkeit der 
Arbeiter. Es wird wohl mit allen M itteln des Ter- 
rors aus dem  Volke an W aren herausgepum pt, 
was es sich abpressen laBt, doch dies geschieht 
vielfach unter H intansetzung jeder kaufmannischen 
Kalkulation. Selbst bei den scheinbar giinstigsten 
Ausfuhrwaren, wie N aphtaprodukten, iibertreffen, 
we K enner berichten, die H erstellungskosten den 
Verkaufspreis.

E s liegt auf der H and, daB bei der Beurteilung 
des A u B e n h a n d e l s  diese Gestaltung des inne- 
ren W arenm arktes zu beriicksichtigen ist. W ohl ist 
es der Sow jetregierung gelungen, durch F o r c i e -  
r u n g  d e r  A u s f u h r  von N aphtaprodukten, Eisen- 
und M anganerz, Holz, sowie verschiedenen Pro- 
dukten der Landw irtschaft und Viehzucht die Aus
fuhr trotz des Ausfalles des G etreideexportes von
250.4 M illionen Rubel in den fiinf ersten Monatein’ 
des Jahres 1927/28 auf 280,3 M illionen in der 
gleichen Zeit dieses W irtschaftsjahres emporzu- 
schrauben. -Aber das Jah r 1926/27, das noch iibei 
das H auptausfuhrprodukt RuBlands, Getreide, ver- 
fiigte, zeigte in den fiinf ersten M onaten eine Aus
fuhr von 312^9 Mili. Rubel. Angesichts des StiU- 
standes der industriellen Produktion und der Er- 
schópfung der landw irtschaftlichen und tierische11 
V orrate ist zu befiirchten, daB die Ausfuhr in der 
zweiten H alfte des Jahres einen Riickgang zeigen 
wird. .

W as nun die E  i n f u h r anbelangt, so ist die 
Sow jetregierung augenscheinlich bemiiht, durc 
dereń w e i t e r e  D r o s s e l u n g  der schlim11̂ '-11 
W irtschaftslage Rechnung zu tragen. Es wurdei 
in den fiinf ersten M onaten des W irtschaftsjahres1
W aren fiir 256,1 Mili. Rubel eingefiihrt gegen 28 - 
Mili. in der gleichen Zeit des Vorjahres, aber 
208,1 Mili. im Jah r 1926/27. W enn m an in BetracAt 
zieht, daB nur die dringendsten Bediirfnisse der 
vólkerung beriicksichtigt werden, so liegt auf 
H and, daB, jede weitere E inschrankung der En1 
fuhr von einschneidender Bedeutung ist. Do 
scheint die Regierung diesen einzigen Ausweg, 
zu einer aktiven Handelsbilanz zu gelangen, 
immer starkerem  MaBe beschreiten zu wollen. 
Februar hatte die E infuhr einen W ert von 11
37.4 Mili. Rubel (gegeniiber 51,8 Mili. im J a n u a  

d. Js. und 63,1 Mili. im Februar 1928). Davon e1̂  
fielen auf Bestellungen der Berliner S o w j e t h a n c i e  

vertretung in D eutschland 12,7 Mili. Rubel
iiber 13,3 Mili. im Januar d. Js. und 13,4 ini 
bruar v. Js. _ , s

D as Aktivsaldo, das durch  F orcierung
AuBenhandels und Drosselung der E infuhr "  _
auf Kosten der Bevolkerung und der W irtsc^a 
erreicht worden war, betragt in den ers -v,
M onaten 24,2 Mili. Rubel gegeniiber einem I aSj m 
saldo von 31,3 Mili. Rubel .und 104,8 Mili- m c 
gleichen Zeitraum  der beiden Vorjahre. ^

Dieses unter schwersten Opfern errelę , L tbe 
tivsaldo entspricht der notgedrungenen Se ^
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sęhrankung einer zerriitteten W irtschaft, wie sie 
Si1C uns *m Binnenhandel RuBlands zeigt. Auch 
der Riickgang der Bestellungen in Deutschland ent- 
spricht dieser Sachlage. In einem m erkwiirdigen 
^egensatz dazu steht aber der l e b h a f t e  A u f  - 
sc h w l i n g  der russischen H andelstatigkeit in 
J ^ n g l a n d  und erst recht in A m e r i k a .  E rst 
^urzlich sind der russischen S taatsbankprasident 

cheinmann und der Vorsitzende des russischen 
utotrusts Sorokin aus New York zuriickgekehrt, 

s*e mit Fiord und General M otors iiber weit- 
gehende Beteiligung an der russischen Automobil- 
lnę ustrie, insbesondere dem Aufbau einer Fabrik 

einer Jahresproduktion von 100 000 Automobilem 
crhandelt haben. E ine russische Traktorenkom - 
)ission geht nach Amerika, um die Griindung 
*ner 1 raktorenfabrik in Stalingrad (Zarizyn) mit 
lner Jahresproduktion von 40 000 T raktoren  in 
ie W ege zu leiten. Ebenso gehen der Leiter 

dpS J ^ P ^ a t r u s ts  Barinow und eine Kommission 
^ .s Russischen Schwachstrom trusts nach Amerika. 
^ le Russen bestellen Turbogeneratoren fiir den 

njeprostroi in Amerika. E ine am erikanische Bau- 
nia verpflichtet sich, fiir 50 Mili. Rubel H auser in 

iekt U ZU ^auen. ^ as Staatliche Institut fiir Pro- 
ein 1prUn^ ,neuer M etallfabriken (Gipromes) griindet 
lan n ° ^ ew Yiork-'(ein zweites in Deutsch- 

( )■ RuBland erklart, daB es sich in bezug auf

O S T S E E - H A N D E L '

die Elektrifizierung ganz auf Am erika umstelle. 
Die angefiihrten N achrichten der letzten Wochien 
geniigen, um zu zeigen, welche A nstrengungen Sow- 
jetruBland in Am erika m acht.

Zugleich erklart der stellvertretende Vorsitzende 
der russischen Staatsbank P j  a t a k ó w  der  e n g -  
l i s c h e n  W i r t s c h a f t  s d e l e g a t i o n  in Mos- 
kau, daB die russische E infuhr aus E ngland 
(1924/25 23V2 Mili. Pfd., 1927/28 aber nur 5,8 Mili. 
Pfd.) auf Kosten der jetzigen Lieferanten (D eutsch
land?) wieder m achtig anschwellen konnte, wenn 
England seine Beziehungen mit RuBland wieder 
aufnimmt. E s werden den E nglandern  groBartige 
Perspektiven fiir die nachsten fiinf Jahre vorgegau- 
kelt. So soli das in der russischen Industrie in- 
vestierte G rundkapital von gegenw artig 75 Mil- 
liarden Rubel auf 129 M illiarden erhóht werden. 
D er englischen W irtschaft wiirden dabei Auftrage 
in H óhe von 150 Mili. Pfund (also 3 M illiarden 
Reichsm ark) zugehen.

M an fragt sich angesichts der schnell fort- 
schreitenden Zerriittung des russischen H andels, o b 
D e u t s c h l a n d  n i c h t  g u t  t u t ,  d i e s e r  A b -  
w e n d u n g  S o w j e t r u f i l a n d s  v o n  D e u t s c h 
l a n d  u n d  H i n w e n d u n g  n a c h  A m e r i k a  
u n d  E n g l a n d  m i t  g r o B e r  G e l a s s e n h e i t  
a b w a r t e n d  z u z u s c h a u e n .

eino Cl' ^  a 11 z 1 & e 1 H a f e n  hat im vorigen Jahre 
die T<r Ĵesam tum schlag von 81/2 Mili. to erreicht; 
HO o °i U^r betrug allein 51/ 3 Mili. to =  rund
irnrn° Gesam tausfuhr, die im vergangenen Jahre 

noch etwa 4 mai so groB war wie die Ge- 
amtemfuhr.

heKr i6r ^ anziger H afen hat jetzt bereits eine er- 
^  gróflere Um schlagsfahigkeit (10, vielleicht 

Haf r i Mili. to)- In diesem Jahre wircl das neue 
mo d nbecken in W eichselmiinde mit seinen hoch- 

uncI E rzladeeinrichtungen und 
hiny) i mschlagsfahigkeit von etwa 3V2 Mili. to 
bis °^j1-rneri’ so Danzig von 1929 ab 12
Werfi ° MllL to ‘°hne Schwierigkeiten um geschlagen 

en. konnten.
ziger A n z a h 1 d e r  S c h i f f e ,  die in dem Dan- 
Jahrp i a l en„ ein- uncl ausgegangen sind, betrug im 
hat s- i 6190 gegeniiber 6950 ,im Jahre 1927; sie. 
^0Ppelt ^ e£ en^ b er den V orkriegsjahren etwa ver-

^ c ^ ^ st l ° n n a g e  hat sich gegen das 
auf . 1 *?.ur unwesentlich, von 3,91 im Jahre 1927 
4 raal ^ 03 Mili. N rgt. erhóht; sie ist etwa

j^.So groB wie vor dem Kriege.
Sch i f f  P u r c h s c h n i t t s g r o B e  d e r  S e e -  
gesti6fr 1St. Segen das V orjahr von 560 auf 650 
^UrchscT* • ^ at gegeniiber dem Vorkriegs- 
^atnps ungefahr verdoppelt; die kleinen
^chifffiSC e werden im m er m ehr durch gróBere

verdrangt.
^ariRen ^ClTr ^ anziger Schiffsverkehr ist in dem ver- 
^  a r t s jU J a^ re ein S t i l l s t a n d  i n  d e r  A u f  - 
?bschion 3  ̂w e ^  u 11 g  ^ er letzten Jahre eingetreten, 
Min to c,^ r ^ an z ig e r H afen leicht noch einige 

 ̂ iehrum schlag hatte bewaltigen konnen.

Danzî s Handel im jahre 1928.
Die deutsche Flagge steht m e n g e n m a f i i g  

auch jetzt noch an der Spitze mit 1,056 Mili. N rgt. 
Infolge der gesteigerten  K ohlenausfuhr nach den 
skandinavischen L andem  ist die danische Flagge 
mit 739 000 und die schwedische mit 660 000 In  
die N ahe der deutschen F lagge geriickt. Auch 
die englische F lagge mit 416 000 und die norwe- 
gische mit 259 000 haben sich gegeniiber den Vor- - 
kriegsjahren wesentlich verbessert.

D er p r o z e n t m a B i g e  Anteil der deutschen 
F lagge an der D anziger G esam ttonnage ist dagegen 
sehr zuruckgegangen. Vor dem Kriege betrug er 
o5 o/o, jetzt nur noch 26 <y0> Die danische F lagge 
hat sich von 6 o/o auf 8 o/o verbessert.

D e r  G e s a m t u m s c h l a g  im D anziger Hafen 
betrug im Jahre  1928 rd. 8,5 Mili. to gegeniiber 
rd. 7,9 Mili. to im Jahre  1927. Die steile Kurve 
in der Aufwartsbewegung der letzten Jahre  ist be- 
deutend abgeschw acht; dies ist besonders auf den 
R iickgang der Holzausfuhr (1927 rd. 1,7 Mili. 1928
0,86 Mili.) zuriickzufiihren.

D e r  s e e w a r t i g e  G e s a m t - W a r e n a u s -  
g a n g  ist von 6,38 auf 6,76 Mili. to gestiegen 
hauptsachlich infolge' der weiter verm ehrten K oh
lenausfuhr von 5,36 Mili. to im Jahre  1928 gegen- 
iiber 4,1 Mili. to im Jahre 1927. Die K ohlenausfuhr 
macht etwa 80 o/0 der G esam tausfuhr im D anziger 
H afen aus; der D anziger Zwischenhandel ist aber 
an der K ohlenausfuhr nur m it etwa 4 o/0 beteiligt.

Die s e e w a r t i g e  G e s a m t e j n f u h r  steht 
noch im m er in dem selben M iBverhaltnis zur G e
sam tausfuhr wie im Jahre 1927, namlich wie 1:4.

Die E infuhr von Schrott ist im vergangenen 
Jahre von 0,29 Mili. im Jahre  1927 auf 0,47 Mili. 
to gestiegen. D er Im port von Erzen betrug im
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Jahre 1928 0,43 Mili. to gegeniiber 0,33 Mili. to 
im Jahre 1927.

V erglichen mit den V orkriegsjahren ist der G e- 
s a m t u m s c h l a g  Danzigs *) v o n  durchschnittlich 
2,3 Mili. to in den Jahren 1911/13 auf 8V2 Mili. im 
vergangenen Jahre, m ithin beinahe um das vierfache 
gestiegen. Die Steigerung des Gesamtum schlags 
in den letzten drei bis vier Jahren ist allerdings 
nur auf die forcierte Kohlenausfuhr zuriickzu- 
fiihren. In den Jahren 1920—24 war der Durch- 
schnittsum schlag nicht groBer ais vor dem Kriege. 
Die Holzausfuhr ist gegeniiber dem V orjahre (1927) 
um die H alfte zuriickgegangen; sie betrug im ver- 
gangenen Jahre nur noch so viel, wie durchschnitt
lich in deh Jahren 1923/25.

Die W e r t z i f f e r n  des D a n z i g e r  G e -  
s a m t e i g e n h a n d e l s  zeigen jedoch in den letzten 
flint 'Jahren (1924: 1135, 1925: 832, 1926: 770, 1927: 
898, 1928: 932 Mili. Gulden) keine wesentilche 
Aufwiirtsbewegung, obschon sich die M engenzahl 
des D anziger E igenhandels fast mit der ent- 
sprechenden M engenzahl des D anziger Hafenum- 
schlags deckt. (Fiir die Vorkriegszeit stehen leider 
keine entsprćchenden W ertziffern zur Verfiigung.) 
V o n e i n e m  A u f b l i i h e n  d e s  D a n z i g e r  
H a n d e l s  i n  d e n  l e t z t e n  f i i n f  J a h r e n  
k a n n ,  s o w e i t  d e r  W e r t  d e r  W a r e n  i n  
F r a g e  k o m m t ,  k e i n e  R e d e  s e i n .

Die gesteigerte K o h l e n a u s f u h r  iiber Danzig 
bietet keinen Ersatz fiir das Riickgrat des Danziger 
H andels vor dem Kriege, namlich fiir die groBe 
D anziger G e t r e i d e -  und Z u c k e r ausfuhr.

E s zeigt sich deutlich, wie die hohen Ziffern 
der G e t r e i d e -  und Z u c k e r ausfuhr der Vor- 
kriegszeit, besonders in den letzten beiden Jahren, 
zuriickgegangen sind. Z u c k e r  und G e t r e i d e  zu- 
sammen bildeten vor dem Kriege etwa 60 o/o der 
Ausfuhr, jetzt nur noch 3 o/o der M enge nach.

W ie bereits gesagt, ist der D a n z i g e r  
Z w i s c h e n h a n d e l  an der gesam ten D anziger 
K o h l e n a u s f u h r  infolge unm ittelbaren Abschlusses 
der Geschafte von Oberschlesien bezw. W arschau 
aus mit nur ungefahr 4% beteiligt. D er Danziger 
Kaufm ann hatte aber vor dem Kriege durch den 
groBen U m schlag von G e t r e i d e  und Z u c k e r ,  
die zum Teil langere Zeit in Danzig in groBen 
Speichern lagerten, gute Verdienstm óglichkeiten, 
die jetzt vollkommen fortgefallen sind.

Die H o l z a u s f u h r ,  die in den letzten Jahren 
auf das vier- bis sechsfache der Vorkriegszeit g e 
stiegen ist, konnte auch nur teilweise ais Ersatz 
fiir die verringerte Zucker- und Getreideausfuhr in 
Frage kommen. Das Holzgeschaft nach England 
ist im vergangenen Jahre unrentabel geworden, 
da die polnischen Holzpreise zum Teil iiber dem 
W eltm arktpreis lagen und die russische K o n -  
k u r r e n z  sich in diesem M assenartikel immer m ehr 
bem erkbar m acht. Im vergangenen Jahr sind von 
den ausgefiihrten 724 000 S tandard russischen 
Schnittholzes 550 000 Standard nach E ngland ver- 
kauft worden. Gerade bei dem M assengut Holz hat

*) D er G e s a m t u m s c h l a g  G d i n g e n s  ist mit
1,95' Mili. to dem  G esam tum schlag D anzigs vor dem  K riege 
mit rund 2,2 Mili. to nahegekom m en. D ie G esam tausfuhr 
G dingens besteht fast nu r aus Kohle, der W aren-E ingang 
ist vorlaufig noch gering.

es sich gezeigt, daB Danzig ais U m s c h la g s p la t z  
groBen Konjunkturschwankungen ausgesetzt ist.

Sollten die polnischen K o h l e  n a r b e i t e r  
wirklich zum Streik iibergehen, so  ware die Lage 
voraussichtlich beinahe die gleiche fiir Polen, wie 
sie es 1925 fiir England war. Die U m s c h la g s z i f f e r n  
miiBten notgedrungen wesentlich zuriickgehen, da 
England sich in der Zwischenzeit wahrscheinlich 
einen Teil seiner alten K o h l e . n m a r k t e  wieder 
zuruckerobern wiirde. Vielleicht konnte auch b e r e i ts  
der Um stand, daB sowohl der Danziger wie der 
G dinger H afen im Februar d. Js. langere Zeit 
n i c h t  e i s f r e i  waren, dazu beitragen, daB die 
Ausfuhr nach den skandinavischen Landem  nicht 
m ehr in dem bisherigen MaBe wachst, da einige 
Lander, besonders Danem ark, in groBe K o h le n n o t  
geraten sind.

Die A u s w a n d e r u n g  i i b e r  D a n z i g  ist in 
den letzten Jahren folgendermaBen gestiegen :

1925: ‘ 17 000 Kópfe 
1926: • 28 000 „
1927: 36 000 „
1928: 37 000 „

Danzig konnte somit ais einer der bedeutendsten 
Ausw andererhafen Europas gelten.

D i e  G e s a m t g i i t e r m e n g e n ,  d i e  d i e  
W e i c h s e l  in den letzten beiden Jahren und im 
Jahre 1913 bei der E in lager Schleuse (Z o l lk o n tr o l le )  
p a s s i e r t e n ,  stellten sich wie fo lg t:

(in 1000 to ) :
'1918 : 1927 : 1913 : 

Schiffsverkehr s trom auf: 189 169 334 
Schiffsverkehr s tro m ab : 164 154 288
FloBverkehr s tro m ab : 20 28 184 _

G esam tgiiterm enge: 373 351. 806
D er Gesamtum schlag auf der W eichsel betrug 

danach im Jahre 1928 nur noch 0,37 Mili. to =  
rd. 4,4o/o des D anziger Gesamtum schlags von 81/-’ 
Mili. t o ; im Jahre 1913 dagegen war der P r o z e n t -  
satz des W eichselum schlags ungefahr 9 mai so 
groB, er betrug 38,6 0/0 des D anziger Gesam tum 
schlags (Gesam tumschlag D anzigs: 2,1 Mili., 
W eichselum schlag: 0,81 Mili. to).

H ieraus ergibt sich, daB Danzig hinsichtlich 
der V erbindung mit seinem H interlande nunm ehr 
fast ausschlieBlich (mit 95,6 0/0) auf die Eisenbahnen 
und nicht wie vor dem Kriege zu einem bedeutenden 
Teil (rd. 2/ 5) auf seinen natiirlichen W asserweg, die 
W eichsel, angewiesen ist.

Auch der F 1 o B v e r k e h r (1928 : 20 000 to) hat 
sich gegeniiber den billigen Bahnfrachten nicht auf 
der V orkriegshóhe (1913: 184 000 to) halten lassen; 
er betrug nur noch 1/ 9 des Vorkriegsverkehrs. Da- 
mals kam  der gróBte Teil des Flolzes (durchschnitt
lich 900/0) auf der W eichsel nach D anzig; im ver- 
gangenen Jahre betrug der FloBverkehr auf der 
W eichsel nur noch 21/2% der seewartigen Holz- 
ausfuhr.

Die D a n z i g e r  F l o t t e  geht immer mehr 
zuriick. Im vergangenen Jahre sind nur 55 000 
N trgt. Danziger Schiffsraum im eigenen Hafen ein- 
und ausgegangen (=  M o/0).

Die Danziger S e e h a n d e 1 s f 1 o 1 1 e zahlte ani 
1. Januar d. Js. folgende Schiffe:
12 M otortankschiffe 59 142 N trgt.
2 Tankdam pfer 9 336 „

11 Frachtdam pfer 5128 „



2 069 
203 

55 
178 
24 
24

8 Seeleichter
17 Seeschlepper 

 ̂ Schraubendam pfer 
2 Raddam pfer, Personendam pfer 
1 Segelschiff 
4 M otorkutter 

59 Seeschiffe rd. 76160 ŃtrgtT
Die 12 M otortankschiffe und die 2 Tank- 

tam pfer, die der ,,Baltisch-Amerikanischen-Pe- 
r°leum-Import-G. m .b. H .“ gehoren, sind nur in 
anzig reg istriert; sie fiihren wohl die Danziger 
lagge, laufen aber den D anziger H afen nicht an. 
le eigentliche Danziger Handelsflotte zahlt nur 

noch 45 kleine Seeschiffe mit noch nicht 8000 
trgt., unter denen sich nur 11 F rachtdam pfer mit 

rd. 5000 N trgt. befinden.
Die D anziger Flotte erhalt keine Subsidien vom 

taate und yerfiigt nur iiber altere und kleinere, 
chiffe. Die Danziger Reedereien haben daher seit 

ai|gerer Zeit nur Schiffe yerkauft. W egen U eberan- 
geoot von Frachten muBte auch im vergangenen 
Jahre ein groBer Teil der D anziger H andelsflotte 
angere Zeit untatig im Flafen liegen. 
i f i’̂ >aS ^ a n z i g e r  S p e d i t i o n s g e w e r b e  hat 
ntolge des weiteren Riickganges der seewartigen 
etreide- und Zuckerausfuhr fast nur noch mit 
erlust arbeiten kónnen. An der sogenannten 
Peicherinsel im Herzen der Stadt legt nur noch 

^elten ein Schiff an. Das gesam te Gelande mit 
^m en  wertvollen Getreideanlagen, das auf einen 

°rkriegsum schlag von 400 000 to Getreide jahrlich

eingerichtet ist, wird jetzt kaum  noch benutzt. Die 
D anziger Spedition liegt zudem noch teilweise in 
auslandischen Handen, so daB die Lage fiir den 
alteingesessenen D anziger Speditionshandel sehr 
schwierig ist.

Die d e u t s c h e  A u s f u h r  n a c h  D a n z i g  
u n d  d i e  E i n f u h r  v o n D a n z i g  n a c h  
D e u t s c h l a n d  b e t r u g :

1928
1927
1926

A u s f u h r  
96 Mili. RM. 
82 Mili. RM. 
69 Mili. RM.

E i n f u h r 
20 Mili. RM.
20 Mili. RM.
21 Mili. RM.

Die Ausfuhr ist also gegeniiber dem V orjahr 
etwas gestiegen, die E infuhr unverandert geblieben.

Im  a l l g e m e i n e n  kann die W irtschaftslage 
Danzigs im vergangenen Jahre nicht ungiinstig be- 
urteilt werden. Allerdings sind einige der wichtigsten 
Exportzweige, der Holz- und der Getreide- beziw. 
Zuckerhandel, sehr zuriickgęgangen, ersterer infolge 
des erschwerten Absatzes nach England, letzterer 
infolge der polnischen Beschrankungen. D as Ab- 
flauen der K onjunktur hat sich andererseits bisher 
nicht in dem MaBe wie in D eutschland bem erkbar 
gemacht. Dies ist zum Teil darauf zuriickzufiihren, 
daB die W irtschaft Danzigs mit der polnischen 
W irtschaft eng verkniipft ist und sich in steigendem  
MaBe der polnischen W irtschaft zuwendet. Die a lt
eingesessenen Danziger Betriebe haben allerdings 
unter den schwierigen wirtschaftlichen V erhaltnissen 
m ehr zu leiden_ gehabt, ais die polnischen bezw. 
nicht rein D anziger Betriebe.

t , Jp1 Verlauf des Jahres 1928 haben die wasser- 
chnischen Arbeiten beim Bau des G dingener H a- 

^ ns beachtliche Fortschritte zu verzeichnen. Das 
^rspriingliche Program m  der A usbauarbeiten, wie es 

m polnischen Industrie- und H andelsm inisterium  
^gearbeitet war, wuiyle im letzten Jah r nicht 

fiil? iiberschritten. AuBer der fiir die Durch-
jg £Un?  des Bauplanes veranschlagten Summę von 

, Zloty muBten gegen Ende des Vorjahres 
Vo zusatzliche Kredite in H ohe von 8 Mili. Zloty 
te‘11 ^ 6r R eg ierung bereitgestellt werden. Zur Beur-

1 ung der forcierten Bautatigkeit m ag erwahnt 
J ^ ł e n ,  daB 1928 fiir den H afenbau in Gdingen an- 
sj ernd 14,8 Mili. Zloty m ehr verausgabt worden 

J a^ re 1927. Mit einiger Sicherheit 
t sich schon heute vorausbestim men, daB die 

^ a rb e ite n  der „ersten  Serie" des Program m s 
r , 1- lrrL Jahre 1930 bereits im H erbst des laufenden 

nres beendet sein diirften.
Der G i i t e r u m s c h l a g  im H afen von Gdingen 

j^e ich te  im Jahre 1928 etwa 2 Mili. to. D er 
rj rnj*ar 1929 ergab trotz der schwierigen atm ospha- 
to C Kedingungen einen Giiterumsatz von 214 000 
entf'W° VOn ^  t0 au  ̂ den seewartigen Im port 
t|e 1̂ Ten- Im  Februar d. Js. ist dagegen infolge 
Ver, ,^ n terbrechung der Schiffahrt durch die Eis- 
k e h ^ tr^SSe 6 n̂ star^ er R iickgang des W arenver- 

rs em getreten. — Die wachsende Inanspruch- 
Po J116 G dingener Hafens fiir den Kohlenex- 

r sowie die wachsenden Bediirfnisse des poi-

Der Hafenbau in Gdingen.
Von Dr. C u r t  P o  r a i  l a ,  Berlin.

nischen Fischfangs haben schon im V orjahr die 
Frage des Baus zweier w eiterer H afenbecken auf 
der N ordseite des Hafens in den V ordergrund treten 
lassen. Zur Ausfiihrung dieses Planes wurde im 
August 1928 ein V ertrag mit dem polnisch-franzo- 
sischen Baukonsortium, das die Arbeiten im G din
gener H afen iibernommen hat, abgeschlossen. "Die 
Arbeiten, die von diesem V ertrage umfaBt werden, 
diirften, wie aus Kreisen des Industrie- und Han- 
delsministeriums verlautet, aller Voraussicht nach 
schon im Laufe dieses Jahres beendet werden. D er 
erwahnte V ertrag  umfaBt die Bauausfiihrung der 
beiden H afenbecken nicht im ganzen U m fange; der 
Bau eines Teils dieser Anlagen sowie einer Unter- 
fiihrung unter und von U eberfiihrungen iiber die 
Gleisanlagen auf dem H afengelande sowie eines 
zweiten Innenbeckens sollen auf Grund eines n e u e n  
Vertrages ausgefiihrt werden, der bereits in Vor- 
bereitung ist und noch im laufenden Jahre zum Ab- 
schluB gelangen diirfte. W enn m an die Arbeiten, 
die auf Grund des neuen V ertrages ausgefiihrt 
werden sollen, zusammen mit denen aus dem ersten 
V ertrag, der ersten Bauserie zurechnet, so śchlieBt 
das zweite H afenbecken sowie die Vollendung des 
Beckens „P rasiden t“ einschlieBlich der U eberfiih
rungen die zweite Bauserie ab, fiir die ein Zeitraum  
von drei Jahren bem essen ist. Die Baukosten der 
zweiten Serie der H afenarbeiten werden auf 50 Mili. 
Zloty veranschlagt.
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Gegenwartig besitzt der Gdingener H afen an 
fertigen K a i a n l a g e n  bei der Rohlenmole 800 m 
(davon 400 in noch ohne Gleisanlagen) und etwa 
700 m im Innenhafen. W eitere 600 m am „po l
nischen K ai“ sind z war schon fertiggestellt, doch 
infolge Fehlens der Gleisanlagen noch nicht be- 
nutzbar.

Auch auf dem Gebiete der U m s c h l a g e i n -  
r i c h t u n g e n  im H afen sind im letzten Jah r einige 
bem erkensw erte Fortschritte  zu yerzeichnen. Am 
„R otterdam er K ai“ wurde ein zweiter H angar 
(Schuppen) aufgestellt, der teilweise schon benutzt 
w ird; des w eiteren wurde bereits das Stations- 
gebaude und die G uterabfertigung im H afen dem 
V erkehr iibergeben. Acht neue Krane wurden er- 
worben, von denen zwei schon in Tatigkeit sind; 
die restlichen sechs neuen K rane konnten infolge 
der Froste noch nicht aufgestellt werden. Gekauft 
wurde ferner ein Schleppdam pfer. AuBerdem ist 
der Bau einer H afenkiihlanlage in Angriff genom- 
men worden, die fiir die U nterbringung von 12 000 
to Lebensm ittel berechnet ist. V or kurzem  ist ein 
W ettbew erb auf Lieferung von zwei weiteren Koh- 
lenkranen sowie einen schwimmenden K ran aus- 
geschrieben worden. Des W eiteren wird dem nachst 
eine B u n k e . r s t a . t i o n  eingerichtet, und ein Bun- 
kerschiff sowie zwei weitere Schleppdam pfer und 
ein E isbrecher w erden angekauft.

N eben diesen Anschaffungen, die auf Staats- 
kosten erfolgen, haben yerschiedene private Firm en 
auf gepachtetem  Gelande im H afen Investitionen 
durchgefiihrt. D ie F irm a ,,R obur“ hat beispiels- 
weise zwei 7 to-K rane fiir den Kohlenumschlag: 
aufgestellt. Auch die Industrialisierung Gdingens 
schreitet vorwarts. Im  Mai v. Js. wurde im G din

gener H afen eine R e i s s c h a l f a b r i k  in Betrieb 
genommen. In  den nachsten Tagen wird mit dem 
Bau eines zweiten M agazins in den gleichen Aus- 
maBen wie das erste (60X70 m) begonnen. Ferner 
wurde mit den D anziger Oelwerken ein Vertrag 
iiber den Bau einer zweiten O e l f a b r i k  in Gdingen 
neben der Reisschalfabrik geschlossen. Die „W ar- 
schauer Transportgesellschaft“ hat im H afen ein 
M agazin fiir Stiickgiiter e rb a u t; auch die F inna 
„E nd ler & M essing“ schreitet dem nachst zum Bau 
eines M agazins auf einem vom polnischen Staate 
gepachteten Gelandestreifen innerhalb des Hafen- 
gelandes. Zwei weitere W arenm agazine sind pro- 
jektiert. Begonnen wurde schlieBlich auch noch 
mit V erhandlungen iiber den Bau einer groBen 
S c h i f f s w e r f t  und einer kleineren W erft fiir 
Fischereifahrzeuge. Im  vergangenen Jahr wurde der 
H afen durch eine oberirdische Leitung mit dem 
W asserkraftw erk in Grodek verbunden und ist nun- 
m ehr gróBtenteils elektrifiziert.

Die mutmaBliche weitere Belebung des Ver- 
kehrs im H afen von Gdingen laBt die Notwendig- 
keit hervortreten, weitere W arenm agazine zu er- 
richten, da das „M arschall Piludzki-Becken“ von 
der Siidseite bereits vollkommen in Anspruch ge' 
nómmen ist. D er Bau des zweiten Hafenbecken5 
wird um  so dringlicher, ais hier die kiinftige F r e i  
h a f e n z o n e  geschaffen werden soli, die spater 
evtl. auf den Industriekanal ausgedehnt wird. 
A rgen liegt noch der Bau von W ohnhausern fur 
die Beam ten und Arbeiter. Fiir Beam tenwohnungel1 
sind im neuen Budget bereits M ittel in Anschlag gf 
bracht. Die E rrich tung  von W ohnhausern fiir & 
H afenarbeiter wird dagegen Aufgabe der Stac 
Gdingen bleiben miissen.

Spannungen in der polnisdien zuttterindusirie.
Obgleich die diesjahrige K am pagne in der poi- 

nischen Zuckerindustrie, w.enigstens nominell ge- 
sehen, recht giinstig verlief, treten die Spannungen 
innerhalb diesess Produktionszweiges im m er stiirker 
in Erscheinung. Die Notwendigkeit, einen erheb- 
lichen Teil der Produktion verlustbringend auf dem 
W eltm arkt absetzen zu miissen, hat den alten, durch 
Karteli und Kontigentierungsgesetz nu r auBerlich 
verkitteten Gegensatz zwischen der west- und der 
innerpolnischen Zuckerindustrie wieder lebendig ge- 
macht. So wird in letzter Zeit w ieder m ehr ais 
vorher einer Revision des Kontigentierungsgesetzes 
ein sehr kraftiges W ort geredet und ziemlich un- 
zweideutig laBt m an in den Kreisen der zentral- 
polnischen Industrie verlauten, daB die bestehenden 
Organisationen, insbesondere das Karteli einen N on
sens darstelle, weil sie einmal nur die westpol- 
nischen Interessen schiitzen, sodann aber den 
jetzigen Bedingungen nizht m ehr Rechnung zu 
tragen  vermogen. U eber kurz oder lang miisse 
daher auch die Regierung diesem T atbestand  ihr 
A ugenm erk schenken und eine gerechte N eurege- 
lung herbeifiihren. Insbesondere aber wird eine Re- 
konstruktion des Quotensystems bei der inneren Be- 
darfsdeckung sowie eine weitere Begiinstigung der 
zentralpolnischen Betriebe hinsichtlich der Frachten

Von D r . E . K u l s c h e w s k i ,  W arschau.
nach den Seehafen D anzig-G dingen angestrebt. & 
kann keinem  Zweifel unterliegen, daB dieser Gege 
satz womoglich schon in Kurze zu einem 
Konflikt zwischen den beiden V erbanden fii^r 
wird.

D am it aber nicht genug, stehen die Zuck , 
industriellen auch mit den R iibenproduzen ten  
KriegsfuB. E nde Februar tagte in W arschau ^  
AusschuB des Riibenproduzentenverbandes, der ^  
der F rage  des R ahm envertrages fiir die nac ^  
R iibenanbauperiode Stellung nahm. Seinen . 
schliissen laBt sich entnehm en, daB die Zuc 
industriellen einen Ausgleich ihrer y e rlu s te  
einen entsprechenden D ruck auf die R iibenpr ^  
erreichen wollen. Schon seit einiger Zeit haben ^  
eine E rhóhung der Zuckerpreise gefordert und 
griindeten dies mit der erheblich schlechteren 
lage auf dem  W eltzuckerm arkt und der N o t '^ f. 
digkeit, die bei der diesjahrigen A usfuhr zu en  ^  
tenden V erluste durch die innere PreisschrauD  .JV 
kom pensieren. Aus allgemein wirtschafts- un 
nerpolitischen E rw agungen lehnte jedoch die ^0 
gierung eine Preisaufbesserung kategorisch a ; j, 
daB also nur noch  der eine W eg offen stanc , 
mit den Rohstoffproduzenten auseinander zu se
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W ie aber die letzte T agung zeigte, ist es zu 
einer V erstandigung nicht gekommen, vielmehr 
scheinen sich die Rohstoffproduzenten mit einem 
offenen Streit abfinden zu wiollen. Zwei unbeug- 
same Forderungen stehen offenbar hart aufein- 
ander: der V erband der Zuckerindustrięllen glaubt 
mit Riicksicht auf die 'Preis- und M arktlage nicht 
iiber einen G arantiepreis in H óhe vo;n 5 Zloty je 
Doppeltztr. Riiben hinausgehen zu kónnen, wahrend 
um gekehrt der R iibenverband schon den vorjahrigen 
Garantiepreis von 5,55 Zloty nach Lage der gegen- 
wartigen K onjunktur fiir nicht ausreichend erachtet. 
Zunachst wurde eine Kommission gebildet, die mit 
dem Landwirtschaftsm inisterium  ins Einvernehm en 
zu treten  haben wird, ganz unabhangig von dieser 
angestrebten E inigung hat jedoch der V erband 
schon jetzt die Konseąuenz gezpgen und seine Mit- 
glieder aufgefordert, den Riibenanbau ganz einzu- 
stellen, wo es die betriebsw irtschaftliche Struktur 
uberhaupt gestattet. W o eine vóllige E instellung 
des Riibenbaues nicht geboten oder m óglich er- 
scheint, ist die A nbauflache wenigstens auf ein M i
nimum zu reduzieren und schlieBlich ist solchen 
Produzenten vollig freie H and gelassen worden, wo 
aus betriebsw irtschaftlichen oder finanziellen Griin- 
den weder eine V erm inderung des Areals noch eine 
Einstellung des Riibenanbaues m óglich ist.

D iese E ntscheidung des R iibenverbandes ist 
fraglos von em inenter Bedeutung und bricht im

Grunde genomm en schon jetzt die Briicken zum 
V erstandigungsw eg ab. Gelingt es nicht, von zen- 
traler Stelle eine Kollektiveinigung rećhtzeitig her- 
beizufiihren, so steht die polnische Zuckerindustrie 
unstreitig am  W endepunkt einer Entwicklungs- 
epoche. E s kann keinem  Zweifel unterliegen, daB 
gerade der m ittelbauerliche Besitz den Riibenanbau 
einstellen wird, der gerade in KongreBpolen eine 
ziemlich betrachtliche Quote an der Riibenbeliefe- 
rung hat. Dies liegt umso naher, ais beim weit- 
aus gróBten Teil der R iibenbauer lediglich die Er- 
teilung der Kunstdiinger- und Rubenvorschiisse den 
Anreiz zur starkeren Betonung dieser K ulturart gab. 
W ie verlautet, haben aber einzelne Fabriken schon 
jetzt ohne Riicksicht auf den ausstehenden Rahm en- 
vertrag  mit ihren Produzenten neue V ertrage ab- 
geschlossen, die sich im allgem einen auf einer Basis 
um 5,15 Zloty bewegen. Von dem U m fang dieser 
individuellen R iibenlieferungsvertrage wird es letzten 
Endes abhangen, welche Aussichten der nachsten 
K am pagne offen stehen. V orerst liiBt sich auch 
nicht annahernd iibersehen, in welcher W eise die 
Zuckerindustrie auf diesen EntwicklungsprozeB 
reagieren wird und die kiirzlich zwischen zwei klei- 
nen Fabriken stattgefundene Fusion wird m an eher 
mit der gegenw artigen K reditdepression in Zu.sam- 
m enhang bringen miissen. Im m erhin scheint auch 
dies nur ein Symptom eines Konsolidierungspro- 
zesses zu sein, vor dem  die polnische Zuckerwirt- 
schaft im Augenblick steht.

Die Bank von Lettland im lahre 192$.
j, . D ie B ank von L ettland hat soeben einen ausfiihrlichen 

ench t iiber ihre T a tigke it im  Ja h re  1928 veróffentlicht. 
a die allgem eine W irtschaftslage in L ettland iin ve,r- 
ossenen Ja h r  un te r dem  Zeichen des ungew óhnlich un- 

Sunstigen E m teausfa lls stand, ist es von besonders groBem  
^teresse, d ie  T atigkeit der zentralen  G eldinstitute des L andes 
lrier naheren  B etrach tung  zu unterziehen.

^  A uszugehen ist vom  E igenkap ita l d e r Bank. Dasse'lbe

in Mili. Ls. 1.1.1925 1.1.1926 1.1.1927 1.1.1928 1.12.28
£ rundkapital 10,3 11,7 13,4 14,4 15,6
5 eservekapital 0,9 1,5 2,2 2,6 3,1
^Pezialreserven 1,0 2,5 2,5 2,5 2,5 

esamtes E ig en 
kapitalSq ^ e u .  12,2 15,7 18,1

 ̂ ^ l t  hat sich das g esam ts E igenkap ita l der 
wJ ar*uar bis zum  1. D ezem ber 1928 um  1,7 Mili.

15,7 19,5 21,2 
B ank vom

Wah — Ls. erhóh^
Mili Gn<̂  es *n ^  M onaten des vorhergegangenen  Jah res  1,4
2 • Ls. gew esen sind. D ie E ndsum m e d e r  Bilanz betrug  

Jan u a r 1928 260,5 Mili. Ls. und stieg zum 1. De- 
U h ?  . 1928  a u f  3 0 0 >4 M iU - L s -> a l s o  u m  3 9 ’6 M U L L s ' S e g e n -  
Ls r ^ 2(*er S teigerung  von 25 Mili. Ls. i927 und 20 Mili.

Dfli G egeniiberstellung d e r M ittel der B ank zu den Ver-
, tungen zeig t fo lgendes Bild:
1 uttel der Bank 1.1.1925 1.1.1926 1.1.1927 1.1.1928 1.12.28 

E h f -  Gelder^ g e n  u. lauf.
•p , echnung 
f e ^ s s i o n e n

? Usa rn m en:

66,2 60,1 66,0 85i8 93,1

47,5 53,0 52,4 60,6 71,7
30,9 28,6 31,5 37,3 43,2
12,2 15,7 18,2 19,5 21,a
2,1 3,1 12,5 '2,7 11,6

168,9 160,5 180,6 205,9 240,8

Stein- Jan res  um  34,9 Mili. Ls. gestiegen , gegenuber einer 
§leicł?^Un^  von 25,3 Mili. Ls. im  ganzen  J a h r  1927. V er- 
dem . m an ^en  S tatus d e r B ank am  1. O k tober 1928 mit
staati}Vi°m D ęzem ber 1928, so zeig t es sich, daB die  
falis chen£ G elder um  2,6 Mili. Ls. und d ie  Em ission eben- 

Um 2,6 Mili. Ls. abgenom m en haben. D agegen  sind

„an d e re“ M ittel der B ank um 3,4 MiU. Ls. und E in lagen  
tro tz  der schlechten w irtschaftlichen V erhaltn isse um  1,7 
MiU. Ls. gestiegen. D as E igenkap ita l der B ank zeig t in 
d ieser kritischen  Z eit ke ine  V eranderung.

Im  ganzen genom m en haben sich die G esam tm itteł der 
B ank vom  1. O k tober bis 1. D ezem ber 1928 fast g a r  n ich t 
m ehr verandert (240,9 bezw . 240,8 MiU. Ls.), doch ist an- 
zunehm en, daB sie sich im  letzten  M onat des vergangenen  
Jah res  verringert haben.
Verpflichtungen 1.1.1925 1.1.1926 1.1.1927 1.1.1928 1.12.28

W echseldiskont 36,9 ‘63,4 71,4 77,9 81,5 
Ausl. T ra tten  6,1 8,8 9,3 2,8 4,8
Spez. lauf. Rechn. 37,8 32,7 38,0 40.1 31,9 
T erm .-D arlehen  10,4 11,7 11,8 9,8 10,9 
W aren-

A kkreditive 11,5 6,5 4,2 3,2 0,0 
Z usam m en: 102,7 123,7 134,5 133,8 129,1
Die gesam te D arlehenssum m e ist dem nach in 11 M o
naten  des vergangenen  Jah res  um  4,7 MiU. Ls. zuriickge- 
gangen, gegenuber einem  D arlehensriickgang  von 0,7 MiU 
Ls. im  ganzen Jah re  1927. D as J a h r  1928 ist das zw eite 
J a h r  gew esen, in w elchem  die  B ank ihre K red itta tigkeit ein- 
geschrank  hat (zum  ersten  M ai geschah  solches • im  Ja h re  
1927). In  der Folgezeit sind d ie  von d e r B ank ausgere ich ten  
K redite jedoch gestiegen, indem  sie erreich ten :

Am 5. Dezember 1928 — 130,0 Mili. Ls.
Am 12. Dezember 1928 — 129,4 Mili. Ls.
Am 19. Dezember 1928 — 131,7 Mili. Ls.
Am 26 Dezember 1928 — 131,7 Mili. Łs.
Am 2. Januar 1929 — 134,3 Mili. Ls.
Am 9. Januar 1929 — 134,6 Mili. Ls.
Am 16. Januar 1929 — 134,2 ‘Mili. Ls.
Am 23. Januar 1929 — 133,3 Mili. Ls.
Am 30. Januar 1929 — 132,8 Mili. Ls.

B etrach tet m an den Z eitraum  A nfang O ktober bis 
E;nde Januar, so e rg ib t sich eine S te igerung  d e r B ankkred ite  
von ca. 8 MiU Ls.

Von den einzelnen W irtschaftsk red iten  entfiel zu E nde 
des verflossenen Jah res  eine Zunahm e des D iskonts von
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W echseln und auslandischen T ra tten , sowie der D arlehen 
g egen  S tadtobligationen und W aren.

E in  besonderes In teresse  beanspruch t d a s  D e c k u n g s -  
v e r h a . l t  n i s  und die V eranderungen  im  B estande an aus- 
land ischer V aluta. D as D eckungsverhaltn is ist aus nach- 
stehender T abelle  zu ersehen.

Deckung in Millionen Lats:
G o l d  u n d

B a n k n o ć e n  a u s l a n d .  % ° /o  d e r  K u r z f r is ć .  G e s a m t -  °/o°/o  d e r  
im  V e r k e h r  Y a lu ć a  E m i s s i o n  W e c h s e l  d e c k u n g  E m i s s i o n

7. 1.1925 
1.1.1926 
1. 1.1927 
1.1.1928 
1. 6.1928 
1.10. 28 
1.12. 28

27,9
28,6
31,5
37.3
40.4 
45,8 
43,2

66,1
37,9
39.7
58.0
67.1
95.1
85.7

236,9
132.3
126.3
155.4
215.5 
207,8
198.5

45,6
63.4
71.4 
80,8 
82,0 
84,0 
86.3

111.7 400,4 
101,3 353,6
111.0 352,7
138.8 371,6
169.1 418,1
179.1 391,3 
172,0 398,3

T ro tz  A nsteigens der B anknot enem ission ist das 
D eckungsverhaltn is also im m er noch iiberaus giinstig. W as 
die V orrate an a u s l a n d  i s c h e r  V aluta ab er im  ein- 
zelnen anbetrifft, so ist in Zusam m enfassung der drei letzten 
Jah re  folgejjdes zu k o n s ta tie ren : das M inimum des B estandes 
entfiel mit 15,5 Mili. Ls. auf den 1. F eb ru a r 1926, w orauf 
derse lbe  im  M ai auf 26,8 Mili. anstieg, um  jedoch in d en  
nachstfo lgenden M onaten w ieder zuriickzugehen, so daB zum 
1. Jan u ar 1927 der B estand mit 21,4 Mili. Ls. fast dem jenigen 
vom  1. Jan u a r 1926 (20,2 Mili. Ls.) gleichkam . W ahrend  
des Jah res  1927, das sich durch eine iiberaus intensive 
B esserung d e r H andelsbilanz kennzeichnete, stiegen d ie  Va- 
łu tavorra te  um  27,7 Mili. Ls. und zw ar besonders stark  im 
d ritten  Jahresv ierte l. D er A nfang des Jah res  1928 ergab in 
folge g iinstiger G estaltung des AuBenhandels, d e r sogar ein 
A ktivum  zeigte, eine Zunahm e der Yaluta von 49,1 Mili. Ls.

(am  1. Januar) auf 68,8 Mili. Ls. (am  1. A pril), also ein Plus 
von 19,7 M illionen Ls. In  den beiden nachsten  Jah res- 
vierteln, ais die H andelsbilanz sich zu verschlechtern begann, 
geht auch die S teigerung  der V alutavorrate zuriick, indem  sie 
im II. V iertel noch 9,6 und im III . V iertel 1928 nur noch
7.7 Mili. Ls. be trag t. Im  letzten  V iertel des vergangenen 
Jah res  gingen sie schlieBlich (zum  ersten  Mai seit den 
le tz ten  Jah ren ) um etw a 13 Mili. Ls. zuriick und betrugen  
zum  2. Jan u a r 1929 rund 71,3 Mili. Ls.

D i e  G o i d v o r r a t e  d e r  B a n k  sind dagegen  das 
ganze J a h r  iiber fast unverandert geblieben, indem  sie sich, 
einschlieBlich der G oldvorrate des Staates, auf ca. 24 Mili. Ls. 
hielten.

D er B r u t t o g e w i n n  der Bank pro 1928*unterscheidet 
sich w enig  vom  V orjahre. E r  betrug  1928: 12,6 Mili. Lsi. 
und 1927: 12,5 Mili. Ls. An V erlustoperationen w urden nur
1.8 Mili. Ls. gegen  2,5 Mili. 1927 und 5,2 Mili. Ls. 
1926 abgeschrieben. Auch die G esam tsum m e d e r A usgaben 
und V erłuste, ist von 7,8 auf 6,9 Mili. Ls. zuriickgegangen. 
Im  Zusam m enhang dam it zeig te  d e r  N e t t o g e w i n n  eine 
S teigerung  gegeniiber den V orjahren. D erselbe betrug  1926: 
3,6 Mili. Ls., 1927: 4,8 Mili. Ls. und 1928: 5,7 Mili. Ls. 
Von le tz tgenann ter Sum m ę w erden  gesch lagen : zum  Grund- 
kap ita l 1,4 Mili. Ls., R eservekapita l 0,6 Mili. Ls., ais Tap- 
tiem en 0,26 Mili. Ls. ausgezah lt und an  die Staatskassie 
3,5 Mili. Ls. abgefiihrt.

Somit. kann die B ank von Lettland, im ganzen ge- 
nomm en, auf eine erfolgreiche T a tigke it im  vergangenen 
Jah re  zuriickblicken, was um so hóher einzuschatzen ist, ais 
die durch die M iBernte hervorgerufenen  Schw ierigkeiten sich 
schon im  letzten  Jah resv ierte l 1928 mit evidenter Deutlich- 
keit auf finanziellem  G ebiet geltend machten.

zwedt undZicI der Verdingungsordnung fur Bauleistungen.
Von Dr. jur. H a n s  R i e d e l ,  Syndikus

Die V erdingungsordnung fiir Bauleistungen ist 
leider noch im m er nicht Gemeingut der von ihr 
betroffenen Stellen geworden, und die Oeffentlich- 
keit ist auch heute noch nicht geniigend dariiber 
unterrichtet, welche Bedeutung sie fiir die gesam te 
Bauw irtschaft D eutschlands und damit auch fiir die 
deutsche Volkswirtschaft im allgem einen hat.

O berregierungsbaurat VoB sagt im  Vorwort 
zu der V erdingungsordnung fiir Bauleistungen, daB 
letzten Endes es darauf ankomm t, daB der im! 
ReichsyerdingungsausschuB vertretene Gedanke, 
durch vertrauensvolle sachliche Gemeinschafts- 
arbeit den hochsten W irkungsgrad fiir die Ge- 
sam twirtschaft zu erzielen, bei allen vergebenden 
Stellen lebendig wird”r

D er ReichsyerdingungsausschuB, der die Auf- 
gabe hatte, die V erdingungsordnung fiir B au
leistungen auszuarbeiten, bestand aus den in Frage 
kóm m enden Reichsm inisterien, Landerregierungen, 
dem D eutschen S tadtetag, dem R eichsverband der 
D eutschen Industrie, Fachgruppe Bauindustrie, dem 
Reichsverband des D eutschen H andw erks, den Ar- 
beitnehm ergew erkschaften, dem V erband der D eu t
schen A rchitekten und Ingenieurvereine und dem 
Bundę D eutscher Architekten.

Schon seine Zusam m ensetzung zeigt, welche 
Bedeutung m an der Frage einer einheitlichen Ge
staltung des Vergebungswesens bei allen denjenigen 
Stellen zumaB; die unm ittelbar oder m iitelbar mit 
der Bauw irtschaft in V erbindung stehen. Die oben 
erw ahnte sachliche Gem einschaftsarbeit im R eichs
yerdingungsausschuB hat es zustande gebracht, daB 
die gegenteiligen Interessen der A uftraggeber und 
A uftragnehm er iiberwunden wurden und daB alle 
Teile sich auf den Inhalt der Y erdingungsordnung

des Baugew erbeverbandes Pom m ern e. V.
fiir Bauleistungen ais das allein M a B g e b e n d e  
einigten. Alle Teile, die an der A usarbeitung be- 
teiligt waren, waren sich dariiber klar, daB es nicht 
von heute auf m orgen gelingen wiirde, die y e r 
dingungsordnung zum Gemeingut aller Beteiligten 
zu m achen. U nd wenn auch festgestellt werden 
muB, daB die Anwendung der V erdingungsordnung 
fiir Bauleistungen im. allgemeinen bei den bauverge- 
benden Stellen, soweit Behorden in F rage kom- 
men, tatsachlich erfolgt ist, so kann doch anderer
seits nicht geleugnet werden, daB die bauvergeben- 
den Stellen sich nicht im m er vom Geist der y e r 
dingungsordnung fiir Bauleistungen leiten lassen- 
Dies ist um som ehr der Fali, weil die bauvergeben- 
den Stellen wohl in der Regel den Teil B (allge- 
meine V ertragsbedingungen) und den Teil C (Tech- 
nische Vorschriften) zur Anwendung bringen, aber 
imm er noch meistens darauf verzichten, die Grund- 
satze des Teils A sich bei der V ergebung zu eige^ 
zu m achen; und doch enthalt gerade der Teil A 
Bestim mungen, die sozusagen die G rundlage dei 
V erdingungsordnung verkorpern, d. h. die zum Aus- 
druck bringen, unter welchen Voraussetzungen ei^e 
V ergebung iiberhaupt erfolgen soli. W erden diese 
Grundsatze nicht beachtet, so kann auch bei' An' 
wendung der Teile B und C nie und nimm er voP 
einer Gesundung des V ergebungsw esens durch die 
V erdingungsordnung gesprochen werden. GewiB, ei*1 
Fortschritt auf diesem W ege ist durch die A n w e r i -  

dung der Teile B und C gem acht, aber ei 
vóllige Gesundung kann erst eintreten, wenn slC 
die bauvergebenden Stellen auch den Teil A zU 
eigen m achen. D er Grundsatz, den der Teil A al 
Grundlage des V ergebungsw esens aufstellt, ist deb 
daB Bauleistungen „zum angem essenen P reise“
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fachkundige und leistungsfahige Bew erber“ ver- 
geben werden sollen. Pflicht jeder bauvergebenden 
Stelle ist es also, zunachst zu priifen, tob der Be- 
werber wirklich fachkundig und leistungsfahig ist. 
Tut sie das nicht, so schadet sie nicht nur der Bau- 
wirtschaft und damit der Volkswirtschaft im all- 
gemeinen, sondern sich selbst, weil sie sich der Ge- 
fahr aussetzt, daB sie Bauleistungen in unsachge- 
maBer Ausfiihrung erhalt.

D ie Submissionsbliiten, wie wir sie gerade in 
der heutigćn Zeit der w irtschaftlichen Not in krasse- 
ster Form  taglich erleben, sind ein Beweis dafiir, 
welch wichtige volkswirtschaftliche A ufgabe jede 
bauvergebende Stelle hat, wenn sie nach der Ver- 
dingungsordnung fiir Bauleistungen handelt, die ihr 
vorschreibt, daB Bauleistungen nur zum angemesse- 
nen Preise vergeben werden sollen.

AuBerordentlich wichtig ist auch die Vor- 
schrift, daB die bauvergebenden Stellen Sacłwer- 
standige, die Handw erks- und Industrie- und Han- 
delskammern, sowie Innungen und Fachverbande

zu ernennen haben, bei den A usschreibungen hinzu- 
ziehen sollen, und zwar soli dies schon- bei der Vor- 
bereitung der Ausschreibung geschehen, sodanri 
auch bei der Priifung der Preise und Stundenlohn- 
satze und schlieBlich bei der Feststellung einer 
vertragsm aBigen Leistung. W ie die Verdingungs- 
ordnung fiir Bauleistungen ais solche nur durch 
die G em einschaftsarbeit aller Interessenten geschaf- 
fen werden konnte, kónnen letzten Endes auch die 
M iBstande im Vergebungswesen nur durch eine 
G em einschaftsarbeit derjenigen Stellen beseitigt 
werden, denen die V ergebung von B auarbeiten ob- 
liegt, sowie der Stellen, in dereń H anden die Bau- 
leitung und Bauausfiihrung liegt.

W ohl sind wir einen guten Schritt auf diesem 
W ege vorwarts gekommen. Hoffen wir, daB wir 
moglichst bald dahin gelangen, daB die Gem ein
schaftsarbeit und zwar auf Grund sam tlicher Be- 
stim m ungen der V erdingungsordnung fiir B au
leistungen bald zum Gem eingut aller Beteiligten 
wird. —

Die Irdrttdfling des Baugewerbes durdi Belasiungen und EingriHe 
der Oilentlidien Hand.

Von Syndikus D r. K
Schon jetzt ist der K ąm pf der deutschen W irtschaft 
die E r h a l t u n g  d e s  A u f i e n m a r k t e s  unerhort 

chwer und in einzelnen P roduktionsgruppen  nur auf K osten 
..es deutschen Innenm arktes moglich. D ie U rsache hierfur 
' egt in der gew altigen  S teigerung  d e r deutschen P roduktions- 
'°sten, die d ie ertragliche G renze bereits w eit iiberschritten 

7 u dabei ist es doch eine B insenw ahrheit, daB w ir in
ukunft nur leben kónnen, wenn unsere auB erdeutschen Ab- 

f‘.l .^Sebiete  nicht geringer, sondern  gróB er w erden. W enn w ir 
uher keine a k t i v e  H a n d e l s b i l a n z  hatten, sondern  

, e heute eine p a s s i v e , so w ar das vor dem  K riege fiir 
deutsche Volk ungefahrlich, da w ir eine a k t i v e  Z a h  • 

^  n g s b i l a n z  tro tz  der Passivitat der H andelsbilanz hatten. 
n^ s lst das E ntscheidende. H eute fehlen uns aber die Ein- 
akt- ^ ecłueJlen, die vor dem  K riege unsere Z ahlungsbilanz 
ję lvierten, w ie d e r Z insendienst des im  Ausland arbeitenden  
^ Pitals, viel hóhere F rachteinnahm en, E innahm en aus Kolo- 

usw. W enn aber, w ie die V erhaltnisse je tzt liegen, zu 
bil Cr Pa?s'ven H andelsbilanz auch noch eine passive Zahlungs- 
^ a n z  hinzutritt, dann verm ag man leicht auszurechnen, w ann 
jstr E nde angelangt sind. D ie E rkenntn is dieses Z ustands 
lan ] •rc^ betrachtlichen A nleiheeingange aus dem  Aus- 
die ln ^ en ê tzten Jah ren  verschleiert w orden. A ber gerade  
}la^ e A n 1 e i h e n , die auf der einen Seite den V orteil 
^  ^as A usland an einer gew issen w irtschaftlichen Bliite 

zu interessieren, verstarken  durch den  wach- 
2 a , e.n Zinsen- und T ilgungsdienst die P a s s i v i t a t unserer 
jn y  u. n g s b i 1 a n z in erschreckender W eise, so daB man 
2ul- gerat, ob ih r V orteil oder ih r N achteil fiir unsere

'unft en tscheidender ins G ewicht fallt.

^am  "f° ^ n?P^t deutsche W irtschaft einen erb itte rten
d e u t^ ł Um E xistenz. Kein W under, daB in ih r das
kam f ^ a u g e w e r b e  besonders schw er im  D aseins- 
ke}t e steht, da bei ihm  noch die besonderen  Schwierig-. 
Becjr" o Z w angsw irtschaft im  B auw esen hinzukom m en. 
ge\veU|" - en un<̂  G egner aller A rt stiirm en auf das Bau- 
bindf>r C unc  ̂ suchen seine D aseinsm oglichkeit zu unter- 
hort ni- aVveun man ^abei im m er w ieder die B ew eisfiihrung 
Zwa^ „  die finanziellen A nforderungen d e r N achkriegszeit 
rtiujj f aufig a is A usw irkungen der K riegslasten seien, so 
Unertr;' ^ g eg en^ b er auch betont w erden, daB zu den
B e 1 a & Ichen A u B e n l a s t e n  i i b e r s t e d g e r t e  i n n e r e  
GebictS 1 ? n ^  e n h inzugetreten  sind sow ohl auf steuerlichem  
gebun^ a c V°.r a^ eni auf dem  G ebiete der sozialen Gesetz'- 
'lafi ê ‘ ^ chlieBlich darf nicht gering  eingeschatzt w erden, 
^ erbe  ^ anz neuer Feind in d e r N achkriegszeit dem  Ge- 
o f f e n t l ? au. S  e w e r b e ,  in den E ingriffen. der 

en H and _in  die. Privatvvirtschaft erstanden. ist, die

r l  M a h l e r ,  Berlin.
sich un ter dem  Schutz d e r Z w a n g s w i r t s c h a f t  beson
ders stark  entw ickeln konnten.

Die auf G rund des D a w e s p l a n e s  dem  deutschen 
Volk au ferleg ten  K riegslasten  haben im vergangenen Jah re  
den B etrag  von 2207,7 M illionen M ark betragen  und w iirden, 
w enn in Paris keine A enderung erreich t w ird, im  Ja h re  1929 
die gew altige  Sum m ę von 2500 M illionen M ark erreichen. 
D iese B etrage muB im groBen ganzen die deutsche W ir t
schaft aufbringen. Zu d ieser V orbelastung  tre ten  ab er nun 
die s t e u e r l i c h e n  und s o z i a l e n  A u f  l a  g e n  hinzu. 
E s scheint h ierbei ein W ort von S p e n g l e r  W ahrheit ge- 
w orden zu sein. In seinem  „N eubau  des D eiitschen R eiches“ 
sag t er einm al u. a. fo lgendes: „ In  D eutschland w ird d e r 
arbeitende W irtschaftskórper durch  eine U nzahl sich iiber- 
ste igernder, kreuzender, w echseJseitig vergiftender S teuem  
wie mit M esserstichen zerfleischt, um, oline R iicksicht auf 
den B lutverlust, a llenthalben etw as herauszupressen . W as mit 
den A usdriicken „E rfassung  der S achw erte“ und ,,E ingriffe  
in die S ubstanz“ bis in die hochsten Stellen hinauf ge- 
m eint ist, ist vóllig k la r: d e r V erbrauch des unbew eglichen  
N ationalguts sam t der an ihm haftenden Schicht des Mittel- 
stands und der geschulten In te lligenz“ . D iese W orte  Speng- 
lers w erden  voll und ganz bestatig t, w enn man einen Blick 
w irft auf die Sum m ę von S teuern  und A bgaben, d ie  die 
W irtschaft zu tragen  hat. D a kom m t zunachst der S t e u e r -  
b e d a r f  von Reich, L andem  und G em einden. E r  ist g e 
stiegen von 4058,5 Mili. M. im Jah re  1913 iiber 10 100,8 Mili. 
M ark im  Jah re  1925, 10 674,0 Mili. M. im  Ja h re  1926 und 
12 846,0 Mili. M. im Jah re  1927 auf schatzungsw eise 13 410 
Mili. M. im Jah re  1928. W enn man also die m indere Kauf- 
k ra ft des G eldes heute in R echnung stellt, ist d ie  B elastung 
allein aus diesem  K apitał auf iiber d a s  D o p p e l t e  de* r 
V o r k r i e g s z e i t  gestiegen. GewiB ist in d ieser Sum m ę 
auch ein Teil der R eparationslasten  enthalten, tro tzdem  ist 
die U eberste igerung  unertrag lich  gew orden, so daB ein drin- 
gendes H alt geboten  ist, w as n u r durch  E i n s p a r u n g e n  
auf allen G ebieten erreich t w erden  kann. AuBer der D aw es- 
belastung sind es E inkom m en-, U m satz-, G ew erbe-, V erm ó- 
gens-, G rundverm ogens-, H auszins-, K irchen- und ind irek te  
Steuern, die h ier in die E rscheinung  tre ten . D em  R eichstag 
liegt der E n tw urf einer V e r e i n h e i t l i c h u n g  der  R e a l -  
s t e u e r g e s e t z g e b u n g  vor. W'enn dam it eine R eform  
ih re r V erw altung und eine V ereinfachung des ganezn  Steuer- 
appara tes sow ie eine gew isse G leichm aBigkeit d ieser Steuern  
verbunden mit einer Senkung  ers treb t w ird, ist d iese Vor- 
lage  zu begruBen. D er E n tw urf hat jedoch noch erhebliche 
M angel. V or allem  sei in diesem  Z usam m enhange hinge- 
w iesen auf die sogenannte G e b a u d e e n t s c h u l d u n g s -



14 O S T S E E - H A N D E L Num m er 9

s t e u e r ,  die die H auszinssteuer ersetzen soli. Sie zerfallt 
nach d e r V orlage in eine S a c h e r h a l t u n g s  - und E n t -  
s c h u l d u n g s s t e u e r .  B erechdgung hat jedoch n u r die 
le tz tere , w enn w irklich eine E ntschuldung durch die Ab- 
w ertung  der H ypo theken  e ingetreten  und der H ausertrag  un- 
billig hoch gew orden  ist. D agegen  hat die Sacherhaltungs- 
steuer g a r keine B erechdgung. Es rticken von ihr bereits fast 
alle P arte ien  ab. E ine kurze  U eberlegung  ergib t die H altlosig- 
ke it d ieser S teuer. Z unachst miiBte aus G erech tigkeits- 
g riinden au f allen G ebieten d e r erhaltene S a c h w e r t  be- 
steuert w erden. D as ist eine U nm óglichkeit. N un kom m t 
aber hinzu, daB m eist g a r keine Sacherhaltung  bei H ausern  
vorliegt. R echnet m an nam lich den heutigen G eldw ert nach 
dem  Index  und beriicksichtig t m an den heutigen V erkaufs- 
w ert b ebau te r G rundstiicke, selbst un te r R iicksichtnahm e auf 
eine im L aufe d e r Jah re , e igetretene E n tw ertung , so stellt 
sich heraus, daB die B elastung mit d e r en tw erteten  H ypo thek  
oft den P rozen tsa tz  d e r V orkriegszeit erreicht. N ehm en w ir 
ein H aus an, das vor dem  K riege einen V erkaufsw ert von 
100 000 M. hatte  und mit 80 000 M. H ypo theken  belastet w ar. 
schreiben w ir auf die vergangenen  15 Ja h re  15 o/o des W ertes 
ab, dann w iirde es heute einen W ert von 85 000 M. in Vor>- 
k riegsvalu ta  darstellen  m iissen oder einen W ert von etwa 
125 000 M. in heutigen R eichsm ark. D ie B elastung w iirde 
heute n u r noch 20 000 M. H ypo theken  betragen . D er V er- 
kaufsw ert eines solchen H auses d iirfte jedoch nicht iiber 
40 000—50 000 M. liegen. In  W irklichkeit hat also der Be- 
sitzer ebenfalls einen Sachw ertverlust erlitten, da die h eu 
tigen 40—50 000 M nu r noch einen V orkriegsw ert von. 
27—30 000 M. en tsprechen und in norm alen  Z eiten innerhalb 
15 Jah ren  das urspriingliche E igenkap ita l sich hatte verdop- 
peln miissen. M an w ird also die S acherhaltungssteuer un- 
bed ing t ais ungerech tfertig t ab lehnen miissen und nur d ie  
E ntschu ldungssteuer do rt billigen kónnen, w o w irklich ein 
ungerech tfe rtig te r E rtrag  des H auses vorliegt. D as liiBt sich 
ab er gerech t nur durchfiihren, w enn die  G rundlage der 
F r i e d e n s m i e t e  f i i r  d i e  B e s t e u e r u n g  a u f  g e  - 
g e b e n  und die H auszinssteuer in eine H a u s e r t r a g s -  
s t e u e r  um gew andelt w ird.

Zu dem  dargeste llten  steuerlichen D ruck tritt nun d ie 
in den le tz ten  Jah ren  gew altig  gestiegene s o z i a l e  B e 
l a s t u n g  der W irtschaft. Folgende Z ahlen m ogen 
kurz  beleuchten.

Sozialetat der 
Invaliden -Versicherung 
Angestellten- „
Unfall-
Knappschaftspensions-,,
Kranken -Versicherung 
Erwerbslosenfursorge

. (1926: 1179,8)

rund

das

1913 1924 1927
in Miłlionen Mark

350 460 1137
138 129,5 246
228 150,4 306
58 148 205

487 1128 1705
— 412,4 908,3

Z u sam m en  1261 2428,3 4507,3 
E s erg ib t sich sonach un te r B eriicksichtigung des Le- 

benshaltungsindex von heute eine S t e i g e r u n g  auf das fast 
21/2 f a c h e  d e r V orkriegszeit. H iervon bringen offiziell die 
A rbeitgeber n u r 1829,1 Mili. M., d ie  A rbeitnehm er 2124,2 
MiU. M. auf. In W irklichkeit liegen  die D inge jedoch^ an d efs , 
ganz abgesehen  davon, daB dadurch  das V erdienst 'des Ar- 
beitnehm ers in  g e rin g a re r H óhe in E rscheinung  tritt, daB 
ihm  in den FaUen, in denen  e r d ie  B a itrage  selbst bezahlt, 
ein verringerte r L ohnbetrag  ausgehand ig t w ird. So w irk t 
lediglich der N etto lohn ais B ezahlung seiner A rbeit, und es 
w ird die psychologische E instellung  des S trebens nach hoheren  
Lóhnen auf d iese W eise begiinstigt. So betrugen  im  Jah re  
1927 die B eitrage fiir K rankenkasse, Arbeitslose.nfiirsorge:, 
Invalid itats- und A ngestelltenversicherung bei einem  Ange- 
stellten  mit 150 M. m onatlichem  G ehalt 23 M. m onatlich, bei 
300 M. G ehalt 42 M., bei einem  A rbeiter mit einem  Stunden- 
lohn von 0,70 M. im  M onat 22,80 M. und bei einem  Stunden- 
lohn von 1 M. im  M onat 29,70 M. D aher ist es auch nicht 
verw underlich, daB sich bei den s o z i a l e n  V e r s i c h  e - 
r u n g s a n s t a l t e n  g a n z  b e t r a c h t l i c h e  V e r m ó g e n  
angesam m elt haben. E s betrug  das V erm ógen d e r A nstalten 
der

Invalidenversicherung 1924: 329,5 Mili. RM.
1925: 430,9 „
1926: 588,5 „
1927: 840 „ „ rund 

Krankenversicherung 1924: 297 0 , „
1925: 372,6 „ „
1926: 499,5 „
1927: 625,0 „ „ rund

Knappschaftsversicherung 1924: 37,1 „
1925: 83,3 „
1926: 76,4 „
1927: 75,0 „ 

Angestelltenversicherung 1924: 184,0 „ „
1925: 328,9 „
1926: 533,0 „
1927: 732,6 „

Insgesamt also: 1924: 847,6 „ „
1925: 1216,1 „
1926: 1697,4 „
1927: 2272,6 „

D iese in w enigen Jah ren  au f K osten d e r deutschen W irt
schaft durchgefiih rte  A nhaufung von K apitalien bei den so 
zialen V ersicherungstragern  hat mit dazu beigetragen , daB 
die K onkurrenzfah igkeit der deutschen  P roduktion auf dem  
W eltm ark t eingeschrankt 'und dadurch  w iederum  d ie  A rbeits- 
losigkeit in D eutschland verm ehrt w urde. Will m an diesen 
W eg w eiter be tre ten  o d e r entsprechend den A ntragen von 
sozialdem okratischer Seite das T em po in d ieser R ichtung 
sogar noch w esentlich beschleunigen, so w ird d ie  K atastrophe.. 
zu der solche iibersteigerte. Sozialgesetzgebung fiihren muB. 
nu r noch scbneller erreicht und sicherlich denen am  we- 
n igsten  gedient, fiir d ie  die soziale G esetzgebung in ersteff- 
Linie da ist. V ollkom m en irrig  ab e r ist d ie Bew eisfiihrung. 
daB doch die A nhaufung von K apitał in den genannten  A n
stalten  ganz ungefahrlich, ja sogar erfreulich und fiir die 
W irtschaft vorteilhaft sei, da ja d i e s e  K a p i t a l i e n  d e r  
W i r t s c h a f t  u n m i t t e l b a r  w i e d e r  z u g  e 1 e i t e t 
w iirden in F orm  von K r e d  i t e n  usw. M an entzieht also 
zunachst der an  sich iiberlasteten W irtschaft gew altige Sum- 
m en, m an rich tet auf diese W eise m anchen B etrieb zu 
G runde. D arm  gib t m an den un te r K apitalm angel l e i d e n d e n  
B etrieben groB ziigig zu kaum  ertrag lichen  Z inssatzen Kre- 
dite und b e l a s t e t  sie dadurch  e r  n  e u  t mit Z insen u n d  
Tilgungen, sta tt daB man den D ruck v e r r i n g e r n  u n d  
dam it die L ebensfah igkeit und nicht zuletzt d ie  S t e u e r k r a f t  
der B etriebe erhalt. Ja , n ich t selten  kom m t es vor, daB 
betrachtliche B etrage  der Sum m en, d ie  auf d ie  erw ahnte  Art 
der p r i v a  t e n  W irtschaft e n t z o g e n  w urden, von diesen 
V ersicherungstragern  m it V orliebe solchen U n t e r n e h -  
m u n g e n  d e r  ó f f e n t l i c h e n  o d e r  h a l b o f f e n t -
1 i c h e n H a n  d zu besonders g iinstigen B edingungen, wie 
sie nie der privaten  W irtschaft e ingeraum t w erden, z u  r 
V e r f i i g u n g  g e  s t e l l t  w e r d e n ,  die das Ihre. dazu 
tun, die E xistenzgrund lage  d e r privaten B etriebe  e in z u s c h ra n -  
ken, und so durch ih re  E xistenz zur E rd riickung  der privaten 
W irtschaft m it dereń  M itteln beitragen .

In diesem  Z usam m enhang darf nicht unerw ahnt bleiben, 
daB eine nicht so deutlich in E rscheinung  tretende. B e la s tu n g  
fiir die W irtschaft in  den gesetzlichen MaBna’hm en zu finden 
ist, die den A r b e i t g e b e r  zum  staatlichen und gem eind ' 
lichen S t e u e r -  und A b g a b e n e i n t r e i b e r  gestem ^el 
haben. In groBen B etrieben m iissen n ich t selten m ehrere 
Kriifte e ingestellt w erden, die lediglich dam it beschaftig 
sind, al l  die mit der erw ahnten  E in tre ibungsarbeit verbun- 
denen A ufgaben z u  erledigen. E s kom m t hinzu die g e w a l t i g 6 
E rhóhung  der T arife  bei E isenbahn  und Post, d ie eine iiber- 
norm aie w eitere B e l a s t u n g  d er W irtschaft bedeute t. G erade 
im  B augew erbe w irk t sich diese T arifpolitik  seh r unangenehiu 
aus. H aufig  w ird auch nicht in geb iih render W eise der 
D ruck au f die W irtschaftlichkeit der deutschen Produktiou 
gew iird ig t, d e r durch die n e u d e u t s c h e  W i r t s c h a f t s ' 
p o 1 i t i k entstanden  ist. W ir haben eine E ntw icklung 
W i r t s c h a f t s d e m o k r a t i e  erlebt, d. h. zu einer Wir 
schaftsform , die beiherrscht w ird  von MehrheitsbeschliisseU; 
Im m er m ehr w ird die E ntschluB kraft und V eran tw ortun t 
des einzelnen U nternehm ers zu riickgedrangt zugunsten v0^ 
M ehrheitsbeschliissen, die in m ehr od er w eniger l a . n g e 
u n d  h i i u f i g e n  S i t z u n g e n  entstehen. D ie Zeit, 
au f d iese W eise, oft sogar noch unniitz — verbrach t wir > 
die R eisen, die im  Z usam m enhang mit d e ra rtig en  S i t z u n g  
no tw endig  w erden, die N ervenkraft, d ie auf d iese W eise 
b rauch t w ird, und das Geld, das in d e r V erw endung fiir sole 
Spesenzw ecke die P roduk tion  aberm als belastet, sind ' e
teuerungen  der P roduktion  im w i r t s c h a f t s d e m o k r a t i s c n e
System , auf die n icht deutlich genug  hingew iesen w erde 
kann.

B etonen w ir noch, daB die S teuerpolitik  d e r letzten  ^ e^ 
besonders darau f gerich te t w ar, die L o h n s t e u e r  ^  
s e n k e n  und dafiir die R e a l s t e u e r n  z u  s t e i g e r  ‘ 
w as sich deutlich in  den Sum m en zeigt, die d ie  e*-nZ j et- 
U nternehm ungen  prozentual an Lohnsteuern  im Laufe
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letzten Jah re  abfiihren  muBten, so ergib t sich zusam m enfas- 
sęnd, daB in d e r B edriickung d e r W irtschaft durch diese 
uirekten B elastungen die G renze der E rtrag lichkeit bereits 
^esentlich  iiberschritten w urde. E i n  B e i s p i e l  steuer- 
hcher und sozialer B elastung fiir einen kleinen Be- 
tneb m ag das naher beleuchten (vgl. Koln. Volks- 
2eitung 1928 Nr. 541). E i n  D a c h d e c k e r b e t r i e b ,  
uessen Inhaber verheiratet ist und zwei K inder hat, m ag bei 
^urchschnittlicher B eschaftigung von zw ei G esellen einen 
Jahresumsatz von 10 000 M. haben. Sein V erm ogen soli

000 M. betragen , und er m ag ein G rundstiick im W erte' 
v°ni 12 000 M. besitzen. D ie Gemeindei, in d e r er sein Ge- 
Schaft betreibt, erheb t 600 o/o G ew erbeertrags-, 1200 % Ge- 
werbelohnsum m en- und 200 °/o G rundverm ogenssteuer. D em 
a c h  muB er fo lgende óffentliche A bgaben zahlen:

Umsatzsteuer ' 75.— M.
Gewerbelohnsummensteuer 48.— „
Gewerbeertragssteuer 15.— „
Grundvermógenssteuer ‘ 28.80 „
Gemeindezuschlag 57,60 „
Hauszinssteuer 345.60 „
^ermógemssteuer 30.— ,,
Einkommensteuer 91.20 „
Kirchensteuer 18.20 „
^erufsgenossensch. m. Selbstvers. d. M eisters 360.— „
/3 Anteil K rankenkassenbeitrag  56.— „

Anteil E rw erbslosenversicherungsbeitrag  42.— ,,
V2 Anteil Invalidenversicherungsbeitrag  96.— „
H andw erkskam m erbeitrag  15.60 „
^erufsschulbeitrag  12.— ,,

Sa. 1291.— M.
. D abei betriigt das R eineinkom m en dieses H andw erks- 

^eisters nach den R ichtlinien des Finanzam ts 20 o/0 des 
li I? Satzes, also ungefiihr 2000 M., wovon er einen betrach t- 
s en B etrag  der obigen 1291 M. bestre iten  muB. D ie G e -  
e P ) t b e l a s t u n g  der deutschen W irtschaft durch s t e u -  

' c h e  und s o z i a l e  A b g a b e n  erg ib t eine Steige-
im r VOn 5319’5 MilL M ‘ im Jahre 1913 Uber 17 353>3 MilL T i Jahre  1927 auf schatzungsw eise 18i/o M illiarde M. im 
Jahre 1928.
p r - alledem  kom m t hinzu, daB 'das A rbeitsgebie t der

jVaten W irtschaft seit dem  K riege im m er mehr, durch
11 § r i f f e d e r  ó f f e n t l i c h e n  H a n d  und sozialisti- 

s0 e, M aBnahmen eingeschrankt w urde. D as trifft in be- 
rriu erem MaBe fiir das B augew erbe zu. GróBere Kom- 
bet 611 Unc* P re ise  haben sich nicht gescheut, B auunternehm er- 
Un̂ let>e, B austoffhandlungen, Z iegeleien usw . in eigener R egie 
So rrut s t e u e r l i c h e r  B e g i i n s t i g u n g  zu betreiben. 
q  r 'Vurde der privaten B auw irtschaft auf u n g l e i c h e r  
rei ,Un d l a g e  K o n k u r r e n z  gem acht. T ro tzdem  sind zahl- 
a[je le derartige  B etriebe, da die behordliche W irtschaft tro tz  
Samr ' erg iinstigungen der privaten nicht gew achsen ist, zu- 
die 1̂ engebrochen, und die S teuerzah ler haben obendrein  noch 
djes ^ e<-he bezahlen diirfen, auch d iejen igen  mit, denen m an 
B e tr^ k ^ °n^ urrenz gem acht hatte. V ielfach w erden  diese 

aber noch w eiter mit finanziellen O pfern  der Oef- \  
1 Crikeit an frerh f prl in l tpn  It-i er crpĘti perpn  ist in derachv • * aul r̂echt erhalten. G ew altig gestiegen  ist in der 
ikriegszeit fem er die ZahL der s o z i a l i s t i s c h e n

ge\v die eine groBe G efahr fiir das B augew erbe
gun? n s*nd> d a  s ie rneist besonders gunstige D aseinsbedin- 
V e ^?n. dadurch  haben, daB sie durch ihre p o l i t i s c h e  
Von zu behórdlichen Stellen in d e r  V ergebung
^erd  rbe.iten der K om m unen bevorzugt w erden. AuBerdem 
Lasteen sie von den Stellen, die die S teuern  und sozialen  
trieben -einz' ehen, viel glim pflicher behandelt ais p rivate Be- 

’ Indem  sie, wie bei einigen Z usam m enbriichen d ieser 
ĄviSn,UI eri zu. T age getre ten  ist, S tundungen in betrachtlichem  
sich erhielten. Auch d e r P r e u B i s c h e  S t a a t  hat 
geha^ ° n E ingriffen  in die private  B auw irtschaft nicht frei,- 
t i un cn- ..Die vielfach bekam pften  p r o  v i n z i e l l e n  W  o h- 
■̂ •tnriri S r s o r g e g e s e l l s c h a f t e n ,  die eine staatliche 
Gesen s n̂c  ̂ un^ an  denen d e r S taat mit M ajoritat am
^enkliS? P^ta l beteilig t ist haben sich teilw eise in be-
yon u  F ° n n  in d ie P rivatw irtschaft durch A ngliederung 
I'isch]' n .̂erne îrnerbetrieben, Z iegeleien, B austoffhandlungen, 
starkcicr^ n  usw. hineingedriingt. E s bedurfte  erst eines 
•JaB • ° rs toBes im  preuB ischen L andtag, um zu erreichen. 
^ebora'n . d ieser U ntem ehm ungen  abgestoB en w urde.
(lie ^  ist das im m er noch nicht geschehen, vor allem  sind
f.Urch ia,n b i i r o .s itnm er w eiter ausgebau t w orden, und da- 

c h e Sjc Pf ivaten A r c h i t e k t e n s c h a f t  e m p f i n d -  
Sĉ einen y  n k u r r e n z  gem acht w orden. In P o m m e r n  

die D inge besser zu liegen. N ach e in e r . Erkliirung^

des technischen D irek tors der P o m  m  e r  s c h e n :  H e i m -  
s t a t t e  b e a b s i c h t i g t  d i e s e  n i c h t ,  in die p r i v a  t e 
W i r t s c h a f t  e i n z u g r e i f  e n . Sie ha t lediglich in E r- 
w agung gezogen, eventUell einen B a u v e r e i n  zu griinden, 
der an einzelnen Stellen ais B auherr bauen will. Auch das 
erscheint durchaus unzw eckm aB ig, da es doch wohl genug  
gute B augenossenschaften iiberall gibt, die d iese A ufgaben zu 
lósen im  Stande sind. E in  solches V orhaben kann n u r dann  
gut geheiBen w erden, wenn tatsachlich ein dringendes Be- 
diirfnis vorhanden ist. D as fiihrt zur F rag e  des W  o h - 
n u n g s b a u s  iiberhaupt. E s g ibt le ider zahlreiche G e - 
m e  i n d  e n ,  die in groBem  Stile i n  e i g e n e r  R e g i e  
bauen. D as geh t zum T eil so Aveit, daB B austoffe a:us 
stadtischen B etrieben geliefert, daB d e r Bau von dem  stiidti- 
schen U nternehm erbetrieb  errichtet w ird und naturlich  die 
P iane vom stad tischen  H ochbauam t entw orfen w erden. D ie 
Łnstallation fiihrt selbstverstandlich  das stad tische Gas- und 
E lek triz ita tsw erk  durch, und die K om m unalisierung und Sozi- 
alisierung ist vollendet. AuBerdem w ird die S t a d t  II a u s - 
b e s i t z e r  groBen Stils. E s nichts dagegen  einzuw enden, 
w enn eine groBere K om m une fiir O bdachlose und sonst 
nicht geduldete  M ieter einige W ohnungen ais B auherr baut. 
D iees L ast ist ab e r schon reichlich groB. W enn aber in 
M engen stad teigene W ohnungen errich tet w erden, so kann 
g a r nicht deutlich genug auf d ie  G efahr hingew iesen w erden. 
die hierm it verbunden ist. Ganz abgesehen  von den  V erwal- 
tungs- und R eparaturkosten , d ie die A llgem einheit zu tragen  
hat, muB auf den M ietausfall durch zahlungsunfahige und vor 
allem  zahlungsunM-illige M ieter sowie dereinst leerstehende 
W ohnungen hingew iesen w erden. D enn in ein p aar Jah ren  
kom m t die Zeit, wo es w ieder leerstehende W ohnungen gibt. 
W enn dann g a r nach dem  falschen, ab e r heu te  le id e r be- 
liebten R ezept gebau t w urde, m óglichst kleine W ohnungen 
mit m óglichst geringen M itteln fiir nicht allzugroB e Lebens- 
dauer zu errichten , dann w ird  d ie  K om m une seh r ba ld  das 
K reuz des B esitzes d ie se r eigenen W ohnungen erleben und 
bereuen, jem ałs diesen Schritt ge tan  zu haben. N un w ird ab e r 
haufig b ehaup te t: die S tad t baut ja  g a r nicht in eigener R egie, 
sondern  es bau t d ie  g e m e i n n i i t z i g e  S i e d 1 u n g  s -
o d e r  W o h n u n g s g e s e 11 s c h.a f t d ieses oder jenes Na- 
mens. Sieht m an ab e r n ah e r zu, so kann  m an oft feststellen. 
daB diese G esellschaft en tw eder zu 51 0/0 oder zu 90 0/0 oder 
zu 99 o/o oder auch zu 100 % K om m une oder K reis ist. D er 
m aB gebende B aubeam te ist seh r oft G eschaftsfiihrer d ieser 
G esellschaft oder A ufsichtsratsvorsitzender, M itg lieder des 
A ufsichtsrats oder des V orstands sind einfluBreiche S tadt- 
vero rdnete  usw. N un geh t das Bauen d iese r G esellschaft 
folgenderm aB en vor sich. D ie óffentlichen B aum ittel w erden 
verteilt von einer Kom m ission, in der der m aB gebende B au 
beam te der G em einde oder eine Anzahl S tad tvero rdne tp  
sitzen. D iese haben besonders gu te  B eziehungen zu jener 
„gem isch t-w irtschaftlich“ au fgezogenen  W ohnungsbaugesell- 
schaft, sind vielleicht sogar mit besonderen  A em tern dort be- 
dach t w orden. Ist es ein W under,. w enn dann d e r Lówen- 
anteil an  H auszinssteuerhypotheken  d ieser G esellschaft zu- 
geteilt w ird, w ahrend  zahlreiche private  B auherrn  unendliche 
Zeiten w arten  konnen, bis sie einm al an die R eihe kom m en, 
w ahrend  sie doch ais Z ubringer von P rivatkap ita l d ie  w ert- 
volleren B auherrn  fiir d ie  Bau- und W ohnungsw irtschaft sind. 
W enn dann etw a noch besondere B eziehungen derselben  ge- 
nannten  m aBgeblichen Personlichkeiten  zu sozialistischen Bau- 
hiitten bestehen, dann bekom m en diese noch den  A uftrag  fiir 
die A usfiihrung d e r W ohnungsbauten , und d e r  R i n g  d e r  
K o m m u n a l i s i e r u n g  i s t  g e s c h l o s s e n .  D as sind 
E rscheinungen der W ohnungszw angsw irtschaft, d ie so lange 
zu beklagen  sein w erden, w ie die Z w angsw irtschaft an- 
dauern  w ird. E s muB aber im m er und im m er w ieder gefor- 
de rt w erden, daB die E ingriffe  behórd licher Stellen in die 
P rivatw irtschaft unterb leiben  und, w o sie nicht zu beseitigen  
sind, m indestens d ieselbe B elastung w ie bei d e r P rivatw irt- 
schaft durchgefiih rt w ird. D ann w ird  sich erst deutlich 
zeigen, w ie lange eine K onkurrenzm óglichkeit a u f  g l e i c h e r  
G r u n d l a g e  iiberhaupt gegeben  ist.

Z ur E rschw erung  d e r E xistenzbed ingungen  d e r B au
w irtschaft hat w eiterh in  die n e u z e i t l i c h e  A r b e i t s -  
g e s e t z g e b u n g  beigetragen . D ie volle A nerkennung des 
B augew erbes ais Saisongew erbe ist im m er m ehr eingeschrankt 
w orden. D ie F o lgę  davon w ar eine w esentliche S teigerung  
der U nkosten  und d ie Z iichtung von S c h w a r z a r b e i t  
und P f u s c h a r b e i t  in b isher nicht gekannten  AusmaB. 
Bei den kom m enden A r b e i . t s s c h u t z g e s e t z e n  w ird 
mit allen M itteln Y ersucht" w erden  miisseri, die defn B au
gew erbe  w eiter d rohenden  G efahren zu beseitigen. D azu 
kom m t _die _L o h n_p.o 1 i t_ik d er. N achkriegszeit. „ D iesęlben
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L eute, die dauernd  fiir eine S e n  k u n  g  d e r B a u k o s t e n  
groJBe W orte machen, tre ten  mit gleichem  A tem zug fiir d a u -  
e r n d e  L o h n e r h ó h u n g e n  ein. Sie sollten . doch auch 
h ier V ernunft w alten lassen und bedertken, daB der Lohnanteil 
an  den B aukosten  der bei w eitem  iiberw iegende ist. Deir 
L o h n i n d e x  der B auarbeiter liegt betrachtlich  iiber dem  
Lebenshaltungsindex. D as trifft in besonders starkem  MaBe 
fiir die ungelern ten  A rbeiter zu. B edenkt m an noch, daB in 
dem  B a u s t o f f i n d e x ,  der noch nicht den L ebenshal- 
tungsindex erreicht hat, auch noch die iibererhóhten  Lóhne 
stecken, dann muB man deutlich erkennen, daB der iiber- 
s te igerte  B aukostenindex auf die H óhe d e r Lóhne zuriick- 
zufiihren ist. GewiB kom m en auch die iiber das friihere 
MaB in die H óhe gesetzten  N ebenkosten  fiir Anschliisse, Ge- 
biihren aller Art, A nliegerbeitrage, Z insbelastungen usw. hinzu, 
ab er selbst die D enkschrift d e r R eichsreg ierung  iiber das 
W ohnungsw esen gib t an, daB im Ja h re  1926 die K osten fiir 
denselben Bau folgenderm aBen gestiegen  sind:

K osten fiir B austoffe 1913: 3018,33 M.
K osten fiir B austoffe 1926: 4468,03 M.
K osten der B aulóhne 1913: 1778,75 M.
K osten der B aulóhne 1926: 2977,44 M.
D em nach betrugen  die B aukosten gegeniiber 100 o/0 1913 

im  Jah re  1926 148 o/0j dagegen  die  B aulóhne 167,4 o/0. Im- 
zw ischen sind w eitere  L ohnerhóhungen eingetreten , so daB 
diese Z ahlen noch zu U ngunsten  d e r B aulóhne zu ver- 
schieben sind. M an hat nun  gesag t, es miisse d ieser VerLust 
durch  R a t i o n a l i s i e r u n g  d e r  B e t r i e b e  und durch 
zw eckm aBige A nordnung des B auvorganges w ieder eingeholt 
w erden. M an hat bekanntlich  von R eichsw egen eine beson- 
dere  F  o r s c h u n g s g e s e l l s c h a f t  fiir d iese  Z w ecke ein- 
gerich tet. E in e r ih re r L eiter hat erk lart, daB man jahrlich 
600 M illionen M. sparen  konne, w enn m an beim  B auvorgang 
nur 20 o/o E rsparn isse  erzielen konne. Ja , w enn!! B isher hat 
sich jgezeigt, daB doch vieles T heorie  und rech t w eniges 
Praxis- ist. Auf der le tz ten  T agung  des kom m unalen V ereins 
fiir W ohnungsw esen in M iinchen haben zahlreiche A uslander 
iiber ih re  E rfah rungen  bei der R ationalisierung in ih rer 
H eim at berichtet. D as E rgebn is w ar n iederschm ettennd. 
Im  H óchstfall w urde eine E rsparn ism óglichkeit von 5 o/o fest- 
gestellt, ab e r diese auch nur seh r bedingt. W enn m an dem - 
gegeniiber eine einzige L ohnerhóhung beriicksichtigt, is t der 
ganze E ffek t w ieder dahin. U nd je tz t stehen  schon w ieder 
V erhandlungen  iiber die Lóhne vor d e r  T ur, d ie  natiirlich 
zu einer betrachtlichen B a u k o s t e n s t e i g e r u n g  fiihren 
miissen, w enn sie eine w eitere  S t e i g e r u n g  d e r  L ó h n e  
bringen sollten. A uBerdem  ist es doch so, daB heute  d ie  
K onkurrenz im  B augew erbe  so groB und die V erd ienstspanne 
so klein ist, daB j e d e r  B e t r i e b  a u t o m a t i s c h  dazu 
gezw ungen w ird, sich so r a t i o n e l l  einzustellen wie nur 
m óglich, will er nicht zu G runde gehen.

Bei d ieser B etrach tung  kom m en w ir noch zu einer der 
w ichtigsten  F rag en  fiir das B augew erbe. D as ist d ie  M i e t -  
b i 1 d u n  g. E s ist richtig , daB nach M óglichkeit versucht 
w erden muB, die M ieten n ied rig  zu halten. In  alten  H a u 
sera  geschieht das durch d ie  G esetzgebung. E s ist unbedingt 
erforderlich  — und das muB jed e r verniinftige M ieter auch zu- 
geben, daB d ie A ltm ieten dem  L ebenshaltungsindex  w eiter 
angepaB t w erden  miissen. D adurch  w ird  ab e r auch die  
Spanne zw ischen N eubaum ieten  und A ltm ieten verringert, 
d. h. es w ird e inem  un tragbaren  Z ustand  gesteuert. DaB 
m an w eiter versuchen muB, die M ieten in N eubauten  móg- 
lichst n ied rig  zu halten  — durch  Senkung d e r B aukosten  —, 
ist selbstverstandlich. D a sei zunachst einmal die F rag e  
gesta tte t, die einem  von den zustandigen  Stellen b isher ver- 
standlich noch nicht bean tw orte t w urde, w arum  denn  die 
Z i n s s p a n n e  d e r  B a n k e n  zw ischen D ebet- und Kre- 
ditzinsen heute u m  s o v i e l  g r ó B e r  sein muB ałs vor dem

K riege? D ieser F ak to r ist ab er der ausschlaggebende bei 
der M ietb ildung! H i e r  sollte R a t i o n a l i s i e r u n g  ein- 
setzen! A ber d ieser Z ustand w ird  auch von denen ais 
S e l b s t v e r s t a n d l i c h k e i t  hingenom m en, die sonst keine Freunde 
der U n tem ehm erschaft sind. U nd ein W eiteres! GewiB, ęs 
g ib t Leute, die hóhere M ieten nicht zahlen kónnen, weil sie 
vielleicht arbeitslos sind. D enen gebe m an M ietzuschiisse aus 
dem  A rbeitslosenfonds, und zw ar den Anteil, den  die Ar- 
beitslosen erhalten, die auf K osten d e r A llgem einheit arbeits
los sein w o l l e n  und g a r  n i c h t  d a r a n  d e n k e n ,  diesen 
Z ustand gegen  den d e r  B e s c h a f  t i g u n g  e i n z u t a u -  
s c h e n .M a n  erziehe aber das Volk w ieder dazu, dafi es 
m e h r  fiir die M i e t e  au fb ring t ais bisher. N ach dem 
K riege ist ja  das Volk system atiseh dazu erzogen worden. 
daB es fiir M iete m oglichst w enig aufzuw enden b ra u c h te .  
An diesen Z ustand hat m an sich gew óhnt, auch in den 
K reisen, die w esentlich m ehr fiir diesen w ichtigsten Lebens- 
bedarf aufbringen konnten. W enn man die M óglichkeit. 
M iete zu zahlen, richtig  beurteilen  will so darf man; n i c h t  
von der T atsache ausgehen , daB 80 o/0 der B evólkerung u n te r  
3000 M. E inkom m en haben und dem nach hóchstens 500 M- 
M iete zahlen konnten. D ie M ehrzahl w ird w ohl diesen Be- 
trag  noch g a r n i c h t  \einm al aufbringen. N un darf man aber 
die M iete nicht vom E i n k o m m e n  d e s  H a u s h a l '  
t  u n  g  s v  o r  s t a  n d  s a l l e i n  prozentual errechnen, sondern 
von dem  G e s a m t e i n k o m m e n  d e s  g a n z e n  H a u s - 
h a 1 1 s. In  Berlin ist es beinahe der N orm alfall, daB in einem 
H aushalt zwei, drei, v ier und noch m ehr V erd iener wohnen- 
R echnet m an dereń G esam teinkom m en zusam m en, so er' 
g ib t sich ein ganz beachtlicher B etrag  und ein rech t b e - 
s c h e i d e n e r  A n t e i l a n  M i e t e ,  w enn diese nicht du rcl) 
Uintermiete schon einm al oder m ehrfach  aufgebrach t wurde- 
E s ist eine ganz falsche E instellung, w enn m an behaup tet’ 
die M ehrzahl des V olkes k o n n e  e r h ó h t e  M i  e t e ł 1, 
n i c h t  a u f b r i n g e n .  F iir diese wesentldche, kulturell ^e- 
deutsam e A ufw endung sollte d ie  A ufbringung eine3 
V ieretls bis F iinftels des H aushaltseinkom m ens elT1° 
Selbstverstańdlichkeit sein. Man erziehe das Volk in diesem 
Sinne und p red ige  nicht dauernd  das G egen te il! D ann wir 
der Anreiz zum  Bauen und die R entab ilita t des Bauens gc 
fórdert. D iese geben  ab e r w iederum  d er B auw irtschai > 
dem  Schliisselgew erbe d e r gesam ten  W irtschaft, einen Sc 
w altigen  A ntrieb, den w ir d ringend benótigen.

M an hórt oftm als die ganzlich verfeh lte  Auffassung- 
ais ob es dem  gew erblichen M ittelstande und auch dem  ^ a u 
g ew erbe  g a r n icht so schlecht gehe. Z eugnis fiir das G egel} 
teil sind die zahlreichen Z u s a m m e n b r i i c h e  gerade 
d er B a u w i r t s c h a f  t. Sie sind auf den  D ruck zuriic 
zufiihren, der von allen Seiten ausgeiib t w ird. E in  Paa 
Z ahlen sind aber in diesem  Z usam m enhange noch 
Interesse, die vor ku rzem  aus dem  V erw altungsbericht 
PreuBischen S taa tsbank  (Seehandlung) von 1928 bekannt g  ̂
w orden sind. An die S taa tsbank  ist auch das S t a a t l i _ c l ~ 
L e i h a m t  angegliedert. In dem  V erw altungsbericht $■ 
w ird nun 'in einer S tatistik  iiber die A ufteilung 1\  
P f a n d e r b e w e g u n g  nach B erufsklassen m itgeteilt, a 
n icht w eniger ais 35,86o/0 aller P fanderdarlehen  von .
hórigen des s e l b s t a n d i g e n  G e w e r b e s  u n d  
w e r k s  in A nspruch genom m en w urden und dam it d1 
G ruppe bei w eitem  an  der S p itze  steht. E s folgen ihr ^  
w eiblichen R entnerinnen  mit 27,56 o/0 Und die Angestell 
mit 10,45o/o. E in  dęutliches Bild der Z ustande in d e r y cSe. 
schen W irtschaft. M óge d ie G esetzgebung Riicksicht auf ^eS 
T atsache  nehm en und M aBnahm en gegen  die E r d r i i c k u n g  { 
G ew erbes ergreifen , dam it die s e l b s t v e r a n t w o  
l i c h e n ,  s e l b s t a n d i g e n  E i n z e l e x i s t e n z e n  ^  
S taate  e r h a l t e n  bleiben. Sie sind die Stiitzen des Gesa 
w o h ls! —

| Reklame isf teucr, j 
{aber nodifeurer isf heine Reklame1I
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W i r t s c h a f t l i c h e  M a c h r i c h t e n
S d i w e d e n .

7 Pf °duktions- und Preisabkommem der skandinavischen 
ellulosefabriken. W ie ,,B órsen“ aus H elsingfors erfahrt, 

1aben die Y erbande schw edischer, no rw egischer und fin- 
nischer H olzm assefabriken durch ihre V ertre ter ein auBer- 
ordentlich w ichtiges A bkom m en getroffen  betreffs kiinftiger 

usam m enarbeit d e r nordischen H olzschleifereien. G erade 
w ahrend d e r letz ten  Jah re  haben die H olzm asseprodu  - 
zenten schw er zu kam pfen gehabt, und die im m er scharfer 
Werdende gegenseitige K onkurrenz sow ie der W ettbew erb  

den kanadischen Fabriken  haben die Preise fast bis ań 
le Selbstkostengrenze heruntergedriick t, so daB ein ge- 

niemsames P reisabkom m en eine unbedingte  F o rderung  w urde.
D as neue A bkom m en ist fiir alle B eteiligten, dereń  Ge- 

^ rn tjah resp roduk tion  etw a 2 Mili. T onnen H olzm asse be- 
ragt, absolut bindend und zw ecks K ontrolle ist ein Ver- 
rauensausschuB von neun M itgliedem  eingesetzt w orden. 
lese K órperschaft hat fiir alle M itglieder verpflichtende 
°rschriften  iiber den zukiinftigen U m fang der P roduktion 

zu erlassen, und auB erdem  B estim m ungen zu treffen iiber 
erkaufs- und P reispolitik  sow ie andere fiir d ie  Stabilisierung 
es M arktes w esentliche F ragen . W ie in dem  B ericht be- 
°nders betont w ird, ist mit d ieser U ebereinkunft durchaus 

d‘e»n pr 5 ^ ent^ ch e T rustb ildung  beabsichtig t, um die P reise  in 
le H óhe zu treiben, sondern  lediglich einer d e r N achfrago 
ngepaBte P roduktion  angestreb t.

, Neue schwedische Reedereidarlehen. W ie aus Stock- 
m gem eldet w ird, sind seitens der schw edischen Re|- 

6 erung vorla.ufig fo lgende R eedereidarlehen  bew illigt w orden: 
j in Svenska A m erika—M exikolinjen 1 Million Kr., an  die 

e ed em  R eut a. b. 0,23 MiU. Kr. und an die R eederei T ransi 
atlantic 0,5 MiU. Kr.
i ii p ^ Cr ^ 0 kunstliche D iingem ittel sollte, nach einem 
^  R eichstage gestellten A ntrage aufgehoben  w erden. D as 

omm erzkollegiurn und das Landwirtschaftsm iinisterium  
Mi -Um e*n G utachten ersucht, das nun vorliegt. Beide 
tr- .̂lster ên sprechen  sich fiir eiine U eberw eisung des An- 
Ve^h"i an das Z ollkom itee aus, da keine auB ergew ohnlichen 
mit" rr *SSG vor^ eg en> die eine E ntscheidung  d e r Frage. 
Ąjc ebergehung  des Zollkom itees rech tfertigen  kónnten. — 
nehm das Z ollkom itee je tz t S tellung zum  A ntrage

Ą ^rei Zuckerfabriken werden stillgelegt (in Ila lsingborg , 
ist ^ el m und G enevad). Die A nbauflache fiir Zuckerriiben 
^aB M ^  oder um  etw a 58% zuriickgegangen, so
ist anSel an R iiben die U rsache fiir die A rbeitseinstellung

Rit der schwedischen Schiffsoffiziere. N ach einer
handi?,™ !!™ * . aus S tockholm  an „B órsen“ sind die Ver- 
j) i zw ischen dem  schw edischen R eederverband  und
Scl .p h z ie re n  w egen eines neuen L ohnabkom m ens g e - 
gen*21 Crt Unt  ̂ diese tra ten  am  13. A pril in den S treik. Ausr. 
sdia°f?lrnen sfn<̂  nu r einiige Linien, wie die O eresundgesell-' 

und die staatlichen D am pffahren.
I3er Jahresbericht der Schwedischen Ziindholzgesellschaft.
fiir 1 J a ^ resbericht der Schw edischen Z iindholzgeseU schaft 
und r f o  melde t einen Gewinn von 48 961568 Kr. fiir 1928 
DiSp . . 895 Kr. ais U eberfiih rung  von 1927, sodaB zur 
t>av ° Sltlon der G eneralversam m lung 55 645 463 Kr. stehen. 
einc0^ . sF ^ aSt der V erw altungsrat vor, auf 2 700 000 Aktien 
der r .^ d e n d e  von 10 v. H . auszuteilen, die zusam inen mit 
ublic^ rv  ausSezah lten  5 prozentigen V orschuBdividende die 
28 645 4fioD ir idende von 15 v. H . ausm achen. D er R est 
1929 k ^ r ’- w f̂d au f das Gewinn- und V erlustkonto von 
Halft u ersch rieben. W ie vordem  soli auch in der spiiteren 
Jah r G V° n ^ 2 9  eine V orschuBdividende fiir das iaufende 
lusth;iV° n v• bezahlt w erden. D ie Gewinn- und Ver- 
P a s s i y 2- bei.riigl  58 8U  097 Kr., die Bilanz der A ktiva und 
êuille a i ^ 729 451 Kr. D ie einzige V eriinderung im  Porte- 

GeseUschaft w ahrend  des vorigen Jah res  ist der 
Cornn V° n ^  gew ohnlicher A ktien der British M atch 
^ a c io n ^ 10̂  unc  ̂ der H iilfte des A ktienkapitals von F abrica 
die p  a de Fosforos in H aiti. D er Z iindholzexport und 
^°rtges° -n ^ 6r schw edischen F abriken  befindet sich in 
rUckwf^tZter ^ unahme. N ur nach Imdien ist der E x p o rt zu- 
^ ab rtkSan^ en’ -.^^er a ^ er hat die GeseUschaft ih re  eigenen 
Schon ^n.. Segriindet, die allm ahlich erw eitert w erden. W ie 
^ nd , L i Sem e^det, sind 1928 M onopolvertrage mit E st- 

e tiand, Jugoslavien  und U ngarn  abgeschlossen w orden.

D er gróBte Teil des K apitals, das fiir die gew ahrten  An- 
leihen im Z usam m enhange mit diesen M onopolyeftrągen  
benotig t w urde, ist von der K reuger & Toll-G eseU schaft 
zur V erfiigung gestellt w orden.

Glanzender JahresabschluB der Kreuger & Toll Aktie- 
bolaget, Stockholm. W ie aus Stockholm  gem eldet w ird, 
hat die jetzt ais H olding C om pany des schw edischen Streich- 
holzkonzerns anzusprechende A ktiebolaget K reuger & Toll 
im  vergangenen G eschaftsjahre einen R eingew inn von 19,85 
Mjll. Kr. erzielt gegen  18,74 MiU. Kr. im  Jah re  zuvor. 
D ie D ividende w ird unverandert 25 Kr. fiir jede A ktie be- 
tragen. Zusam m en mit den R eingew innen der hollandischen 
und am erikanischen T ochtergesellschaften  belauft sich der 
gesam te R eingew inn auf 59,6 MiU. Kr. gegen  37,64 MiU. Kr. 
im Jah re  1927.

In ih rem  jetzt versandten  B ericht teilt die GeseUschaft 
mit, daB sie die A bsicht habe, in A m erika, E ngland , H o l
land, Schw eden und d e r Schw eiz eine fiinfprozentige Obli- 
gationsanleihe in H ohe von 50 MiU. D ollar aufzulegen. Im  
Z usam m enhang hierm it w ird eine neue E m ession von De- 
bentures im  N orm albetrage  von 16 MiU. Kr. erfo lgen und 
schlieBlich sollen noch w eitere 16,25 Million en Kr. D eben- 
tures ausgegeben  w erden.

Schwedens Erzexport wachst. D ie G rangesberg-G e- 
sellschaft verschiffte im  M arz zum  E x p o rt 449 000 to hoch- 
g rad iges E isenerz gegen  438 000 to im F eb ru a r und 345 000 to 
im M arz 1928. Im  ersten  Quał-tal d. J . stiegen die gesam ten 
V erschiffungen auf 1 411000 to gegen  1 169 000 to zur Ver- 
gleichsperiode im V orjahre.

WaldwirtschaftskongreB in Stockholm. In diesem  Som- 
m er w erden  in der W oche vom  22.—27. Ju li in S tóck- 
holm  F o rs te r und V ertre te r der W aldw irtschaft aus allen 
Ie ilen  der E rd e  zum  KongreB zusam m enkom m en. Schon 
sind A nm eldungen aus verschiedenen L andem  E uropas, Ame- 
rikas, A ustraliens, Jap an  und K orca eingegangen. Die 
Schw eden begriiBen mit groB er G enugtuung den BeschluB, 
den W aldw irtschaftskongreB  in Stockholm  abzuhalten , indem  
sie darin  die A nerkennung der fiihrenden S tellung Schw edens 
auf dem  betreffenden  G ebiete sehen. E s w erden  groBe 
V orbereitungen gem acht, um  den K ongreB teilnehm ern den 
A ufenthalt in Stockholm  so belehrend  und angenehm  wie 
m óglich zu m achen. D ie M ethoden und R esu lta te  d e r  Pflege 
des W aldes in Schw eden w erden durch  R eiseausfliige nach 
Siid-, Mittel- und N ordschw eden  veranschaulicht.

Die schwedischen Werften bauen M otorschiffe. D ie 
W erft G ótaverken hat vom  lokal en Reederfsyndikat den 
A uftrag  zum  Bau eines M otortankschiffes von 9100 To. 
W 'asserverdrangung erhalten. D ie W erft hat zur Stunde Auf- 
trage  auf 20 groBe M otorschiffe zu einem  T o ta lum fang  
yon 150 000 To. Alle schw edische W erften  zusam m en haben 
jetzt A uftrage zu einer H óhe von 275 000 To., von denen also 
m ehr ais die H iilfte den  G ótaverken zukom m en.

Die E rik sberg -W erke  in G óteborg  haben von der T rans- 
atlantic Shippm g Com pany den A uftrag  zum  Bau eines Mo- 
torschiffes von 5000 To. W’asserverd rangung  und m it einer 
D ieselm aschine von 2000 PS erhalten. D ie E rik sb e rg -W erk e  
besitzen zur S tunde A uftrage von 12 M otorschiffen, un ter 
denen sich ein D ieseltankschiff zu 13 500 To. befindet.

Der Schwedische Handelsagentenverband sucht die aus- 
Iandischen Handelsvertretungen auszuschalten. Wde w ir dem
in „G. H . & S. T .“ veróffentlichten Jah resb e rich t des 
Schw edischen H a_ndelsagentenverbandes entnehm en, hat die 
L eitung des Vereans in U ebereinstim m ung imit dem  bei d e r 
yorigen Jahresversam m lung  gefaB ten BeschluB ernster ais 
jem als vordem  darau f h ingearbeite t, daB die  schw edischen 
Im porteu re  beim  Eiinkauf von A uslandsw are ih re  G eschafte 
durch H andelsagen ten  verm itteln  lassen, die in Schw eden hei- 
m atberech tig t sind. N ach den verschiedenen Liindern sind 
R undschreiben in schw edischer, deu tscher, englischer und 
franzósischer Sprache in ' groBen A uflagen verschickt w orden. 
D ie H andelskam m ern  in N ew  Y ork und L ondon sow ie die 
meisten schw edisch-englischen Zusam fm enschlusse haben sich 
gleichfalls fiir die B evorzugung schw edischer A genten e in 
gesetzt. AUerdmgs hat die V erbandsleitung  betont, daB alte 
A bkom m en zu achten  seien und daB die. B estrebungen  des 
Y erbandes lediglich auf solche Falle  hinzielen, wo en tw eder 
eine neue V erbindung od er eine N eubesetzung  in F ra g a  
kom m e. D as R undschreiben  hat bereits dazu  beigetragen , 
daB A genturen, die b isher von A uslandern  besetzt gewesien 
sind, in schw edische H ande iibergingen.
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Norwegen.
Das vorlaufige Handelsabkommen mit der Tiirkei wurde  

durch N otenaustausch bis zum  1. August 19‘29 verlangert (es 
handelt sich um  das M eistbegiinstigungs-A bkom m em ).

Bei norwegischen Zollstellen lagernde Waren. In  der
„N orsk  K unngjórelsestitende“ vom 8. und 22. M arz 1929 be- 
fi,nden sich V erzeichnisse der Z ollkam m em  S arpsborg  und 
H olm estrand  vom 4. und 9. M arz 1929 uber W aren, d ie iiber 
ein Ja h r  in den betreffenden  Zollpackhiiusern lagern . Gleich- 
zeitig w ird  dabei bekannt gem acht, daB diese W aren  nach 
§ 88 des norw egischen Zollgesetzes vom 20.^ S ep tem ber 
1845 óffentlich verauB ert w erden, w enn sich ihre E igen- 
tiim er nicht innerhalb der vom  D atum  d e r B ekanntm achung 
ab laufenden F rist von 6 M onaten melden. U n te r diesen 
W aren  befinden sich ausw eislich d e r genannten  V erzeich- 
nisse auch Sendungen aus D eutschland. („I.* u. H .-Z tg . j).

Erneute Belebung in der norwetnischen Werftindustrie. 
Z ufolge „S tavanger A ftenblad“ hat d e r L eiter des N o r
w egischen R eederverbandes, D irek to r KlaveneB, verlauten 
lassen, daB die norw egischen W erften  im  Laufe des ver- 
flossenen W inters im m er m ehr A uftrage auf Schiffe von 
2000 bis 4000 To. erhalten  haben. Man g laubt dam it rechnen 
zu kónnen, daB die A uftrage auf solche Schiffe auch fiir die 
nachste  Z eit w eiter einlaufen w erden. G erade auf diese GroBe 
sind die norw egischen  W erften  seit vielen Jah ren  besonders 
eingestellt. KlaveneB halt es fiir angezeig t, mit d e r Um- 
stellung zum  Bau gróB erer M otorschiffe vorlaufig noch zu 
w arten . D er bessere B eschaftigungsgrad  bei der Schiffbau- 
industrie  N orw egens hat auB erdem  noch den V orteil, daB man 
nunm ehr — nach  vielen Jah ren  w ieder D am pfschiff-
m aschinisten ausbilden kann.

Norwegische Papierfabrik durch Feuer zerstort. N ach 
einer R itzaum eldung aus Oslo an „B órsen“ ist Follum  Irasf- 
liberi og P ap irfab rik  in  d e r N ahe von H ónefos einem  GroB- 
feuer zum O pfer gefallen, Z ufolge „M órgenb ladet“ durfte  
sich der Schaden auf etw a 400000 Kr. belaufen. D ie P a 
p ierfab rik  beschiiftigte 200 A rbeiter.

DanentarK.
Wirtschaft im Marz. D ie N ationalbank in K openhagen 

und das S tatistische D epartem en t des danischen Staateis 
erteilen  folgende A uskiinfte iiber d ie danischen W irtschafts- 
verhaltn isse im  M arz:

D i e  L a n d w i r t s c h a f t s a u s f u h r  w ar etw as groBer 
ais im  M arz 1928 fu r B utter, ab er etw as gerin g er fiir die 
iibrigen W aren. D i e  P r e i s e  fiir die ausgefuhrten  Pro- 
dukte  w aren  fiir Speck und E ier hóher, fiir d ie  iibrigetn 
W aren n ied riger ais im V orjahre. _

D ie E n g r o s p r e i s z a h l  ging M arz von 159
auf 154 herab. D ie F rach tra tenzah l, die infolge d e r Eis- 
schw ierigkeiten  im  F eb ru a r auf 121,1 gestiegen  w ar, fiel im  
M arz w ieder auf 115,4. Im  M arz 1928 w ar die Zahl 98,7.

D ie B i l  a n  z e n  sow ohl der N a t i o n a l b a n k  a i s  
d e r  d r e i  p r i v a t e n  H a u p t b a n k e n  sind im  M arz nicht 
G egenstand w esentlicher V eranderungen  gew esen. K eederei- 
und Industrieak tien  lagen  im  M arz hóher ais im  V orjahre, 
die anderen  G ruppen n iedriger. D er Index  fiir B anken w ar 
85,9 (M arz 1928: 88,5), R eedereien  126,9 (117,3),^ Industne- 
gesellschaften  94,9 (93,2), andere  G esellschaften 95,3 (103,5). 
D er G esam tindex w ar 101,7 gegen 101,3 im  M arz 1928.

D e r  A r b e i t s l o s i g k e i t s p r o z e n t s a t z  w ar 
A usgangs M arz etw as hóher ais im  M arz 1928, nam lich 
23,3 gegen  21,3 in 1928. D ie groBere A rbeitslosigkeit ist na- 
m entlich auf den strengen  W inter dieses Jah re s  zuriick- 
zufiihren. In den eigentlichen Industriefachem  w ar d e r Pro- 
zentsatz deshalb auch etw as n ied riger in diesem  Jah r, 
nam lich 18,8 gegen  19,0 im M arz 1928.

Neue danische Superphosphatfabrik. N ach einem  Pri- 
vatberich t aus K openhagen  an ,,H andelstidn ingen“ w ird 
„D anske ' Svavelsyre- og S uperfo sfa tfab riken“ , dereń  Yerwal.- 
tung in den letzten  Jah ren  zw ei a lte re  F ab riken  stillgeleg t 
hat, in k u rze r Zeit auf Seeland eine neue  m oderne S u p e r
p hosphatfab rik  mit einem  K ostenaufw and von 6 Mili. Kr. 
errichten . D ie Jah resp roduk tion  soli rund 100 000 to be- 
tragen . D a der einheim ische B edarf D anem arks an Super- 
phosphat etw a 350 000 to ausm acht, w ovon die danischen 
F ab riken  b isher etw a zw ei D rittel liefern konnten , w ird 
also durch die E rrich tung  der neuen F ab rik  eine A uslands- 
einfuhr dieses A rtikels kaum  noch nótig  sein.

Erneute Sanierung von Ballins Sonner, Kopenhagen. W ie 
aus K openhagen  gem eldet w ird, soli d ie  A /S M. J. Bailins 
Sonner, an der L andm andsbanken  bekanntlich  inter.essiert

ist, einer em euteh  “R ekonstruk tion  unterzogen  w erden. V or 
sechs Jah ren  w urde  das A ktienkapitali durch Zusam m en- 
legung  um  27 Mili. Kr. herąbgesetz t und jetzt soli es w eiter 
auf insgesam t 100 000 Kr. herabgesetz t w erden. L andm ands
banken, die 8 Mili. Kr. V orzugsaktien  besitzt, ist mit einer 
H erabsetzung  auf 60 P rozent ei:nverstanden. D as A ktien- 
kap ita l w tirde dann noch 4,97 Mili. Kr. betragen  und soli 
durch  N euem ission von 1,03 Mili. Kr. nach der Sanierung
6 Mili. Kr. ausm achen.

Leffland.
Die Einfuhr 1928 setzt sich den H aup tw aren  nach fol- 

genderm aB en zusam m en (in K lam m em  die Z ahlen fiir 1927 
und 1926):

B earbeitete  H aute  4,7 Mili. Ls. ( 3,2— 2,9)
R ohhaute 6,8 „ ,, ( 3.0 3,7)
T extilien  52,8 ,, ,, (43,4 50,5)
Chemische E rzeugn isse  26,1 ,, ,, (22,5 23,3) 
Industriem aschinen 12,2 ,, ,, (11.4—14,6)
Landm aschinen 3,2 „ ,„ ( 5,0 6,3)
W eizen 17,3 „ „  (16,1 14,7)
R oggen  20,9 ,, „ (13,9—11,1)
Z ucker 15,7 „ „ (15,6 13,5)
H eringe 6,9 „ „ ( 4,7— 5,3)
K akao 1,3 „ „ ( 1,0— 0,9)
T ee 0,6 „ ( 0,5— 0,9)
K affee 0,4 „ „ ( 0,4— 0,5)
T abak  4,9 „ ,, ( 4,2 4,5)
Pferde 0,8 ,, ,, ( 1,4 2,6)
D ie w ichtigsten V eranderungen  auf der Eiinfuhrseite be- 

stehen also in einem verm ehrten  Im port einerseits von R ° “ ' 
stoffen fiir die verarbeitende Industrie  (L eder und Gummil), 
welche zum Teil in F orm  von F ab rika ten  w ieder dem  E x p o rt 
zu Gute kom m en, und andererseits in dem  erhóhten_ B edart 
an Lebensm itteln , w as aus dem  Fehlsch lag  der vorjahngen  
E rn te  zu erk laren  ist. I m  Z usam m enhang dam it steht a u c n  
der R iickgang d e r Landm aschineneinfuhr, da die K aufkrat 
d e r L andbevólkerung geschw acht ist. E ine Zunahm e der 
E i n f u h r  ist ferner in Textiilien u n d  I n d u s t r i e m a s c h i n e n  zu 
verzeichnen. , ,

Der AuBenhandel iin Fertigfabrikaten mit Deutscmana. 
W iihrend D eutschland, schreib t d ie  ,,R ig. R undsch. , 1111 
vorigen Jah re  nach L ettland F ertig fab rikate  im  W erte von 
62,7 M illionen Lat exportierte , lie fe rte  L ettland nach D eutscn- 
land F e rtig fab rika te  fiir n u r 7,7 Millionen Lat. W ir bezogen 
a u s  D e u t s c h l a n d  in ers ter Linie E rzeugnisse  der I e x - 
t i l I n d u s t r i e  fiir 17,4 M illionen Lat, M a s c h i n e n  unc 
M etallw aren fiir 16,2 M illionen Lat, E rzeugnisse  d e r c h e -  
m a .sc  h e n  Industrie, darun te r D iingem ittel, F arben  e ta  u
11,2 M illionen Lat und verschiedene F abrikate , wie Fanr- 
zeuge, e lektro technisches Z ubehór, Instrum ente, G alanterie 
und Schreibw aren  etc. fiir 12,3 Millionen Lat. Von c er| 
E  x  p o r  t  nach D eutschland entfallen 3,2 M i l l i o n e n  Lat a 
G u m m i e r z e u g n i s s e  (G aloschen und B otten), 2,2 j.
Lat auf Garnę, etw a 1 M illion Lat auf F laschenkorjcen, 
andere F abrikate nehm en eine ganz untergeordnete  Stellun^

Bank von Lettland. D er R at d e r B ank von L e t t l a n d  
befaBte sich mit den neuen B estim m ungen iiber die ’̂ nte, 
zeichnung von W echseln. B ekanntlich verlangt die 
daB sow ohl der W echselaussteller ais auch d ie  G i r a n t e n  
vollem Vor- und Fam iliennam en und genauer c ^ Si.r 
zeichnen. D iese B estim m ungen haben im  G e s c h a f t s v e r  'e  
erhebliche U nbeciuem lichkeiten hervorgerufen, w oraufhin c 
B órsenkom itee sow ie andere  w irtschaftliche O rganxsation 
auf die A ufhebung d ieser B estim m ungen d rangten .  ̂
e ingehender E ró rte ru n g  d ieser F rag e  beschloB der R at 
noch die B estim m ungen aufrecht zu erhalten .

„W ie die W echsel kreisen41. D ie hiesigen B anken w are 
lange Zeit im  U nk laren  iiber den V erbleib der W echse 
die russischen A uftrage. Je tz t hat sich ergeben , a en 
russischen W echsel von den deutschen F irm en au ges o 
w erden, um  dam it Z ahlungen an RuBland zu leisten, we 
aus R ohstoffeinkaufen in RuBland herriihren . _

Mitauer Zuckerfabrik. D ie N achfrage  nach | n ^  
d ischem  Z ucker ist durchaus rege. In d e r Q ualitat is . 
le ttlandische Z ucker dem  tschechoslow akischen gleicnw  g  
im Preise jedoch n iedriger. D ie V erarbeitung  von 1 , n ;cht 
auf der M itauer F ab rik  ist zurzeit eingestellt u n d  wirci 
vor dem  H erb st aufgenom m en w erden. _ ^

Der Transit-Verkehr iiber Windau mit der ^ en
flaut auch  neuerd ings noch nicht ab. W óchentlicn ^  
600—800 G iiterw agen mit yerschiedenen W aren aus
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C1n. Bis M itte April sind insgesam t 3234 W aggons mit 
russschen G utem  in W indau eingetroffen.

Auslander konnen nur m it Z ustim m ung des M inisters 
Innem  in Lettland dem  E rw erbe nachgehen. D ie Ge-

nehmigung w ird nu r auf ein Ja h r  erteilt, kann aber verlange,rt 
werden. Auslander, d ie A rbeit ohne beśondere E rlaubnis des 

lni.sters des Innem  iibernehm en, konnen aus L ettland aus- 
gewiesen w erden.

Ein K red it fiir S aatgetre ide  von 2 M illionen Lat w urde  
e en vom Parlam ent erganzend bew illigt.

islland.
AuBenhandel. Im  F e b r u a r  d. J . b e trug  d e r W ert 

Mn ^n f u h r  6,3 MilL Kr., d er W ert der A u s f u h r  5,5 
■p [• Kr., m ithin der E infuhriiberschuB  0,8 M illionen. Im
7 a ar lau teten  d ie  entsprechenden Zahlen 7,2 Mili.,
> Mili. und 0,2 Mili. AusfuhriiberschuB.

1998 ^ un£sbilanz. U eber d ie Zahlungsbilanz fiir das Jah r 
tt  w aren genaue D aten  noch nicht zu beschaffen. Im  

ęrbst m achte sich ais F o lgę  d e r schlechten E rn te  eine 
e i uem noch ste igende K nappheit au f dem  G eldm ark te  gel- 

t  » der d ie  S taatsbank  (E esti B ank) schlieBlich M itte 
jj  nu.ar. -*-929 durch V ersagung w eiter er K red iterhohungen an 

e W irtschaft zw ecks E inschrankung  des Im ports entgegen- 
v e T  n s*cb entschlieBen muBte. D urch den F rem den- 
p-Pi / e diirften gew isse Sum m en an AuBenvaluta ins Land 

° mmen sein, w ahrend  G elder von A usw anderer kaum  zu- 
e J?^-Sęflossen sind. Auch fallen die Sum m en des Reichs- 
^  f c d igungsam tes fiir K riegsschaden, die den in E stland 

nenden deutschen R eichsangehórigen in der le tz ten  Zeit 
. îg Sezahlt w orden sind, ins Gewicht. Vom Jah resbeg inn  
an f Um O ktober stieg d ie N ettoverschuldung der Banken 
Sa as Ausland von 11,91 auf 14,94 M illionen K ronen. D ie Ge- 
b summe der ausw artigen  Schulden des estnischen S taates 
Kecrug am  i  j anuar 1929 110 870 000 Kr. gegen 110 100 000 

n^n am 1. Jan u a r 1928. 
und i0*1 ^ er Industrie. Schw ierig  ist d ie  L age d e r W erften 
jn ^er Maschinenindustrie. Gewisse E rfo lg e  lassen sich 
diirf ^  ^-aschinenindustriie feststellen, die sich auf die Be- 

^ es M an d sm ark tes  um zustellen gewuBt hat.
Udiert 6 'F ex t^ n,dustrie  hat sich im  Laufe der Z eit konso-

°hne ^  tG F apie rindustrie E stlands ist hochentw ickelt und 
rUssi , e r^ rechung vollbeschaftigt gew esen, w ozu die 

chen A uftrage beigetragen  haben. 
s c h w -r6 ^ tre ĉbholzindustrie ist ganz un ter den  EinfluB des 

edischen S treichholztrusts geraten .
Kuhlh n̂ ^ rn a^ ona êr W ettbew erb  zum Bau des staatlichen 
v,ait 3^ Ses. *n R evaI ist von d e r estlandischen H auptver- 
Wiirf , ^ r L andw irtschaft veranstalte t w orden. D ie E nt- 
1929G •m^SSe.ri der H aup tverw altung  spiitestens zum 1. Juli 
beitenein?-ere ĉbt: w erden, d ie  mit d e r Post eingesandten  Ar- 
und m ^ssen spatestens am  1. Ju li auf d e r Post au fgegeben  
I>rej arn. 10- Ju li in Reval, im  M inisterium  elntreffen. Ais' 
Kr . )% Spnd. 3000 Kr. (1. P reis), 2000 Kr. (2. Preis) und 1000 

D rG Ŝ” an g esetzt w orden.
Briicu as K iihlhaus soli im  R evaler H afen an der B aikow - 
din»u  ̂ errichtet w erden. N ahere  Auskiinfte iiber die Be- 
Von d ^ es F re isausschreibens w erden  den In teressenten  

er H auptverw altung  fiir L andw irtschaft erteilt.

Lifauen.
f u h r V ^ nhandel. Im  F  e b r u a r  be trug  der W ert d e r E  i n - 
łnithjin i Mili* Lit, d e r W ert der A u s f u h r  15 Mili. Lit, 
Litauen' AusfuhriiberschuB o,3 Mili. Auch im  A uBenhandel 
J3P SiitS rnacbten sich die durch die schw eren E isverhalt- 
Scbiffg- ypniu^ui-eu ‘p u o ip g  uoSm uaig  uauojnjoSjoA aaą assiu 

rv er. irn H afen  M em el stark  zuriick. 
im J a hr u  nt*s S tellung im AuBenhandel L itauens hat sich 
die Ę : e f ^8 dem  V orjahre gegen iiber darin  geiindert, daB 
^*hr bef1 u b r n a ch Litauen, die rund 50 °/o d e r G esam tein- 
^uhr v ru >̂ urri 3 o/0 zuriickgegangen  ist, w ahrend  die A u s  - 
^ tauischn ebens- und G enuBm itteln, R ohstoffen  und H alb- 

von^ T esam tausfuhr stieg. Zugenom m en hat die Aus- 
êbrikat ebens- im d GenuBmittel, R ohstoffen  und H alb- 

nach Lif0 Un^ auch von Fertigw aren . In d e r E i n f u h r  
ProzenttM1161! ^ US -Deutschland hat sich w enig geandert, d e r 
? er Gpc-f 6 v ^ c^ g an g  von 3 o/0 e rk la rt sich durch  S teigerung
Lit 1928 ? i Gmfuhr von 265>7 MilL Lit 1927 auf 291^  MdU"- 
^56,9 Mil] . G esam tausfuhr betrug  1927: 245,9 Mili., 1928:

^chen T eV a !en ^ em e  ̂ so^  w eiter ausgebau t w erden. Im  siid.
1 des H afens sollen die K a i a n l a g e n  erw eitert

und mit K r a n e n  u n d  W a r e n s c h u p p e n  ausgesta tte t 
w erden.

Eisbrecher. D as H afenbauam t M em el fo rdert auf bis 
zum 4. Mai d. J . O fferten fiir den Bau eines E isb rechers  
einzureichen.

Aenderung der Ausfuhrabgabepi fiir gew isse Waren in 
Litauen. D urch eine im  A m tsblatt des M em elgebiets N r. 
31 vom 5. A pril 1929 veróffentlichte Ve;rordnung  N r. 1976 
sind in L itauen mit W irkung  vom  22. F eb ru a r 1929 fiir fol- 
gende W aren d ie  nebenstehenden  A usfuhrabgaben festgesetzt 
w orden; die b isherigen Zollsatze sind in K lam m ern beigefiigt.

1. U nbearbeite te  R undhólzer, sow ohl Laub- ais auch 
N adelholz, je F estm eter — 4 Litas (8 L itas).

2. Papierholz von nicht m ehr ais 2,20 M eter L ange je  
F estm eter — 13 Litas (6 L itas).

3. G rubenholz, je F estm eter — 3 Litas (6 L itas).
4. R ohe, unbearbeite te  K nochen, aus w elchen das F e tt 

nicht chem isch ex trah iert ist — zollfrei (0,05 Litas je kg ).
5. R ohe K albshiiute — zollfrei (5,20 Litas),
6. R ohe R inderhau te  — zollfrei (5,20 L itas),
7. R ohe Schafsfelle — zollfrei (4,00 L itas),
8. T rockene Schafsfelle — zollfrei (11,00 Litas) fiir 100 

kg . (I.- u. H .-Z tg .“ ).
Errichtung einer belgischen Holzbearbeitungsfabrik. D as

W alddepartem en t hat, w ie die „L itauische R undschau" be- 
richtet, mit einer belgischen F irm a einen V ertrag  iiber die 
E rrich tung  einer H o lzbearbeitungsfab rik , insbesondere fiir 
die V erarbeitung  von E i c h e i n ,  abgeschlossen. D ie ge- 
nann te  belgische F irm a hat bere its E ichenbestande von ca.
24 000 K ubikm eter im W erte  von 1 262 000 Lit zu besonders 
g iinstigen B edingungen erw orben. Ais G arantie fiir die Auf- 
nahm e der T a tigke it in k iirzester Zeit sind dem  W ald 
departem en t 1000 Pfund S terling  ubergeben  w orden.

Forstnutzung. N ach am tlichen Q uellen ist die litauische 
alljahrliche H olzungsnorm  von 1400 000 F estm eter in diesem  
Ja h re  auf 1 700 000 F estm eter erhoht w orden. D avon sind 
600 000 F estm eter offiziell fiir H andels- und Gewerbezweckc. 
bestim m t w orden. N ach der F lachę g erechnet kann d e r S taat 
den 100. Teil d e r G esam tflache abholzen, d . h. etw a 8600 
H ek tar. N ach den statistischen A ngaben sind abgeho lz t 
w orden : 1923—24: 11 450 H ek tar, 1924—25: 7788 H ek tar, 
1925—26: 7688 H ek tar, 1926—27,: 6930 H ek tar, 192'7—28: 
7000 H ek tar.

W echselproteste. Im  D e z e m b e r  v. Js. kam en  zum 
P ro test 14 699 W echsei (Nov. 11905) auf eine G esam tsum m e 
von 4 394 965 Lit (Nov. 4 195 198) (vergl. , ,0 .-H .“ N r. 5)). 
Im  J a n u a r  d. Js . s tieg  d ie G esam tsum m e d e r p ro testierten  
W echsei auf etw a 6 Mi l i .  L i t  (gegen  2,4 Mili. Lit im 
Jan u a r 1928).

Frele stadt Danzig.
Die Baumwolleinfuhr nach Polen soli i i b e r  D a n z i g  

u n d  G d i n g e n  geleite t w erden, sta tt w ie b isher iiber 
B rem en. Zw ischen Polen und D anzig  ist schon ein dies- 
beziigliches U ebereinkom m en getro ffen  w orden. V ertre te r 
d er B rem er B aum w ollbórse w eilten in D anzig  um  die tech- 
nische Seite d e r F rag e  zu priifen; ob kaufm iinnisch die di- 
rek te  E in fuhr iiber D anzig  und G dingen lohnend ist w ird an 
H and  der gesam m elten  D aten  in B rem en gepriift w erden.

D ie jahrliche B aum w olleinfuhr fiir die polnische T extil- 
industrie m acht etw a 330 000 Balłen im  W erte  von rund
25 Mili. D ollar aus. — Von polnischer Seite  w erden  a lle  
H ebel angese tz t w erden, um  bere its  vom  Ju li oder A ugust 
d. J . ab  die BaumwoUe iiber D anzig  und G dingen zu leiten.

Die Holzausfuhr. N ach einem  R eko rd jah r, schreib t 
der ,,H o lzkau fer“ , e rfuhr 1928 der D anziger H o lzex p o rt einen 
schw eren R iickgang. D er U m stand, dafi, g efó rdert durch  den 
im D ezem ber 1927 erfo lg ten  AbschluB des deutsch-polnischen 
H olzabkom m ens, der polnische H olzm ark t eine P re isbew egung  
durchm achte, die E ng land  ais K aufer polnischen H olzes 
zu groB ter E inschrankung beim  H olzeinkauf zw ang, be- 
w irkte, daB die A usfuhr iiber D anzig  erheblich  nachliefi. 
N achdem  1925 im  R ahm en des D anziger G esam teigenhandels 
899 340 to iiber D anzig  gegangen  w aren, stieg der H o lzexpo rt
1926 auf 1391 100 to und erreich te  1927 den R eko rd  von
1 779 325 to. 1928 sind nach  den bisherigen  B erechnungen  
917 768 to H olz iiber D anzig  im R ahm en des D anziger 
G esam teigenhandels ausgefiih rt w orden.

Danziger Rhederei A.-G. D ie am  21. d. M. sta ttge- 
hab te  G eneralversam m lung genehm igte  die Jahresb ilanz, die 
m it einem  V erlust abschlieBt, und erte ilte  V orstand und 
A ufsichtsrat E n tlastung . D as turnusm aB ig aus dem  Aufsichts- 
ra t ausscheidende M itglied K arl L eiding w urde w iedergew ahlt.
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D em  G e s c h a f t s b e r i c h t  entnehm en w ir folgende 
A n g ab en :

„D as Ja h r  1928, das rech t ungunstig  fiir die Schiffahrt 
anfing, ha t dann le ider auch im  V erlauf des Jah res  kedne- 
besondere B esserung gebrach t. Aus M angel an  L adung haben 
unsere Schiffe bis zur zw eiten H alfte M arz still gelegen, und 
die ersten  R eisen, die d ie D am pfer dann m achten, haben 
auch fast keinerlei Gewinn gegeben. Im  Laufe des' Som m ers 
zeigte sich ein k leiner U m schw ung zum  B esseren, ab e r es 
w aren  dann auch nur F rach tra ten  erhaltlich, die ein gutes 
A uskom m en gew ahrten , ohne einen nennensw erten  N utzen 
zu lassen. Zum  A uflegen der Schiffe ist es nicht gekom m en, 
da L adungen w ohl geniigend angebo ten  w urden, doch leider 
nicht zu den R aten, d ie m an eigentlich fiir W interreisen  haben 
miiBte. B unkerkohlen sind im Laufe des Jah re s  reichlich zu 
haben gew esen, und zw ar zu fallenden Preisen. D ie Mann- 
schaftslóhne w urden im  H erb st noch um ca. 8 P rozen t auf- 
gebessert, obw ohl d ie  Lage der R eedereien , speziell der 
O stseereedereien , eine solche- A uflage durchaus nicht recht- 
fertig te . G róB ere H avarien  sind bei den Schiffen nicht vor- 
gekom m en.

Polen.
Aufienhandel. Im  M a r z  betrug  der W ert der E i n 

f u h r  233 MiU. Zloty, der W ert d e r A u s f u h r  161,5 
MiU. Zloty, m ithin der E infuhriiberschuB  71,8 Millionen,/ 
gegen  97,5 M illionen im  F eb ru ar. Sow ohl die E in fuhr w ie 
die A usfuhr w iesen  einen R iickgang auf, e rs tere  um  31,6 Mili., 
le tz tere  um  5,8 M illionen Z loty. —

Die Lage der Wirtschaft hat im F eb ru a r d. J . eine ent- 
schieden ungiinstige W endung genom m en. So ist die 
K ohlenfórderung von 2 997 456 to im Jan u ar auf 2 379 970 to 
im  F eb ru a r zuriickgegangen, w obei allerd ings die ka lte  W itte- 
rung  eine .gew isse R olle gespielt haben  d iirfte ; aber auch 
die H i i t t e n I n d u s t r i e  zeig te einen R iickgang. Auch die 
R o h e i  s e n p r o d u k  t i o in  sank von 43 288 to im Jan u ar 
auf 33 430 to im F ebruar, diie R ohstah lproduktion  von 95 388 
to auf 78 803 to und die P roduktion  der fertigen  W alzerzeug- 
nisse von 62 650 to auf 50 713 to. F e m e r zeigte die P roduktion  
einen R iickgang bei S c h w e f e l s a u r e  von 25 582 to auf 
20 426 to, bei  Z i n k b l e c h  von 1 457 to auf 1182 to, w as 
alles auf eine bedeutende V erschlechterung d e r Inland- 
kon junk tu r hinw eist, ebenso w ie die ungiinstigen E rschei- 
nungen auf dem  G eldm arkt. — D ie L andw irtschaft ist in 
schw ieriger L age und d ah e r n icht aufnahm efahig . E ine g e 
w isse E indam m ung des K onjunkturriickganges lieBe sich 
vielleicht durch F ó rderung  d e r  A usfuhr der vom K onjunk- 
tu rriickgang  betroffenen  Industrien  erreichen, aber bekannt- 
lich liiegen die polnischen P re ise  fiir F ertigw aren  w eit iiber 
den W eltm ark tpreisen , so daB eine A usfuhr nur zu De- 
fizitpreisen m óglich w are.

D a die P reise  fiir L ebenshaltung anziehen  kiindigen die 
B erufsverbande d ie  T arifabkom m en und fo rdern  20<Vo Lohn- 
erhóhung, es stehen also Lohnkam pfe bevor, die die K rise 
noch verscharfen  diirften.

Im Lodzer Textilbezirk m achen sich neuerdings w ieder 
verscharfte A n z e i c h e n  e i n e r  k r i t i s c h e n  L a g e  be- 
m erkbar. E ine Anzahl von F ab riken  "hat ab M itte A pril v e r - 
k i i r z t e  A r b e i t s z e i t  angesag t. E ine m ittlere Fabrik , 
die Fa. Lew e Sp., d ie zuletzt noch m ehr ais 200 A rbeiter 
beschaftig te, ha t am  10. April i h r e n  B e t r i e b  g a n z  
s c h l i e B e n  m i i s s e n .  A llgem ein rechnet m an dam it, daB 
die schon laiage iiberaus ungesunden K red itbed ingungen  im  
L odzer B ezirk sich je tz t auch auf den A rbeitsm ark t ausw irken 
w erden.

Die Bank von Poleil erhóhte den D iskontsatz  von 8 
auf 9o/o. — D iese M aBnahm e w ird  begriindet mit d e r N ot- 
w endigkeit das A bstróm en des polnischen K apitals ins Aus- 
lajid zu verh indern ; bekanntlich  w urde viel K apitał aus 
Polen an die D anziger B anken iibergefiihrt. —

Die Spanne des D iskontsatzes der B ank von Polen 
im  Verhalt:nis zu den P rivatd iskontsatzen  b e trąg t ab e r im m er 
noch 9—21 ó/o. —

390 333 W echsslproteste im Februar. W ie aus W arschau 
gem eldet w ird, be trug  die Zahl d e r im F eb ru a r in ganz Polen 
zu P ro test gegangenen  W echsel 390 333. Seit d e r E in- 
fiihrung der S tatistik  ist dies die b isher erreich te  H óchstzahl. 
D er W ert der zu P ro test gegangenen  W echsel be trag t 88 M il
lionen Zloty. Die hohe Zahl ist auf den Stillstand im  H andel 
und auf die groBe K alte in diesem  Tahre zuriickzufiihren. 
(V ergl. „ 0 :- H .“ N r. 7).

W eizenmehl und Roggenmehl (T arifnum m er 3816 und
3 P. la )  diirfen bis 31. Ju li d. J . nicht eingefiihrt w erden

Der Harriman-Konzem hat sich nun doch in Ober- 
schlesien festgesetzt. L aut W arschauer M eldungen hat der 
K onzern seine A ufkaufe von A ktien d e r Kónigs- und Laura- 
hiitte, der K attow itzer B ergbau  A.-G. und der Bism arckhutte 
durchgefuhrt. F e rn e r soli der H arrim an-K onzem  die Majo- 
rita t der O berschlesischen E lek triź ita tsw erke  in Chorz ow 
erw orben  haben.

Der Warenumschlag in Gdingen zeigte folgende Z a h l  en: 
im  J a n u a r  214 000 to, i m F e b r u a r  110 000 to, i m M a r z  
128 000 to, also w urden im  ersten  V iertel d. J . 353 000 to, 
gegen  346 000 to in der gleichen Periode 1928 u m g e s c h l a g e n -  
ab 1 M arz d. J . vereinbart.

Die Kohlenpreiserhohung wird wieder abgebaut. U m 
d e n  G rubenbesitzem  L ohnerhóhungen zu  erm óglichen, wurden 
d ie  K o h l e n p r e i s e  um  4 Zloty je T onne ( im  I n l a n d v e r k a u f )  
erhóht. N un hat der Industrie- und H andelsm inister w ie d e r u n i  
cfie Preise um  2 Zloty je Tonne herabgesetzt.

RnKIand.
W aldverwiistung. Auf dem  4. K o n g r e B  d e r  L a n d - 

w i r t s c h a f t s o r g a n i s a t i o n e n  in M oskau w urde, nach 
der „R ig . R undsch .“ , au f d ie erschreckende A n a r c h i e 
hngew iesen, die bei d e r E xplo itierung  d e r gew altigen W ald' 
bestande des Sow jetbundes zu tage  tritt. Sow jetruBland hat 
noch langst nicht den H olzexport auf die N orm  d e r V °r " 
k riegszeit geb rach t, es fiihrt sogar aus dem  A uslande HolZ' 
p rodukte ein, d ie  mit L eichtigkeit im  In lande gew onneJ1 
w erden kónnten. D ie Situation konne am  besten  dadurch ge' 
kennzeichnet w erden, daB es iiberhaupt niem anden gabe- 
der sich der W aldw irtschaft mit der en tsprechenden Aut' 
m erksam keit w idm e. A llerdings w aren form ell an d e r W alu' 
w irtschaft eine ganze  R eihe von Institu tionen beteiligt, be
sonders an der p l a n m a B i g e n  E x p l o i t a t i o n  der 
W alder, doch bedeute  d iese planm aBige E xplo ita tion  nich^- 
anderes ais eine u t i a u f  h a l t s a m e  p l a n m a B i g e  V e r -  
n i c h t u n g  des W aldreichtum s. I:n R aubw irtschaft w ird aus 
schlieBlich n u r ein schm aler, 10 bis 20 W erft b re iter Streifef1 
langst den B ahnen und den  beąuem sten  Z ufuhrw egen abg^. 
holzt. D as A bholzen solcher S treifen  sei ab e r noch nlC. 
das Schlim m ste, geradezu  him m elschreiend w are es, vVl 
dese A bholzung vorgenom m en wird. D er W aldfrevel bê  
stehe hauptsachlich  darin, daB man in den zur Abholzru0^ 
angew iesenen Parzellen  eine vóllige V erw iistung d a d u r c  
anrichtet, daB m an von d e r H olzm enge nur Stam m e, ode 
oder auch n u r einen gew issen A bschnitt der S tam m e ve 
w endet, alles iibrige an H olz aber einfach dem  Schicks' 
iiberlaBt, w odurch natiirlich  u n g e h e u r e  W e r t e  v eT-n 
l o r  e n  gehen. In  diesen faulenden H olzm assen w erde c 
E ldo rado  fiir B aum schadlinge a ller A rt geschaffen, die neUn,’ 
noch viel gewaltiigere M assen frischen H olzes in den n o c h  u 
beriih rten  W aldm assiven zerstóren. , , i,

D as bescham endste aber sei angesiichts eines Wą 
reichtum s, d e r einem  D rittel desjen igen  d e r E rde  &̂ elC'n 
kom m e, daB ungeachtet intensii!ver A bholzung n ic h t  nur 
jeder A rt H olzm aterial, sondern

in 
Hol*'m  selbst prim itiven 

erzeugnissen ein ganz auB erordentlich groB er M a n  g e *  
stehe. —

Kampf gegen die Religion. D ie ,,Isw estija“ teilen 11 
daB im  Ja h re  1928 in d e r Sow jetunion 354 Kirchen, 
K lóster, 59 Synagogen, 38 M oscheen und 43 a n d e r e  
betshiiuser geschlossen w orden  sind. (Rev. B ote).

Revaler Borscnhurse.
Estlandische Kronen.

G em ach  t 18. April 19. April
K aufer V erk. K aufer V erk.

N eu y o rk  . . . 3.7435 3.7535 3.7435 3.7535
L o n d o n  . . . — 18.17 18.22 18.17 18.22
B erlin  . . . . — 88.75 89.35 88.75 89.35
H elsing fo rs — 9.40 9.45 9.40 9.45
S to c k h o lm  . . — 100.— 100.60 100.— 100.60
K o p e n h ag e n  . — 99 80 100.40 99 80 100 40
Oslo . . . . — 99.75 100.45 99.75 100.45
P a r is  . . . . — 14.65 14.90 14.65 14.90
A m ste rd am — 150.35 151.15 150.40 151.20
R iga . . . . — 72.10 72.60 72.05 72.55
ZGrich . . . — 72.05 72.65 72.05 72.65
B rflssel . . . — 5 2 - 52.50 5 2 .- 52.50
M ailand  . . . — 19.60 20.00 19.60 20.00
P ra g  . . . . — 11.10 11.30 11.10 11 30
W ien  . . . . — 52.55 53.15 52.55 53.15
B u riap est . . — . 65.20 65.90 65.20 65 90
W a rsc h a u  . . — 41.60 42.80 41.60 42 80
K ow no  . . . — 36.95 37 55 36.95 37.55
M oskau (Scheck) — 192.25 193.75 192.25 193.75
D a n z i g . . . . • — 72.70 73.30 72.70 73.30

20. April
Kaufer l

3-75o2

i>P 
100.49 i00.fl
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Zur Erinnerung an den Besudi Slellins durdi die Verirefer der iinn>
landisdien HandelsKammern

In E rw iderung des Besuches, den vor drei 
Jahren die R eprasentanten der Industrie und Han- 
yelskammer zu Stettin der Zentralhandelskam m er 
ln Helsingfors abstatteten, traf am  22. April m it 

em Dam pfer „N ord land“ in Stettin eine Delegation 
er Zentralhandelskam m er Finn!ands ein. Ais der 
arnpfer in Sicht kam intonierte die am festlich ge- 

Schmiickten Dunzigkai aufgestellte Reichswehrka- 
Pelle den „B jorneborg-M arsch“ ; langsam  schob sich 

le „N ord land“ heran, die am Bug in der April- 
spnne glitzernden Eisschm uck trug, das Zeichen 
emer iiberstandenen schweren Fahrt, doch nun nahm  
, er schiitzende H afen die lieben Gaste auf. E ine 

Vrze herzliche B e g r i i B u n g  d u r c h  d e n  P r a -  
' l d e n  t e n  d e r  I n d u s t r i e -  u n d  H a n d e l s -  

a r n m e r  Dr .  T o e p f f e r  und es erklang Finn- 
_ands Hymne. Fróhliche BegriiBung und H ande- 

hutteln alter B ekannter und unter den K langen des 
arelischen Jagerm arsches ging es in die mit stetti- 

und finnischen F laggen geschm iickten Autos, 
le die Gaste durch die im Flaggenschm uck pran- 

Senden StraBen in das H otel PreuBenhof brachten, 
s 0 sie im N am en des D e u t s c h - F i n n l a n d i -  
ĵ c h e n  V e r e i n s zu  S t e t t i n  von zwei jungen 

araen durch U eberreichung einer geschm ackvollen 
_ appe mit Ansichten Stettins begriiBt wurden. — 

ach kurzer Rast wurden die Gaste aus Finnland 
iok'16 ^ er ^nnlandische Gesandte M inister Wuoli-
2 1 Und der finnlandische Generalkonsul Dr. Goos 

1X1 F r i i h s t i i c k  i n  d i e  B ó r s e  geleitet. 
k ^andelskam m erprasident Dr. Toepffer gab in 
v rzer Rede seiner Freude dariiber Ausdruck, her- 

1TaSepde V ertreter der finnlandischen W irtschaft 
I? ^ettin begriiBen zu kónnen, darauf gab K o n s u l  

k b e 1 einem interessanten V ortrage eine 
2i^ e rs ic h t  iiber die Entw icklung der H andelsbe- 
jr ^ ngen zwischen Stettin und Finnland. E ine 

a * e n r u n d f a h r t  auf einem R e t z 1 a f f - 
o-raJn P f e r fiihrte den Gasten die GroBe und die 
fę artigen V erkehrseinrichtungen des Stettiner Ha- 
n s Vor Augen, besonders bewundert wurden der 
jęr.e groBe Kaischuppen und die gnoBe Zahl der 
detdne\  K°hlen- und Erzverladebriicken. D ann lan- 
5^ e. die „N ajadę"  vor dem K lubhause des R.-C. 
k rit'°n‘‘, wo der Kaffee eingenom m en wurde. — 
$ t 11 SchloB sich eine R u n d f a h r t  d u r c h  d i e  
Vo a  ̂ an, die den- Gasten auch einmal Stettin! 
her anderer, ais bloB der Hafen- und Bahnhofseite 
Pau. Zei^ te - N un wurde den R eisenden eine Ruhe- 
Veres e . v°n  m ehreren Stunden gegonnt, dann aber 
s0w-mig-te Gastgeber, die finnlandischen Gaste 
beh',e iĈ e ^ e rtre te r  von Reichs-, Staats- und Stadt- 
f>r-°.r^ eri ein F e s t e s s e n  i m  P r e u B e n h o f .  D er 

der Industrie- und H andelskam m er, Dr. 
inne ’ begriiBte die Gaste in langerer Rede, er- 
den r̂ e an den Besuch in H elsingfors, der bei 
rUrio-v teftiner H erren  noch in freundlichster Erinne- 
per^- besonders durch die damals angekniipften 
aUs p .lc^en Beziehungen und entbot den Gasten 

m nland ein herzliches „W illkom m en“ . Im

am 22. und 23. April 1929.
N am en der Reichs- und Staatsbehórden begriiBte 
M inisterialdirektor Beil die F innlander und gab der 
Ploffnung Ausdruck, daB die Beziehungen zwischen 
Stettin und Finnland zur Befriedigung beider Teile 
weiter ausgebaut werden móchten, sein M inisterium 
stande jeder Zeit den finnischen Kaufleuten mit 
R at und T at zur Verfiigung und schloB mit einem' 
H och auf den ehrbaren Kaufmann.

Auf diese, auf einen sehr herzlichen Ton ge- 
stiinmte Reden antw ortete d e r  V i z e p r a s i d e n t  
d e r  Z e n t r a l h a n d e l s k a m m e r  F i n n l a n d s  
K c m m e r z i e n r a t  I v a r  L i n d f o r s  und fiihrte 
aus, wie ihm durch die R undfahrten durch den 
H afen und die Stadt erst die Bedeutung Stettins so 
recht klar geworden sei, weiter betonie R edner den 
W en  der Persónlichkeit auch im W irtschaftsleben 
sowie die Bedeutung der persónlichen Beziehungen 
zwischen den K aufleuten der einzelnen Lander, die 
zu starken der gegenw artige Besuch durchaus ge- 
eignet sei; er und seine Freunde waren durch den 
herzlichen Em pfang in Stettin geradezu iiberwaltigt, 
sie wollten in Zukunft alles tun, um  die Handels- 
beziehungen zwischen Stettin und Finnland weiter 
auszubauen. D er K om m erzienrat schloB m it einem 
H och auf Stettin und seine K aufm annschaft.

D er G e s a n d t e  F i n n l a n d s ,  M i n i s t e r  
W u o l i j o k i ,  betonte die Jahrhunderte alte Kul- 
turgem einschaft zwischen D eutschland und F inn 
land, die in die H ansazeit zuriickreiche. Agrikola, 
ein Schiiler Luthers, sei der V ater der finnischen 
Sprache, so seien die Beziehungen zwischen den 
beiden L andem  m annigfacher Art. D urch Stettin 
aber sei F innland in w irtschaftlicher Beziehung mit 
D eutschland, aber auch dem iibrigen E uropa, ver- 
bunden, daher wiinsche er Stettin, daB es wachse, 
bliihe und gedeihe. —

M usikalische D arbietungen gediegener Art 
gaben dem Feste eine besondere W eihe. — Ganz 
unvergeBlich aber wird allen Teilnehm ern die Ver- 
sicherung der finnlandischen Gaste bleiben, daB sie 
durch die herzliche Aufnahm e sich in Stettin wie zu 
H ause fiihlten.

D er zweite T ag  begann mit einer Besichtigung 
der C h e m i s c h e n  P r o d u k t e n f a b r i k  P o m -  
m e r e n s d o r f .  G eneraldirektor H ornem ann, unter- 
stiitzt durch Ingenieure der Gesellschaft, m achte den 
liebenswiirdigen Fiihrer. In stundenlanger W ande- 
rung durch die ausgedehnten Ani ag en w urde den 
G asten der ganze Betrieb dieser, seit 1857 bestehen
den, weit iiber D eutschlands Grenzen hinaus ge- 
schatzten Fabrik, vorgefuhrt. — N ach einem kurzeń 
ImbiB ging es weiter zu den h o c h m o d e r n e n  
A n l a g e n  d e s s t a d t i s c h e n  G a s w e r k e s ,  das 
mit seinem bis ins einzelne m echanisierten Betriebe^ 
der vom D i r e k t o r  S p o h n  in k lar gefaBtem  
V ortrage erleutert wurde, sichtlich groBen E indruck 
auf die Besucher m achte.

E in  F r i i h s t i i c k  in den Fiirstensalen des 
Bahnhofs, zu dem die S t a d t  S t e t t i n  geladen 
hatte, yereinigte wiederum  alle Teilnehm er dieser
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festlichen T age zum letzten gem utlichen Beisam- 
mensein. O b e r b i i r g e r m e i s t e r  Dr .  A c k e r -  
m a n n  gab der Freude und dem D ank der Stadt 
Stettin fiir den Besuch der F innlander Ausdruck. 
K o m m e r z i e n r a t  L i n d f o r s  dankte seinerseits 
fiir die unvergeBliche herzliche Aufnahme, die er 
und seine Freunde in Stettin gefunden. D ann ergriff 
der S y n d i k u s  d e r  Z e n t r a l h a n d e l s k a m -  
m e r  Finnlands, M a j o r  E l i s  H u l t i n  das W ort 
zu einer iiberaus launigen Beschreibung des Zu- 
samm enseins vor drei Jahren  in Helsingfors, der 
stiirm ischen Reise nach Stettin und des iiberwalti- 
gend herzlichen Em pfanges in dieser Stadt. Die 
frohe Stim m ung erreichte ihren Flóhepunkt, und 
G astgeber und Gaste vergaBen fast, daB die uner- 
bittliche Abschiedsstunde schlug, die die uns so lreb

Zur Wirtschaftskrise. Finnland erlebt gegenw artig  eine 
w irtschafdiche und vor allem  f i n a n z i e l l e  K r i s e ,  w ie 
sie das Land seit d e r Inflationsperiode nicht erleb t hat.*)

Auf allen G ebieten und in allen K reisen herrsch t eiine 
sehr em pfindliche G eldknappheit, da die B anken seit einiger 
Z eit die K red ite  sta rk  begrenzt haben und sow ohl H andei 
wie Industrie  un te r den gegenw iirtigen schlechten Zeiten sehr 
zu leiden haben.

Bei alledem  ist die K rise ganz plótzlich iiber das Land 
hereingebrochen. N och vor einem  Jah re  schien das w irt- 
schaftliche Leben in Fiinnland au f der H óhe zu steheln. 
D ie B anken  w aren” reichliich m it Geld versehen, d e r Dis- 
kont stand nicht hoch, und der K redit w ar sehr befriedigemd. 
Von seiten der Industrie  w aren  keine sonderlichen K lag en 
zu hóren, obw ohl schon. dam als der H olzw arenm ark t des 
A uslandes m anches zu w iinschen iibrig lieB.

DaB die Zeiten noch im S om m er gu t w aren, ersab 
m an u. a. aus der iiberaus l e b h a f t  e n  B a u t a t i g k e i t ,  
.und auch der auB erordentilch geste igerte  Im port schien 
darauf zu deuten, daB viel Geld im Lande w ar.

A ber g e rad e  in dem  i i b e r g r o B e n  I m p o r t  lag 
eine G efahr verborgen, d ie  m an seh r un terschatzt hatte. Llier 
offenbarte  sich plótzlich eine d e r w undesten  Stellen im 
w irtschaftlichen Leben des Landes. E s ergab sich, daB die 
E in fuhr des L andes d ie  A usfuhr m it e tw a I 1/2 M illiarden 
F innm ark  iib erstieg ! H ierzu  kam  die s c h l e c h t e  E r n t e  
des vergangenen  Jah res , d e r plótzlich flau w erdende  Geld- 
m ark t des A uslandes, sinkende Preise au f dem  G ebiete der 
H olzw arenindustrie, verschlechterte K onjunkturen auf den Ge. 
bieten der Papier- und Zellstoffindustrien, und schlieBlich 
die T atsache, daB die m ittelgroB en B anken allzu groB e 
K apitalien in N eubauten  a ller A rt investiert hatten.

E s ist n ich t schw er zu ersehen, daB die Sum m ę a lle r 
d ieser ungunstigen  U m stande einen K rach ergeben  muBte. 
der sich nun in a llgem einer G eldnot zu erkennen  gib t. Ais 
die Sachlage k la r zu tage  g e tre ten  w ar, sah die R eg ierung  
die N o tw endigkeit ein, irgendw elche S chritte  zur Sanierung 
der F inanzen  zu ergreifen . E in  „W irtsch a fts ra t“ , aus pro- 
m inenten Persónlichkeiten  der Finanz, der Industrie  und des 
H andels bestehend, w urde einberufen, um  nótige M aBregeln 
vorzuschlagen und vor allem, um  die  Vv u r z e l n  des  
U e b e l s  aufzudecken.

W as diese le tz teren  betrifft, so muB m an solche unter- 
scheiden, d ie  von d e r N atu r und auBeren U m standen  ge- 
geben sind, und solche, die in den V erhaltn issen  des w ir t
schaftlichen Lebens in Fiinnland selbst begriindet sind. Zu 
den ersteren  zahlt die schlechte' E rn te  und die verschlech- 
terten  K onjunkturen  auf dem  W eltm arkt.

D ie H aup tu rsachen  sind ab e r im  Lande selbst zu 
suchen. Die K rise hat w ieder einm al die schw achen Seiten 
des w irtschaftlichen Lebens Finnlands au fgedeck t. Die nórd . 
liche L age des Landes bed ing t eine relativ  geringe E rzeugung  
von Lebensm itteln, und d ieses hat zur Folgę, daB Finnland 
m ehr ais die m eisten anderen  L ander vom AuBenhandel ab- 
hangig  ist. E ine auch nur geringe E r h ó h u n g  des K o n - 
s u m s  in „g u ten “ Z eiten bew irk t soforf eine S teigerung  der 
E infuhr. T ritt nun gleichzeitig  eine V erm inderung der A us
fuhr ein, so erg ib t sich sofort eiine passive HandelsbiŁanz, 
die auf das ganze w irtschafd iche Leben driickt. In Lan-

*) aus dem  „Rev. B oten“ vom 12. A pril d. Js .

gewordenen Freunde dem Program m  gemaB nach 
Liibeck entfiihrte.

N un sind sie fort! A ber uns allen, die wir, ent- 
riickt den Sorgen des Alltages, m it diesen offęnem, 
aufrechten Sohnen des freien Finnlands frohe Stun- 
den verbringen durften, hat dieses Beisammensein 
den in den letzten Jahren ins W anken gekommenen 
Glauben an edle Merischlichkeit wieder neu b e le b t-  
D afiir sei ihnen im m er wieder D ank gesagt.

D e r  In d u str ie - u n d  H a n d e lsk a m m er zu  Stettin  
g in g a m  23. A p r i l  a u s L iibeck folgendes T elegram m  zU‘-

„ N am en s a lle r  R eisegefahrten  herzlichsteft 
D a n k  allen  u n seren  S te ttin er  W irten  fM  
den glanzenden , u n s unvergefilich  bleibendc 
E m p fa n g . L in d fo r s  T ervo la .

dem , die ihre W irtschaft auf E igenhaushalt au fgebaut habeO) 
befruchtet der geste igerte  K onsum  die eigene P ro d u k t io n  
des Landes, so daB das G leichgew icht beibehalten  wir^- 
H ier ist die Achillesferse d e r finnlandischen Oekononii^ 
zu suchen.

E ine andere U rsache der K risis ist in einer u n r i c h t i g 6 ^  
F i n a n z p o l i t i k  der  B a n k e n  zu suchen. D ie m eist^; 
B anken haben nam lich unverhaltnism aB ig viel K apitalien ^  
B a u u n t e r n e h m u n g e n  und in  d e r Industrie investie^ ’ 
so daB die flussigen G elder seh r knapp  gew orden  san • 
E in  Teil der P rivatbanken  hat auch bedeutende Schuld® 
ans A usland. D ies alles hat bew irkt, daB der K redit erhe 
lich eingeschrankt w orden ist, w orun ter nicht nur der 
dustrielle und der K aufm ann, sondern  auch der kleine ^  
w erbetreibende und der k red itbedurftige  B eam te zu leiden '

D er C hefd irek tor d e r F in lands Bank, H e rr R isto Ry ^ 
hat vor ku rzem  im  V erein d e r finnischen K aufleute ^  
V o rtrag  iiber die finanzielle Lage des L andes gehalte > 
w obei e r ke ine  sehr g iinstige P rognose stellte. E ine b a   ̂
d i g e  B e s s e r u n g  der w irtschaftlichen Krise, sag te  ’ 
sei n i c h t  zu erhoffen. Z w ar konne m an in  nachster ^  
kunft auf den AbschluB ein iger ausw iirtiger Anleihen reC--e 
nen, doch seien die fraglichen B etrage nicht so groB, 
es zu w iinschen ist. Von groB er B edeutung w are  d ag e& 
die E m ission einheim ischer O bligationen, fiir d ie  ein a 
gedehn te r M arkt erst au fgebau t w erden  muB. , rt

Stand der Holzverkaufe in Finnland und Schw ed^' 
N ach d e r je tz t vorliegenden Schatzung d iirften  die W* 
verkaufe seitens Schw edens nunm ehr rund  575 000 ^ j: 
dards betragen , w ahrend  die  V erkaufsziffer F i n n l a n d s  . 
etw a 650 000 S tandards geschiitzt w ird. U eber die Verką ^  
R uBlands liegt die am tliche A ngabe vor, daB die Ziffer J /. r 
auf etw a 700 000 S tandards gestiegen sei. Im  vorigen J ^ e, 
zu d ieser Zeit ha tte  Schw eden etw a 500 000, F i n n l a n d  un^ t, 
fah r 565 000 und RuBland rund 230 000 S tandards ve 
Alle d re i E xportliinder haben also in diesem  Ja h re  e ^  
600 000 S tandards m ehr verkauft ais im  gleichen Zeiti^1̂  
1928. In  diesem  Z usam m enhange muB allerd ings er̂ \ o t -  
w erden, daB die russischen V erkaufe nach E ngland ^  
laufig noch nicht ganz un tergeb rach t sind. — ^ >an irrrejf' 
bedeutend  gróB eren V erkaufe d e r E x p o rtlan d er sind 
licherw eise auch die L agerbestande uberall geringer. 
land ist gew isserm aB en ausverkauft, und Schw eden 5 tzt 
F innland diirften 60 0/0 ih rer Jah resp roduk tion  ab g e ^ e. 
haben. Schatzungsw eise m ag die unverkaufte M enge -  eu 
nigstens um  500 000 S tandards geringer sein ais zur ^ 
Z eit 1928. F iir den R est d e r Saison ist d ah e r der 
seitens der K aufer ziem lich beschrankt. . ,, eJit-

In  V erbindung mit diesen ,,Svensk Travarutidnxng eJł 
nom m enen A ngaben w erden  einige statistische Schatz 
zur B eleuchtung d e r gegenw artigen  L age auf dem  . gu. 
nationalen  H olzm ark t aus derselben Q uelle interessi ^  
E ine versuchsw eise Schatzung der d iesjahrigen  Austu 
Schnittholz erg ib t fiir Schw eden nam lich etw a 1025 0U , ^  
F innland rund 1 050000 und seitens RuBlands unCT 
750 000 S tandards oder zusam m en 2 825 000 S t a n d a r d s .  
w are mit d e r E xpo rtz iffe r von 1928 verglichen inir
hóhung um  n u r ca. 65 000 S tandards. M an ^ an n Ta. Se 
einiger Sicherheit dam it rechnen, daB in diesem  Ja  ^ aUpt 
A ngebot an  H olz n icht viel oder vielleicht auch ube 
nicht gróBer sein w ird ais im Y orjahre.



1. Mai 1929 O S T S E E - H A N D E L 23

Auf dem  P a p i e r m a r k t e  ist eigentlich keine er- 
w ahnensw erte A enderung eingetreten, doch abgesehen  vom 
K raftpapierm arkt, der seit einiger Zeit etw as m atter ger- 
w orden ist, d iirfte d ie S tim m ung eher fester w erden. —
— In den m eisten Zw eigen der P ap ierindustrie  haben die 
W erke auf einige M onate A uftrage und besonders die Zei- 
tungspapier- und G reaseprooffabriken sollen auBerordentlich 
reichliche B estellungen haben.

Auf dem  P a p i e r m a s s e m a r k t  sind d ie  U m satze 
an chem ischer M asse nach w ie vor ungefah r unverandert 
und diirften w ahrend  d e r letzten  zw ei W ochen etw a 80 000 to 
erreicht haben. D iese M enge entfallt zur H alfte  auf 
1929 und zur andem  H alfte auf das nachste  Jah r. D ie 
groBten Abschliisse gelten  stiarker Sulfitm asse fiir Liefe- 
rung 1930 und sta rker Sulfatm asse fiir L ieferung 1929.

E s sei daran  erinnert, daB das zw ischen den Holzr- 
schleifereien Schw edens, F innlands und N orw egens getrof- 
fene A bkom m en einen ruhigen und sicheren M arkt er- 
w arten laBt.

Zur Lage auf dem Holzmarkt. Auf dem  H olzm ark t 
Finnlands hat die bere its  im  F eb ruar sich beinerkbar 
Wachende geste igerte  K auflust zufolge ,,B órsen auch im M arz 
w eiter angehalten  und zw ar bis zur O sterw oche, in der 
stets ein a llgem einer Stillstand einzutreten pflegt. — Die 
^esam tverkaufe  erreichten U ltim o M arz 600 000 S tandards, 
die sich auf die, einzelnen A bsatzgeb iete  w ie folgt verteilen:

1. Q uartal 1929. 1. Q uartal 1928.

E ngland  
Belgien 
H olland 
F rankreich  
D eutschland 
D anem ark 
Spanien 
iibrige Lander

S tandards 
200 000 
109 000 
92 000 
58 000 
48 000 
27 000 
26 000 
40 000

S tandards 
170 00G 

62 000 
77 000 
34 000 
88 000 
29 000 
31 000 
49 000

600 000 >  ̂ 540 000 
Errichtung der ersten Kuinstseidefabrik in Finnland. W ie

»Handelstidningen“ aus H elsingfors erfah rt, p lant K om m er- 
zienrat H aarla  in T am m ertfors die E rrich tung  einer K unst- 
seidefabrik in Finnland, und zw ar soli in L ievestuore eine 
I'abrik  gebaut w erden zur H erstellung  von R ohstoff mit 
einer Jah resp roduk tion  von etw a 30 Mili. Fm k. AnschlieBend 
hieran ist die A nlage einer Spinnerei sow ie C ellophan- 
Und L ackfabrik  in T am m erfors zur V eredlung d e r in Lieve- 
stuore hergestellten  K unstseidenm asse in A ussicht genom m en. 
Die K osten der eigentlichen K unstseidenfabrik  w erden  auf

etw a 30 Mili. Fm k. geschatzt, ebenso wie d ie  K osten  der 
R ohstoffanlage.

Der Hafenarbeiterstreik ist beendet worden. D er Ver- 
gleichsvorschlag des Sozialm inisterium s w urde von den Or- 
ganisationen des T ranspo rtarbeiterverbandes angenom m en. Im  
allgem einen w erden d ie  Lóhne um  15—25 o/o erhóht, nu r 
fiir die H afen W iborg, U leaborg  und Kem i w urde  die E r- 
hóhung auf 12,5o/o festgesetzt. D as von den A rbeitern  ge- 
fo rderte  K o 11 e k  t i v a b k o m m e n  w i r d  n i c h t  a b -  
g e s c h l o s s e n .  D ie durch den S treik  ausgeschiedenee Ar 
beiter sollen, so w eit m óglich, w ieder eingestellt w erden.
— D er S treik  w ah rte  vom Jun i v. J . bis zum 12. April d. J.

Verzollung von alkoholfreien Weinein (unter 2% Alkhool) 
in Finnland. N ach A uskunft der finnischen Z ollbehórde 
w ird die V orlage eiiner A nalyse bei d e r  V erzollung von 
alkoholfreien  W einen in Finnland nicht g e f o r d e r  t , je 
doch w ird es begriiBt, w enn ein A nalysenattest d e r  Sen- 
dung m itfolgt. B estim m ungen dariiber, von w em  solche 
A nalysenatteste ausgestellt sein sollen, g ib t es nicht. vVenn 
die H andelskam m er ein U rsprungszeugnis ausstellt, kónnte 
darin  auch die von d e r d o rt zustandigen Stelle au sgefertig te  
Analyse beigefiigt oder in das U rsprungszeugnis aufgenom m en 
w erden. D ie Zollbehórde bestim m t an  H and  von S tichproben 
den A lkoholgehalt, verlangt fernerhin  V orlage der O riginal- 
fak tu ren  und stellt auf Gruind d ieser D okum ente fest, daB 
die B estim m ungen des finnischen A lkoholverbotsgesetzes nicht 
um gangen  w erden. D ie U ntersuchung erfo lg t nur stich- 
probenw eise. (I. u. H .-Z tg .“ ).

K ursnoflcrungen der fin lands-B anh.
F in n ia n d is c h e  M ark. V erk au ter .

17. April 18. April 19. April 20. April
Ne w - Y o r k .................................... 39.70 39.70 39,70 39,70
L o n d o n  ......................................... 192 95 192,95 192,95 192 90
S t o c k h o l m ....................................  1062,50 1062 50 1062,50 1062.00
B erlin  ....................................  943,00 943.00 943,00 942,50
p a r i s ' ............................... 155,50 155,50 155.50 155,50
B rdsse l ’ ....................................  553,00 553,00 553,00 553.00
A m s t e r d a m .................................... 1597,00 1597,50 1598,00 1598.00
B asel ..........................765,50 766,00 765,50 765.50
Oslo ' ..............................  1061,00 1061,00 1061,00 1060.50
K oD enhaeen  ’ ............................... 1060,50 1060,50 1060,50 1060,00
P r a 2 S ...............................U9!00 119,00 119,00 119,00
R om  ’ ’ ...............................20S.50 208,50 208.50 20S,50
R eval .......................... 1064.00 1064,00 1064,00 1064,00
R i2a ' .................................... 767,00 767.00 767,00 76’ .00
M adrid  ..................................... 596,00 594,00 591.00 590,00

§isenbahn~ Giiterver l<ehrs-nachrichten
Bearbeitet vom Yerkehrsbiiro der Industrie- und Handelskammer z u Stettin.

a) Deutsche Tarife.
Q purchfuhr-Ausnąhmetarif S. D. 2 (Verkehr Deutsche 
,®ehafen—Schweiz und umgekehrt). S. D. 2 vom 1. Ok-
tober 1928 tritt mit A blauf des 30. April 1929 auBer Kraft' 
Und w ird durch  eine N euausgabe mit etw as erhóhten 

rachtsatzen ersetzt.
Reichsbahn-Giitertarif, Heft C II a und b (Aus- 

nanmetarife). V oraussichtlich w erden vorgenannte T arife 
^  1- Jun i d. Js. neu herausgegeben  und d ie  zurzeit giill- 
xgen auBer K raft gesetzt. Samtl.iche im  H eft C II b ge- 
arinten A usnahm etarife kónnen dann auch einzeln be- 

zogen w erden.
b) Deutsche Verbandtarife. 

r . Deutsch- und Litauisch-Sowjetischer Giitertarif. Mit
f^ .tig k e it vom 15. Mai 1929 tritt zu obigem  T arif N achtrag
11 Kraft.
• Peutsch-Polnisch-Sowjetischer Verbandtarif. Mit Giil- 
gkeit vom  1. Mai 1929 wird vorbezeichneter Tarif au fge-  

C ?. en und durch eine N euausgabe, w elch e  aus dem  fe i l  I 
 ̂ Igeme^ne Bestim m ungen), T eil II (U m behandlungstarif) 
n<̂  le i l  III (D irek ter G iitertarif) besteht, ersetzt.

c) Auslandische Tarife.
Tschechoslowakisch-Oesterreichischer Verbandtarif. Mit

G ultigkeit vom 1. Mai d. Js . treten  die H efte  1 bis 4 sow ie 
dąs Verzeichnis der B efórderungsgegenstande nebst N ach- 
tragen  auBer K raft. D er Term in des E rscheinens der neuen 
H efte steht noch nicht fest.

d) Verschiedenes.
Aenderungen von Bahnhofsnamen. Mit G ultigkeit vom

11. d. Mts. erhielt der Bahnhof „H eringsdorf S eeb ad “ die, 
Bezeichnung „Seebad  H eringsdorf “ .

Mit G ultigkeit vom 1. Mai d. Js. erhalt d e r Bahnhof 
„B orkum  (In se l)“ die Bezeichnung „B orkum  (N o rd seeb ad )“ 
und der Bahnhof „K oblenz R heinbf.“ die B ezeichnung 
„K oblenz-L utzel“ .

Mit G iiltigkeit vom 15. Mai erhalt d e r ‘ Bahnhof „N eu- 
m iihler W eiche“ den N am en „G renzin“ , der Bahnhof „S ay n ” 
d e n ,N a m e n  „B endorf-Sayn“ und d er Bahnhof „W ilhelm s- 
b ad “ den N am en „H anau-W ilhelm sbad“ .

Ęinc Anzeljjt im „0s(scc"Hanttel“ bringi Gewinn
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Mlitteiliin&en 
der Industrie- und. Jiundelskununer zu Stettin

Eisenbahnwesen.
Sonntagsriickfarkartein. D ie R eichsbahndirektion  Stettin  

teilt mit, daB sie S onn tagsriick fahrkarten  nach M isdroy und 
Sw inem iinde vo:n G reifenhagen, K ónigsberg  (N eum .) und 
B arw alde (N eum .) e ingefiihrt hat. D ie F ah rkartenausgaben  
d er R eichsbahn  m achen in diesen O rten den Zeitpunkt, von 
dem  ab die K arten  ausgegeben  w erden, bekannt.

Binnensdiiffałirf.
Das, PreuBische W asserbauam t S tettin  teilt m it:

Oder.
Im  B ezirk des W asserbauam ts S tettin  sind die Som m er- 

seezeichen ausgeleg t.

Handel und Gewerbe.
Veroffeintlidiung der mamgels M asse abgelehnten Kon- 

kursaintrage gemaB der A. V. d. J. M. v. 9. Mai 1914 (J.- 
M. Bi. S. 512) und 12. Marz 1928 (J.-M- BI. S. 165). D i e s e r  
A b d r u c k  d a r f  n u r  v o n  d e n  a m t l i c h e j i  B e r u f s -  
v e r t r e t u n g e n  i n  i h r e n  a m t l i c h e n  M i t t e i l u n 
g e n  b e w i r k t  w e r d e n .  W e i t e r e  V e r o f  f e n  t - 
J i c h u n g  i s t  g e s e t z l i p h  a u s d r i i c k l i c h  v e r b o t e n .

Im  B ezirk der Industrie- und H andelskam m er zu 
S tettin  sind vom 1. Ja n u a r  bis 31. M arz 1929 die K onkurs- 
an trage  nachstehender H andel- und G ew erbetreibender seitens 
des A m tsgerichts S tettin  m angels M asse abgelehn t w orden:

1. H ans E rnst (K aufm ann),
2. A rtur Falk ,
3. H einrich H erzog  (K aufm ann),
4. E lsę K eferste in  (P u tzgeschaft),
5. K arl K ietzm ann (K aufm ann),
6. G ertrud  N ow ak (Putzhandlung),
7. K arl Sp indler (F ah rradhand ler).
Zugehorigkeit zur Industrie- und Handelskammer. In 

einer V erw altungsstreitsache einer im  Kam m erbeizirk ge- 
legenen genossenschaftlichen M óbelfabrik gegen  die Industrie- 
und H andelskam m er w egen H eranziehung  zu den H andels- 
kam m erbeitragen  hat der BezirksausschuB  zu S tettin  ent- 
schieden, daB die K lage der fraglichen M óbelfabrik  abge- 
w iesen w ird. D ie fragliche F ab rik  ist m ithin ais zuge- 
hórig zu r Industrie- und H andelskam m er anzusehen. D ie 
B egrtindung dieser E n tscheidung  lau tet w ie fo lg t:

„D ie K lagerin  ist eine e ingetragene G enossenschaft mit 
beschrank ter H aftpflicht. N ach § 2 der Satzung  ist der 
G egenstand des U nternehm ens „die E rrich tung  und d e r Be- 
trieb einer M óbelfabrik  und der dam it zusam m enhangenden 
H andels- und N ebengeschafte , und d e r V erkauf d e r gefertig ten  
M óbel und sonstigen T isch lerarbeiten  auf gem einschaftliche 
R echnung der M itglieder. D ie A usdehnung des G eschafts- 
betriebes auf Personen, w elche nicht M itglieder der G e
nossenschaft sind, w ird zugelassen .“ N ach § 3 der Satzung 
kónnen die M itgliedschaft „P ersonen  erw erben, d ie  im  Ge- 
schaftsbetrieb  ta tig  sein kónnen .“

D ie G enossenschaft is t von der B eklagten  fiir das 
R echnungsjah r 1927 zu einem  H andelskam m erbeitrag  von 
10.— RM., dem  M indestsatz, herangezogen  w orden. H ier- 
gegen hat die G enossenschaft rech tzeitig  E inspruch  und nach 
dessen Z uriickw eisung K lage im  V erw altungsstreitverfahren  
erhoben mit dem  A ntrage, sie von der Z ahlung der H andels- 
kam m erbeitrage  freizustellen. Zur B egriindung hat die 
K lagerin ausgefiihrt, daB sie lediglich einen H andw erksbetrieb  
unterhalte, der d e r O rganisation  des H andw erks un terstehe .

D ie B eklagte hat K lageabw eisung bean trag t.
D urch BeschluB vom  20. A pril 1928 (B latt 1) ist d ie  

H andw erkskam m er gemaB § 70 LVG. beigeladen  w ortien. 
Sie hat sich dem  S tandpunkt der K lagerin  angesch lossen  
und ebenfalls F reistellung von den H andelskam m erbeitragen  
fiir die K lagerin bean trag t.

I Im  iibrigen w ird auf d ie S chriftsatze der P arte ien  und 
der B eigeladenen B ezug genom m en.

E s ist Beweis erhoben w orden nach M aBgabe des 
B ew eisbeschlusses vom 18. Jum  1928 (B latt 17) dariiber, 
in w elcher W eise der B etrieb der K lagerin  technisch und or- 
gam satorisch  eingerichtet ist, durch Y ornahm e einer órt-

lichen B esichtigung un ter B eiziehung des R egierungs- und 
G ew erberats D r. Schiirm ann ais Sachverstandiger. Auf die 
V erhandlungsniederschrift iiber d ie  O rtsbesichtigung vom  17. 
August 1928 (B latt 29, 30) w ird B ezug genom m en, des- 
gleichen auf das G utachten des Sachverstandigen vom 25. 
Sep tem ber 1928 (B latt 35 ff. d er A kten).

E s w ar, wie geschehen, zu entscheiden.
E ine V erpflichtung der K lagerin zur E ntrich tung  von 

B eitragen  zu den K osten der Industrie- und H andelskam m er 
in Stettin  rich te t sich nach  den §§ 26 und 3 des G esetzes vom 
24. F eb ru ar 1870/19. A ugust i.897. D anach sind diejenigen 
K aufleute (natiirliche und juristische Personen), die ais In- 
haber einer F irm a in einem  der fiir den B ezirk d e r H a n 
delskam m er gefiihrten  H andelsreg ister e ingetragen  stehen,. 
ferner d iejenigen ein H andelsgew erbe  treibenden Gesell- 
schaften  und G enossenschaften, d ie  in einem  d e r H andels- 
oder G enossenschaftsreg ister des Industrie- und H andels- 
kam m erbezirkes e ingetragen  stehen,
verpflichtet, z u  den K osten der H andelskam m er b e i z u t r a g e n ,  
sofern sie zur G ew erbesteuer veranlagt sind.

V oraussetzungen fiir die Pfliicht d e r K lagerin zur E n t
richtung der h ier streitigen  B eitrage sind daher

1. daB sie ein H andelsgew erbe  betreib t,
2. daB sie im  G enossenschaftsreg ister eingetragen  ist,
3. daB sie zu r G ew erbesteuer veran lag t ist.
D ie V oraussetzungen zu 2. und 3. sind unstreitig  er- 

fiillt. D agegen  ist es bestritten , ob die K lagerin ein H andels
gew erbe  betreib t. D iese F rage  w ird w eiter unten noch zu er- 
ó rtem  sein.

Z unachst ist zu p r i i f e n ,  o b  h ier die A u s n a h m e v o r s c h r i f t  
d e s  § 3 Abs. 2 c  des H andelskam m ergesetzes eingreift. D a
nach sind von d e r B eitragspflicht ausgeschlossen H a n d ;  
w e r k s g e n o s s e n s c h a f t e n .

W as un ter H andw erksgenossenschaften  zu verstehen 
ist, w ird im  G esetz nicht gesag t. Auch die R echtspreęhung 
hat sich mit d ieser F rag e  b isher nu r w enig befaBt. In  der 
E ntscheidung  des O berverw altungsgerichts vom 1. Jum  192o 
(Sam m lung Band 80 S. 398) w ird auf d iese  F rag e  zw ar ein- 
gegangen, jedoch handelte  es sich auch in dem  h ier ent- 
schiedenen Falle nicht um  eine G enossenschaft, w'ie sie 
im vorliegenden Falle in B etrach t kom m t. N ach dem  W ort- 
lau t des G esetzes kann es zw eifelhaft sein, ob fiir d ie  Eigen- 
schaft einer H andw erksgenossenschaft der G egenstand  ihr&s 
U nternehm ens oder d ie  B erufsstellung ih rer M itglieder maB- 
gebend sein soli. D ies w ird nach d e r Art d e r G enossen
schaft verschieden bean tw orte t w erden miissen. F iir eine 
P roduktivgenossenschaft, w ie sie h ier in F rag e  kom m t, 'v'nr(T 
man jedenfalls die B e r u f s s t e l l u n g  d e r M itglieder nich 
fiir aussch laggebend  halten  kónnen, zumai nach der Satzung 
der K lagerin  nicht etw a nu r ge lern te  H andw erker, sondern 
ganz allgem ein Personen ais M itglieder angehóren  k ó n n e n ,  
die im G e s c h a f  t s b e t r i e b  tatig  sein kónnen. E s ist ais 
durchaus m óglich, daB der G enossenschaft sow ohl rein kau 
m annisch vorgebildete Personen ais M itglieder a n g e h ó r e n >  
ais auch gelern te  oder ungelern te  A rbeiter. D aran  ande 
nichts, daB* z. Zt. n u r solche Personen G enossen sind, & 
sam tlich gelern te  T ischler sind; in sgesam t ziihlt die 
nossenschaft z. Zt. sieben M itglieder. W enn auch die 
haltnisse der G enossenschaft n ich t lediglich nach ihr 
Satzung vorliegenden Falles zu beurteilen  sind, so w ird rru 
d o c h  die M ó g l i c h k e i t  d e r  A ufnahm e von N i c h t h a n d w e r k e  
nicht unbeach tet lass en kónnen.

Ob die G enossenschaft ais H a n d w e r k s g e n o s s e n s c h a f t

anzusehen ist, ist v ielm ehr n a c h  dem  gesam ten  i n n e r  
Auf bau des B etriebes und nach d e r A rt ih rer B e t a t i g u n &  
zu beurteilen. E s w ird d ah er d arau f ankom m en, ob die 
diesem  B etriebe ausgeiib te T iitigkeit sich ais ein H a n d w e r  
betrieb  darste llt. D as ist ab e r zu verneinen. N ach dem 
gebnis der B ew eisaufnahm e steht fest, daB in dem  ^ el:r l reCr 
Móbel hergeste llt w erden , und zw ar w ird 4 u5Cu " er- 
S e r i e n h e r s t e l l u n g  betrieben. E s w erden ledigli0 
zeugt EBzimmfer- und H errenzim m er-E inrich tungen . erj en 
zim m ereinrichtung besteh t aus A nrichte und Buffet, es .'v® eI«. 
n u r d re i verschiedene M uster hergestellt. D ie H e r r e n z i m  
einrichtung besteh t aus Schreibtisch und B i i c h e r s c h r a n
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wird nur in einem  M uster hergestellt. Auf E inzelbestelr 
lung liefert die K lagerin im  allgemeiinen nicht, jedenfalls 
legelmaBig dann nicht, sofern das bestellte M óbelstiick 
yon d en von cjer K lagerin serienw eise hergestellten  M ustern 
abweicht. In  dem  B etriebe ist w eiterhin  eine w eitgehendste  
^rbeitste ilung  durchgefiihrt, auch w erden neun ungelem te  
Arbeiter und zwei A rbeitsburschen beschaftig t, also eine 
SfóBere Zahl ais die handw erksm aB ig ausgebildeten  acht 

'.Schierhandw erker. D as Zurichten der einzelnen Teile der 
obei erfolgt durch  die ungelernten  A rbeiter mit den Ma- 

schinen. Jed e r A rbeiter verrichtet nu r eine ihm  obliegende 
Ranz bestim m te A rbeitsteilleistung. D as Z usam m ensetzen der 
j.m zelteile erfo lg t dann durch d ie  fachm aBig vorgebildeten  

andw erker. Z w ar sind die verw endeten  M aschinen nach 
. rt und Zahl nicht d era rtig  beschaffen, daB sie nicht auch 
P  e'mem ausgesprochenen  — allerdings nicht zu kleinen 

andw erksbetriebe — verw endet w urden. Jedoch  geht nach 
\r,In ^u fb au  des B etriebes d e r K lagerin  die V erw endung der 
b aschinen sow eit, daB die H andarbe it des gelern ten  Ar- 

eiters nicht n u r unterstiitzt, sondern  e r s e t z A  w ird. D azu 
noch der seh r w esentliche U m stand, daB regel- 

s ^ S  keinerlei Mobel auf B estellung gearbeite t w erden, 
onuern daB lediglich eine serienw eise H erstellung  statt- 
n et und daB — sow eit die fertigen Móbel nicht auf L ager 

^ n o mrnen w erden — sie an H and ler geliefert w erden, 
che sie auch auf L ager nehm en und dann verkaufen. 

2e r - rzei-tger steht also mit dem  V erbraucher in keinerlei 
W- C cher  Beziehung. D as E ingeehn  auf besondere 
 ̂ unsche des K unden, w ie es be i d e r  B estellung in einem: 

fort Werksm aBigen B etriebe charak teristisch  ist, falit ganz 
Hen ,sin d daher sam tliche M erkm ale eines fiusgesproche-
trj , ab rikbetriebes gegeben . D er innere A ufbau des Be- 
a e es deckt sich dah er durchaus m it dem  in d e r  S atzung  

&egebenen Z w ecke des Unternehmems,
g e ^ ie Ia tig k e it der K lagerin ist auch ais ein H a n d e l s  ■ 
i s t ^ r b e  anzusehen. D er B egriff des H andelsgew erbes 
Urt den V orschriften des H andelsgesetzbuches zu be-
Gcv T   ̂ Z iffer 1 gilt ais H andelsgew erbe  jeder
Ull(jV e^ e b e tr ie b , d e r zum  G egenstande hat die A nschaffung 
Schi /e ra u B e ru n g  von bew eglichen Sachen, ohne U nter- 
°de u * 3 ^ are  unverandert oder nach einer B earbeitung 

r ^erarbeitung  w eiter veriiuBert w ird.

gen ^ i e G enossenschaft is t daher nicht ais einfe H andw erks- 
Gen SSenschaft, sondern ais eine ein H andelsgew erbe treibende 
delsu SSenscba t̂ im  Sinne des § 3 A bsatz 1 Z iffer 2 des H a li
t y  arnrnergesetzes anzusehen. Sie h a t auch eine kauf- 
fa{unis.cbe Buchfiihrung. D as eine V orstandsm itglied  be- 
derri Slcb iiberhaupt nicht mit technischen A rbeiten, son- 
Tati Łer!eĉ igt lediglich d ie  B iiroarbeit und die kaufm arm ische 

S 'cu . L ehrlingsausbildung findet nicht statt.
n]s . priifen w ar schlieBlich noch, ob etw a die K lagerin  
I jnifCln G ew erbebetrieb  anzusehen ist, d er nicht iiber den 
ter anS des K l e i n g e w e r b e s  h inausgeht. W iirde letz- 
fiir' f, tu tr?!fen: so w iirde tro tz  des V orliegens der sonstigen 
aUss le H andelskam m erbeitragspflich t crforderlichen Vor- 
Hiicu ./Un^ en doch d ie  B eitragspflicht zu verneinen sein mit 

and”*] aU  ̂ ^ en § ^ ^ es H andelsgesetzbuches, da das 
stande .am m erg esetz den Zusam m enschluB  de£ K aufm anns- 
geset°k ln einem engeren  ais dem  aus § 1 des H andels - 
Klein  ̂ Uch es sich ergebenden  Sinne bezw eckt. W as unter 
stimnf CWerbe zu verstehen ist, ist aus den gesetzlichen Be- 
Faije lu^ S en selbst nicht zu entnehm en, und im vorliegenden 
Ufn d n n . die F rag e  in d e r T a t zw eifelhaft sein. Der 
Uio ę t z  im  Jah re  1927 be trug  rund  93 000 R eichsm ark. 
fliiSs- re.r?2e zw ischen K leingew erbe und G roB gew erbe ist 
Schied f ine zuverlassige B egrenzung ist w egen der Ver- 
?-Weie °  ^ er V erhaltnisse nach O rten und Geschiifts-
^ r h f u 0 - ndcbt moglich. E s w ird dah er auf die órtlichen 
sPielt nis.Se R iicksicht zu nehm en sein. D ie .Stadt A nklam  
*Jic K p -r ^^ b e lfab rik a tio n  eine nicht unbedeutende Rolle. 
r ĉh te te l^ r r n̂ Ŝt n icilt d er einzige in dieser W eise einge- 
ortliche f b rika ti°nsbetrieb  in A nklam . In A nbetracht der 
nicht erha ltnisse w ird m an den B etrieb d e r K lagerin
^ n n e n  ST l̂n k le ingew erbe  im Sinne des § 4 H G B. ansehen 
1'abrikk > -S l̂andelt sich vielm ehr um einen zw ar kleinen 
6c\Vork etrie^) der ab er doch iiber den U m fang eines K lein- 

es bereits hinausgeht.

^arnme^her S' n<̂  ĉ *e ^ o rau ssetzungen des § 3 des H andels- 
?'Ur Ent^'CiCtZeS und die V erpflichtung der K lagerin
i^ tn m e / tUng Von -^e itra gen zur Industrie- und H andels- 
jahen “ 1St ^ ‘r den  B etrieb in seiner G esam theit zu be-

Post, Telcgraphic.
Postpaketverbindungen von Stettin nach fremden 

Landem. Im  M onat Mai 1929 bestehen fo lgende Postpaket- 
verbindungen von S tettin  nach Finnland, E stland  und L e tt
land :

Bestim-
mungs-

land

Post-

schluC

Einschif-
fungs-
hafen

d e s  S c h f f e s Uberfahrtsdauer

Abgang
(ungefahr) Name

Eigentumer
Schiffs-

gesellschaft

bis
Hafen Tage

1 2 3 4 5 6 7 8

Finnland Stettin 11. 5. Nordland Rud. Christ. Helsingfors 2
Leitstelle 18. 5. Riigen Gribel
Stettin 5 25. 5. Riigen Stettin *)

16 Uhr

4. 5. Ariadnę Finnland.
15. 5. Ariadnę Dampfschiffs-

8 22. 5. Ariadnę gesellschaft
VO 2 9 .  5. Ariadnę in Helsingfors
S
3

1 5 l/ 2Uhr

Estland ki0) Stettin 4. 5. Ariadnę Reval 2
Cl

e Leitstelle 15. 5. Ariadnę 9?«
Q Stettin 5 22 5. Ariadnę W
u 29. 5. Ariadnę VV

"0 15 '/2Uhr

boc 11. 5. Nordland Rud. Christ.
bo 18. 5. Riigen Gribel

< 25. 5. Riigen Stettin *)
wV

"O
16 Uhr

u
bo Stettin 3. 5. Strafibg. Stettiner

H Leitstelle 10. 5. Wartbg. Dampfer-
S Stettin 5 17. 5. StraBbg. Compagnie

< 24. 5. Wartbg. A.-G.
28. 5. Brandbg. Stettin
31. 5. StraBbg.

15 '/4Uhr

Lettland Stettin 4. 5. Ostsee Rud. Christ. Riga 2
Leitstelle 11. 5. Regina Gribel
Stettin 5 18. 5 / Ostsee Stettin

25. 5. Regina
15 % Uhr

*) A enderungen bleiben vorbehalten .

Verkehr mit Brieftelegrammen. D ie G ebiihr fiir B rie f ' 
telegram m e be trag t seit dem  1. 8. 27 ein D ritte i der G sbubr 
fiir F ern telegram m e. B riefte legram m e sind aucn im V erkehr 
von D eutschland mit D anem ark, d e r F re ien  S tad t D anzig, 
Litauen, L uxem burg, O esterreich , Polen, dem  S aargeb iet. 
der T schechoslow akei und U ngarn  zugelassen. N ach den 
anderen  europaischen L andern  konnen B riefte legram m e in- 
nerhalb  D eutschlands bis zur R eichsgrenze telegrapliisch  und 
von da  brieflich w eiter bis zum  B estim m ungsort befo rdert 
w erden. D azu bedarf es n u r d e r A ngabe ,,P o st“ oder „ P R “ . 
( =  Post eingeschrieben) sow ie d e r B ezeichnung der Tele- 
g raphenanstalt, von der aus die briefliche W eitersendung ein- 
tre ten  soli, in der A nschrift. Zu zahlen sind dafiir d ie  Ge- 
biihren fiir die te leg raph ische  B efórderung und fiir einen ge- 
w óhnlichen oder e ingeschriebenen Brief, je nach der vom 
A bsender gew iinschten B efó rderungsart. Z. B. w are eine tele; 
graphische N achricht von zusam m en 30 W órtern  an einen 
E m pfanger L agrande in S traB burg  (E ls .), die bis K arlsruhe 
(B aden) ais B rieftelegram m  und von da ab ais gew óhnlicher 
lirie f an  den E m pfanger befo rdert w erden  soli, zu bean- 
schriften ,,-L T -P ost-L agrande S traB burg K arlruhebaden“ und 
w iirde 30x5 Rpf. (W ortgeb iih rensatz  fiir In landsbrieftele- 
gram rne) — 1,50 RM. -f- 25 Rpf. (gew óhnlicher Auslands-, 
brief) d. s. zusam m en 1,75 RM. k o sten ; bei E inschreibung  des 
B riefes w are  in der T eleg ram m anschrift fiir - Post - zu 
setzen: R P, und die  G ebuhren w urden  b e tragen  1,50 RM. -f- 
55 R pf. (e ingeschriebener A uslandsbrief), zusam m en 2,05 RM.

W elche deutsche T e leg raphenansta lt sich im  Einzelfalle 
zur W eitersendung eines solchen B riefte legram m s m it der 
Post am  besten  eignet, hang t hauptsachlich  davon ab , welche 
Zugverbindungen der U ebergangso rt mit dem  ausliindischen 
B estim m ungsorte, und welche T cleg raphenverb indungen  er
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mit dem  A ufgabeort des B rieftelegram m s hat. D a ein Brief- 
teJegram m  ais nicht vollbezahltes T eleg ram m  w ie ein zuriick- 
bestelltes befó rdert w erden muB, laBt sich allerd ings oft nicht 
voraussehen, in w elcher Zeit es den U ebergangsort und dam it 
den gew iinschten ZuganschluB erreichen w ird.

U eber den jew eils am  geeignetsten  erscheinenden U eb er
gangsort w erden die V erkehrsanstalten  auf Wun&ch den Ab- 
sender gern  beraten . D ie W ahl muB d ieser jedoch selbst 
auf eigene V eran tw ortung  treffen. D ie D eutsche R eichspost 
kann fiir w unschgem aB e U eberkunft solcher B rieftelegram m e 
keine G ew ahr iibernehm en.

Innere Angelegetfieifen.
Verleihung von Ehrenurkund^n. Von der Industrie- 

und H andelskam m er zu S tettin  sind E h renurkunden  fiir lang- 
jah rige und treue D ienste an  folgende H erren  verliehen 
w o rd e n : '

1. B o n i n g ,  O tto  (25 Jah re  bei der F irm a W ilhelm 1 
Zibell, F reienw alde i. P om .);

2. S c h m i d t ,  Adolf (37 Jah re  bei der F irm a M ax K urnik, 
S te ttin ) ;

3. B u h t z , G otthilf (25 Jah re  bei der S tettiner D am pfer- 
C om pagnie A ktiengesellschaft, S te ttin );

4. E r  d m a n n ,  A lbert (25 J a h re  bei der S tapelfaser- 
fab rik  Jo rd an  & Co., Sydow saue).

Versdiiedenes.
Deutsche Hairadlungsreisende in den Vereinigten Staaten.

D eutsche H and lungsre isende bediirfen zur Ausiibung ihres 
G ew erbes in den V erein ig ten  S taaten  von A m erika w eder 
eines E rlaubnisscheins d e r B undesregierung noch eines solchen 
einzelstaatlicher R egierungen  oder ó rtlicher B ehórden. D am it 
entfiillt fiir deu tsche H andlungsreisende die N otw endigkeit, 
sich den im deutsch-am erikanischen H andelsvertrage  vorge- 
sehenen Ausweis von deutschen B ehorden zu verschaffen.

D em  zum Mexika|nisćhen Konsul in Berlin em annten 
H e rm  Juan  E . A m ozurrutia ist nam ens des R eichs das. 
E x eq u a tu r erteilt w orden.

D er Amtsbereich des Konsulats von Uruguay in H am 
burg  ist, sow eit das preuBische S taa tsgeb iet in F rage  kom m t, 
wie folgt neu  abgeg renz t w orden :

A llgem einer A m tsbereich: D eutsches R eich;
engerer A m tsbereich: Provinzen Schlesw ig-H olstein und
Pom m ern.
Der internationale Holzborsetag in Wiesi. Die T agung  

der in ternationalen  H olzborse hat am  13. M arz 1929 an der 
W iener Bórse sta ttgefunden . An d e r T agung  haben sich b e 
sonders osterreichische, aber auch auslandische In teressen ten  
und zw ar aus d e r Tschechoslow akei, aus U ngarn  und Polen 
zahlreich beteiligt. D iese erste F iihlungnahm e hat bereits zur 
B ildung eines K om itees gefiihrt, das mit der A usarbeitung ein- 
heitlicher B estim m ungen fiir den  in ternationalen  H olzhandel 
be trau t w urde.

Seminarstunden iiber W erbewesen. Am 3. Mai beginnt 
an d e r H andels-H ochschule in Berlin w ieder die A rbeit in 
den „Sem inarstunden  iiber W erb ew esen '1, d ie  der D eutsche 
R eklam e-V erband E. V., Berlin, im  R ahm en des B etriebs- 
wirtschaftliichen Sem inars von P rofessor D r. N icklisch ver- 
anstalte t. In dem  kom m enden Som m ersem ester 1929 sind 
zum  ersten  Małe 2 Sem inare, das eine fiir Anfiinger, das 
zw eite fiir F ortgeschrittene , vorgesehen. D as eine behandelt 
den W erbefilm : Film - und K inofachleute w erden  den Teil- 
nehm ern die G rundlagen d e r F ilm herstellung und Film vor- 
fiihrung darlegen, die F rag en  der w erbetechnischen Ge- 
staltung der W erbefilm e und d ie  M óglichkeiten ih re r Ver- 
b reitung und V orfiihrung w erden eingehend  besprochen. D as 
zw eite Sem inar setzt d ie  A rbeiten des W intersem esters fo rt: 
,,D ie A rbeiten am  W erbep lan“ , all die vielen F ragen , die mit 
der P lanung groB er und k leiner R eklam efeldzuge zusam m en- 
hang en, w erden behandelt.

ftessen und Ausstellungen.
Termine der Leipziger Herbstmesse 1929. D ie Leipziger 

H erbstm esse 1929 (M usterm esse, Technische M esse und Bau- 
m esse) findet vom 25. bis 31. A ugust statt. Die T extilm esse 
schłieBt bereits am  28. August.

Fragen des M essewesens vor der Internationalen Han
delskammer. D er AusschuB fiir A usstellungs- und M esse- 
fragen  bei der In ternationalen  H andelskam m er ist vor einigen 
T agen  in Paris un ter dem  V orsitz von D irek to r H ans 
K r a e m e r ,  M. d. RW R., zu einer T agung  zusam m en-

getreten , an der von deutscher Seite K om m erzienrat 
M i c h a l s k i ,  Dr .  H e r 1 e und Dr .  D o r i n g  teil- 
nahm en. Z unachst w urde  d ie  F rage  gepriift, inw iew eit eine 
gesetzliche R egelung  der In ternationalen  M essen in Ergiin- 
zung des In ternationalen  A usstellungsabkom m ens vom  No- 
vem ber v. Js. m óglich erscheine. B ekanntlich beschaftigt 
sich dieses A bkom m en nur mit A usstellungen. Bei seinem 
AbschluB w urde aber bereits im  Protokoll eine EntschlieBung 
der beteiligten M iichte n iedergeleg t, die sich fiir die alsbaldige 
A ufnahm e von V orarbeiten  fiir die R egelung  des M esse
w esens ausspricht. D er V orbereitung  d ieser R egierungskon- 
ferenz sollten die A rbeiten der In ternationalen  H andelskam m er 
dienen. Sie fiihrten hinsichtlich der allgem einen In te r
nationalen M essen zu der A uffassung, daB ih re  Zahl den 
w irtschaftlichen B ediirfnissen angepaB t w erden  miisse. Die 
L andesgruppen  der In ternationalen  H andelskam m er w erden 
daher aufgefordert, ihren  ganzen EinfluB nach d ieser Rich- 
tung gegenuber den B ehorden, den  K om m unen, den veran- 
staltenden K orperschaften  sow ie der W irtschaft nachdriiok- 
lich zur G eltung zu bringen. Iinsbesondere miisse erw artet 
w erden, daB auch d ie  veranstaltenden  K orperschaften  u n d  
auch die behordlichen Stelłen sich jeden D ruckes 
auf die ais A ussteller in B etrach t kom m enden W irt- 
schaftskreise  enthalten. L eitender G rundsatz fiir die 
A nerkennung der N otw endigkeit von In ternationalen  a ll
gem einen M essen miisse die Zustim m ung der W irt
schaft b leiben; d ie M essen konnen ih re  E x istenz nur 
durch ihren  w irtschaftlichen E rfo lg  rech tfertigen . H insicht
lich der Iinternationalen F achm essen w erde d e r W eg zu einer 
internationalen  R egelung iiber eine V erstiindigung der zustali* 
digen fachlichen in ternationalen  W irtschaftskreise  unterein- 
ander fiihren miissen.

Die Allgem eine Polnische Landes-Ausstellung in Posen.
Die A usstellung, die vom 1(5. Mai bis E nde Sep tem ber d. J- 
stattindet, soli ein G esam tbild  d e r nationalen  P r o d u k t i o n  
geben. Auf einer F l a c h ę  von 600 000 qm und in 103 Hallem 
w ird m óglichst vollsta;ndig d e r S tand der K ultur, Kunst 
und W i s s e n s c h a f t ,  der Industrie  und L a n d w ir ts c h a f t>  
des Bank- und V ersicherungsw esens, des H andels un<J 
H andw erks sow ie der K órperkultu r vorgefiihrt werden- 
Die A usstellungsgegenstande sind in 32 G ruppen ein- 
geteilt, von denen jede ein G esam tbild  der be tre i' 
fenden P roduktion  bieten w ird. W a h r e n d  d er Aus
stellung w erden iiber 150 berufliche, w issenschaftliche, soz ia le  
und w irtschaftliche K ongresse tagen. E ine groBe A n z i e h u n g s -  
k r a f t  w erden die zahlreichen in ternationalen  S p o r tv e r a n s t a l -  
tungen, wie R egatten , W ettschw im m en, Ballspiele, P o l o s p i e l e .  
P ferderennen, P fórde-Preisschauen und dergl. ausiiben. Aucn 
das V ergnugungsprogram m  ist sehr m annigfaltig  g e s t a l t e  • 
D er U nterbringung  und der V erpflegung d e r A usstellungs' 
gaste w ird ganz besondere A ufm erksam keit gew idm et. ^ s’ 
l a n d i s c h e  B esucher erhalten  erm aBigte PaBvisa und genieBe-'1 
E rm aB igungen bis zu 50o/o auf den polnischen Eiseiu 
bahnen. D reitag igc G esellschaftsreisen nach Posen (am 
Juli, 9. A ugust und 6. Sep tem ber 1929) ve,ranstaltet de 
D eutsche W irtschaftsbund fiir Polen E. V., B reslau I, *^a 
straBe 2.

Internationale W eltausstellung 1929 in Barcelona.
C om pania Internacional ,,F a p “ S. A. in B arcelona hat c i '  
Industrie- und H andelskam m er darauf aufm erksam  g e m a c  i • 
daB sie in der L age ist, deutschen  F irm envertretern , dl 
die A usstellung besuchen, W ohngelegenheit zu besorg 
F i r m e n ,  d i e  h i e r v o n  G e b r a u c h  m a c h e 
w o 11 e n  , b i 11 e t d i e  K a  m m e  r  u m  e i n e n  e 11 - 
s p r e c h e n d e n  B e s c h e i d ,  d a m i t  s i e  w  e i t e i 
v e r a n 1 a s s e n k a n n .

Budibesprediungen.
W ichtige amtliche Neuerscheinungen. D as vom Rei0*1̂  

m inisterium  des Innem  hcrausgegebene, von der D eu tsctl 
B ucherei bearbeite te  „M o n a t l i c h e  V e r z e i c h n i s  c 
r e i c h s d e u t s c h e n  a m t l i c h e n  D r u c k  s c h r i f 1 
bringt in seinem  soeben erschienenen neu en H eft, da.s ^ 
w ahrend des M onats M arz veroffentlichten am tlichen Schri 
verzeichnet, einen Q uerschnitt durch das g e g e n w a r t i g e  

fentliche Leben in R eich, Landern , S tadten  und KirC 
Von den fast 200 V eroffentlichungen seien folgende *ieIVj eS 
gehoben : die sehnsiichtig erw arte te  neue A u s g a b e  ^ 
„H  a n d b u c h s  f i i r  d a s  D e u t s c h e  R e i c h “ , das ^  
augenblicklichen Stand der R eichsbehórden und R eichs^5e.teTl 
w iederg ib t und von 326 Seiten im  Jah re  1926 auf 410 .. f . 
fiir 1929 gestiegen ist, ferner ein , , M  e  d  i  z  i n  i s  c h e  s
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t e r b u c h f i i r  d i e  V e r w a l t u n g S p r a x i s  d e r  S o z i -  
a 1 v e r s i c h e r u n  g “ , herausgegeben  von der V erlagśge- 
scllschaft D eutscher K rankenkassen , endlich ein stattlicher 
^ u a rtb an d : die im  A uftrage der PreuBischen S taatsb ib lio thek 
bearbeitete B iographie  iiber die „ S c h u l d e n l a s t  d e s  
^  e 1 t k  r i e g e s “ , die zu den jetzt stattfindenden  P ariser 
^erhandlungen gerade  zurecht kom m t. A uBerdem  fiihrt das 

erzeichnis die neuesten  Gesetze, und V erordnungen aller in 
^etracht kom m enden staatlichen und kirchlichen B ehórden an.

Der erfolgreiche Y/erkaufer. Eine B etrachtung und An- 
e'tung von Dr. F  r i t z G e r a t h e w o h l ,  herausgegebea  

v° m Z entralverband der A ngestellten, Berlin SO 36, Oranien- 
® raBe 40/41. Preis RM. 1.— fiir M itglieder des Z. d. A., 
tur N ichtm itglieder RM. 2.—.

Die A usfiihrungen des bekannten  L ektors fiir R edekunst 
n der U niversitat Miinchen richten  sich in ers te r Linie an 

e-as ^erkaufspersonal, bieten ab e r auch fiir die U nternehm er 
s"?e. Fiille des In teressanten . In teressen ten  kónnen die Bro- 
c ure auf dem  Buro der K am m er einsehen.

Angebofe und Nadiiragen.
A l k a  (Jugoslavien) m óchte V ertretungen  leistungs- 
fahiger U nternehm en jed e r Art fiir Tugoslayien iiber- 

^ nehm en.
387 T>B r e m  e n  sucht fiir den V erkauf von A uslandsbienen- 

honig V ertreter, der bei den betr. E ngrosfirm en  gut 
eingefiihrt ist.
Schiffsm aklerfirm a in D i i n k i r c h e n  (F rankreich) 
śucht fiir Stettin  und w eitere U m gebung geeigne ten  Ver- 
treter.
C a 1 a m a t a  (G riechenland) sucht G eschaftsverbindung

449 A genturfirm en fiir K orinthen und Feigen.
S t u t t g a r t  sucht Y ertre ter fiir P flanzenbutter.

450 P r a g  sucht G eschaftsverbindung mit Im portfirm en von 
Japan- und China-W aren.

555 E xportfirm a in  S a l o n  d e  P r o v e n c e  (F rankreich) 
sucht G eschaftsverbindung mit O bst- und G em iisekon- 
serven-G roBhandlungen.

577 S trum pffabrik  in E l l e f e l d  (V ogtland) sucht fur
- '  S tettin  und w eitere U m gebung  tiichtigen V ertreter.

625 H a m b u r g  sucht fiir den V ertrieb eines E is :Pulvers 
H andelsvertreter-F irm a, d ie gu te  B eziehungen zu H otel- 
und G astw irtsbetrieben unterhalt.

652 D e s s a u  sucht tiichtigen V ertre ter fiir den V ertrieb 
eines R ostschutzm ittels (schw arze L ackfarbe).

666 K o p e n h a g e n  sucht tiichtigen V ertreter, d e r bei 
Seiler-, T au- und K abelw erken  gut eingefiihrt ist. Es 
handelt sich in d e r H aup tsache  um  den V ertrieb  von 
K ienteer.

757 B r e d e v o o r t  (H olland) sucht V ertre ter in d e r Knopf- 
und B esatzbranche fiir den V ertrieb von B iiffelhom - 
knópfen.

862 C o n s t a n t i n o p e l  w iinscht G esehaftsverbindung mit 
gróBeren Firm en, die fiir standige A bnahm e von 
K nochen oder K nochenm ehl fiir K unstd iinger Inter- 
esse haben.

863 W  i e n  w iinscht G eschaftsverbindung mit B ettfedern- 
fabriken, die gew aschene B ettfedem  und D aunen sow ie 
F edern -S u rroga te  in gróB eren M engen lie iern  kónnen.

879 S t o c k  h o 1 m sucht G eschaftsverbindung mit gróBeren 
L ieferanten von frischem  Lachs.
Die A dressen d e r an fragenden  F irm en  sind im  Biiro 

der Industrie- und H andelskam m er zu S tettin , Bórse II, fiir 
legitim ierte V ertre te r e ingetragener F irm en, w erk tag lich  in 
der Zeit von 8—1 U hr vorm ittags und 3—6 U hr nachm ittags 
(auBer Sonnabends) zu erfahren (ohne G ew ahr fiir die Bo- 
n ta t der einzelnen F irm en).

. . .  R e i c h s n a c h r i c h t e n s t e l l e
i!?1* Zlutłenhuntlel in  Stettin ‘ftezirlc ‘Pcmmern, Grenzmurk.
Stett; 1 der R eichsnachrichtenstelle  fiir A uBenhandel in 

Bórse II, sind u. a. die nachfo lgend  aufgefiihrtefn 
richten eingegangen. D iese kónnen von in teressierten  

eijj en in der G eschaftsstelle  d e r R eichsnachrichtenstello  
&esehen oder abschriftlich  bezogen w erden. 

p . r ^ e i :  D ie L age der Industrie. — • V erj;ihrungsfristen. 
n n  ' a n d : E ntw ick lung  des H andels Finnland-Tschecho-

siowakei.
^ V 1° n :  E intreibung  ausstehender Forderungen.

/^dressenmaterial. D er R eichsnachrichtenstelle fiir 
fuhrfinhandel liegen fo lgende A nschriften vor: Ein- und Aus- 
fur Jć!11611 'n Persien. — Seifenfabriken sow ie Fabriken  

ar>zliche und tierische F e tte  in N iederlandisch-Indien. 
eutsche Firm en in Recife, Ceara, Belem und Manaos. — 
Und A usfuhrfirm en in B angkok.

^ c h r U u ^ k ^ t e r  ^ en deutschen AuBejihandel. D er Reichs- 
M erk bl 6n S1 ell e fiir A uBenhandel, Stettin , Bórse II, sind 
Kuba a tte r fiir den deutschen AuBenhandel mit China, 
klatter 'ju!=’os'avien uncl F rankreich  zugegamgen. D ie Merle- 
v°ni. n  ^ nnen auf dem  Biiro d e r S telle eingesehen, bezw. 
^chon utSchen W irtschaftsdienst G. m. b. H ., Berlin W  35. 

er^e r U fer 21, bezogen w erden.

ge'van!!1ZUVer^ ss‘Se Auslandsfirmen. E s muB erneut davor 
^ redite Werden, Firm en des A uslandes ohne S icherheiten 
tlJngen ' y /AX gew iihren. Bei den deutschen  Auslandsvertrei- 
rUn&en ^ e'len  âst taglich E inziehungsan trage ein, d ie Forde-

i . unzuverlassige A uslandsfirm en betreffen . L eider 
f eutsc h » e*- nur a ^ zu o f1 festgestellt w erden, daB es die 

Ssen * ' rnien an d e r nó tigen  S icherung haben fehlen 
Grf ° r d e r f ' r cks ^rerm ei(Jung von Ausfiillen ist es unbedingt 
Glr|er n ,1C ’ c' a^  die deutschen F irm en sich vor A nkniipfung 
Sĉ affentUen ^ escha ftsverbindung zuverlassige A uskiinfte be-

Frankreich uind das Saargebiet. In der
i eutscho^ t ^  ^ erbindung mit dem  R eichsverband der 
(e 'starr in Industrie  und dem  D eutschen Industrie- und Han- 

le rausgegebenen  Z ollhandbiicher fiir den W elthandel

ist nunm ehr im Verkig von R eim ar H obbing, Berlin SW  61, 
die N euausgabe des Z ollhandbuches fiir F rankre ich  und das’ 
S aargeb ie t erschienen. D as Zollhandbuch umfaBt eine mit 
gróB ter Sorgfalt bearbeite te  deu tsche U ebersetzung  des fran- 
zósischen Zolltarifs und eine iibersichtliche und k lare  D ar- 
stellung aller fiir die E in fuhr nach F rankreich  und nach 
dem  S aargebiet w ichtigen B estim m ungen d e r franzósischen 
und saarlandischen Z ollgesetzgebung. D ie hervorragende 
Sachkenntnis der V erfasser, H e rr D r. F. E ichhorn  (Reichs'- 
w irtschaftsm inisterium , Berlin) fiir den F rankreich  betreffen- 
den H auptteil des W erkes und H e rr M artin (H andelskam m er 
S aarbrucken) fiir d ie Sonderbestim m ungen fiir das S a a r
gebiet, bietet G ew ahr fur ein H óchstm aB an Z uverlassigkeit 
des W erkes. Die prak tische  E rfah rung  zeig t im m er w ieder, 
daB Schw ierigkeiten  bei der V erzollung deu tscher W aren 
durch die franzósischen Zollbeam ten n u r dadurch  vorgebeugt 
w erden kann, daB die V erzollung un ter pein lichster Beriick- 
sichtigung der kom plizierten  franzósischen B estim m ungen er- 
folgt. D ies setzt ab e r vor allem  d ie K enntnis der franzósischen 
G esetzgebung voraus. D iese K enntnis zu verm itteln, ist das 
neue Z ollhandbuch in hervorragendem  MaBe geeignet. D as 
Zollhandbuch fur F rankreich  und das S aargeb ie t ist dam it 
ein unentbehrliches H ilfsm ittel fiir a lle  am  Handelsverkehr 
mit F rankre ich  in teressierten  V erbande und E xportfirm en . 
D er Preis des um fangreichen Buches betriig t RM. 65.—.

Der deutsch-rumanische Handel im Jahre 1928. H ieriiber 
liegt der R eichsnachrichtenstelle ein ausfuhrlicher, mit ein- 
gehendem  Z ahlenm aterial versehener B ericht vor, den In ter- 
essenten von der S telle beziehen kónnen.

Konjunkturlags in den Verein. Staaten von Amerika im 
I. Vierteljahr 1929. D er R eichsnachrichtenstelle  fiir AuBen
handel gi,ng ein B ericht iiber d ie  K onjunkturlage in den 
Verein. S taaten  v. A m erika im ersten  V ierte ljahr 1929 zu. 
sow eit d e r N ew  Y orker B ezirk in F rag e  kom m t. AuBer 
einem  allgem einen Teil geh t der B ericht auch auf die 
W irtschaf tslage der einzelnen w ichtigeren  Industrien  aus- 
fiihrlich ein. In teressen ten  kónnen don Bericht in A bschrift 
von der Stelle erhajtan.
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Śfeuerka&ender fiir Mai 1920.
Von Rechtsanw alt D r . D e 1 b r ii c k , Stettin.

(5.) 6. M ai:
Abfiihrung der im M onat April einbehalte- 
nen Lohnabzugsbetrage, soweit sie nicht 
schon am  20. April abzufiihren waren. 
Gleichzeitig A bgabe einer E rk larung iiber 
den G esam tbetrag der im M onat April 
einbehaltenen Betrage.

15. M ai:
1. Zahlung eines V ierteljahresbetrages auf 

die Reichsverm ógenssteuer 1929 auf 
Grund des zuletzt zugestellten Steuerbe- 
scheides.

2 Vorauszahlung der Landwirtschaft auf 
die E inkom m ensteuer 1928/29.

3. Zahlung der G ew erbesteuer auf Grund 
der bevorstehenden N otverordnung. Es 
empfiehlt sich, hieriiber die Pressem ittei- 
lungen zu verfolgen. F iir Stettin diirfte 
die Zahlungsfrist wiederum auf den (20.) 
21. Mai festgesetzt werden.

4 Zahlung der G rundverm ógenssteuer fiir 
samtliche Grundstiicke. Die Zahlung gilt 
bei land- oder forstwirtschaftlichen 
Grundstiicken fiir das laufende Viertel- 
jahr, im iibrigen fiir den laufenden 
M onat.

5. Zahlung der Hauszinssteuer fiir den 
M onat Mai.

(20.) 21. M ai:
1. Abfiihrung der in der Zeit vom 1.—15. 

Mai einbehaltenen Lohnabzugsbetrage, 
wenn sie fur den ganzen Betrieb 
RM . 200.— iibersteigen.

2. Zahlung der G ew erbeertragssteuer und 
der Lohnsum m ensteuer in Stettin.
Ob im Laufe des M onat Mai Steuerer- 

klarungen fiir die Gewerbesteuer abzu- 
geben sein werden, steht noch nicht fest.

‘IFrachtenmarkt.
Stettiner Seefrachtenmarkt. S t e t t i n ,  27. April. In 

der E rzfah rt von O xalósund nacli S tettin  w ird unverandert 
eine R ate  von Kr. 3,25 notiert. Von O skarsham n nach D anzig  
w ar eine R ate von Kr. 2,50, von G efle eine solche von 
Kr. 3,60 zu erzielen. F'lir N arv ik-R otterdam  w erden Kr. 3,80 
fio genannt.

H olzfrachten  von Finnland w aren fes". F iir handliche 
D am pfer von etw a 600 S tandard  w ar eine R ate  von fl. 25.—■ 
bis f], 26.— von Siidfinnland nach R o tterdam  zu erzielen.

W as die M ittelm eerfrachten  angeht, so w urde von R o tte r
dam  nach dem  M ittelm eer eine R ate von 9/—, von D anzig 
nach dem  M ittelm eer eine solche von 11/— bis 11/3 notiert. 
F iir Phosphat nach der O stsee w ar eine R ate  von 8/6 zu e r 
zielen. M elella nach Stettin  bzw. D anzig  no tiert nach wie vor 
6/6 bis 6/75.

Im  iibrigen sind noch folgende F rach ten  ^zu nennen: 
S tettin—R iga 8/1200 tons P hosphat 7/6 p. ton; S tettin— 
E sb jerg  5/600 tons S chw ergetreide 7/—7/6 p. ton; K olberg— 
A ntw erpen 5/600 tons H afer 9 /—9/6; R ostock Stolpm iinde

rangę Liverpool 5/600 tons H afer 16/-—17/— p. ton; Stolp 
miinde oder K olberg—W iborg 1/1200 tons R oggen 8/ 6"" 
9 /— ; K ónigsberg—R otterdam  1/150Ó tons Schw ergetreide 
7/—. M o t o r - S e g l e r :  S tettin—K openhagen 1/1200 B all°nS 
Salzsaure Kr. 1,— p. B .; S tettin—K openhagen 85/90 tonS 
R adreifen Kr. O1/̂  p. ton; S tettin—A arhus 262/347 toTlS 
R adreifen  Kr. 71/2—8,— p. ton; S te ttin -F lensburg  150 toTlS 
Zucker RM. 61/2—,— P- to n ; S tettin—R ostock 110/120 tonS 
G erste RM. 61/2—7,— P- ton ; S tettin— nórdl. A arhus 'nC ' 
B ornholm  1/200 tons B riketts Kr. 61/0—7,— p. ton; Stettin 
H elsingfors 1500 Ballons S alzsaurs RM. 1,15—1,20 p. Bali011' 
S tettin—K arhula 250 tons G lasscherben Fm k. 80,— p- ton. 
S tettin—Abo 180 tons C ham otte Fm k. 70,—75,— P- ■t° n ’ 
S tettin—K ónigsberg  2/300 tons C em entkalk RM-

ton, 
ton ;

SaBnitz—K ónigsberg 100/250 tons K reide RM. 71/2 p-
S tettin—E m den  180/220 tons H afer RM. 1 0 ,-1 1 ,— P- ,f s .
Stettin—G roningen 150 tons H afer HfI. 7,—7iA p. ton; Grcl, nprflw ald—R otterdam  250 tons H afer Hfl. 71/2—8,— p. ton; u
min—R otterdam  150/200 tons I la fe r  Hfl. 8,— p. ton; Pecnc
H olland 100/125 tons H afer Hfl. 8,— p. ton.

Sie Sie Ihre

Utfprung 1857 — 70id6rige trablttoneDe ®tfâ rungen 
StftienJapttalten 11000 000 SRetctiomarJ

Grundkapital, Sicherheitsfonds und offene Reserven:

90 Millionen Reichsmark
Gesamtyersicherungsbestand Ende 1928: 

ca. 390 Millionen RM. 
Pramieneinnahme 1928: 25 M illionen RM.

sparen Zeit, Geld, Umstande, wenn 
Versicherungen yereinigen bei den

GERMANIA GESIŁŁSCHAFTEN STETTIN
Diese schlieBen ab: 

Lebens-Versicherungen mit arztlicher und ohne arzth 
Untersuchung, Invaliditats-, Aussteuer-, Leibrenten* 
und Alters-Renten-Versicherungen. — Einzel-UnfaH' 
und Kollektiv-Unfall-, lebenslangliche Passagier-Uniaif' 
Versicherungen. — Haftpflicht — Radio-Haftpflicn ' 
Versicherungen. — Auto-, Auto-Einheits-Versicnc
rungen. — Luftfahrzeug - Yersicherungen. — F e u e r - j  
Einbruch - Diebstahl - Yersicherungen. — Wa.sse *"’ 
leitungsschaden-Yersiclierungen — B i i r o m a s c h m e n '
Yersicherungen. — Transport-Yersicherungen »llc 

Art. — Reisegepack-Versicherungen.
A u sk u n ft e r te ile n  d ie  G en era ld irek tio n  S tettin , p a r a d e p la tz 1 

u n d  s iim tlic h e  V ertreter .
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M ridifen des Verbande§ des Sfeftincr Einzelhandels e. V. Sleflfn.
Heranziehung des Einzelhandięls zu den Zwangsversteige- 

ruingen der GerichtsvolIzieher.
W ir geben  von dem  folgenden Briefw echsel des Ober- 

W idesgerichtsprasidenten S tettin  mit unserem  V erbande 
Kęnntnis :

A b s c h r i f t !
^ e r  O berlandesgerichtsprasident.

III 136/D  271.
S tettin  ,dcn 8. A ugust 1928.

B ę t r i f f t : H eranziehung  des E inzelhandels 
zu den Zwa,ngsversteigerungen 
der G erichtsvollzieher.

An
den V erband des S tettiner E inzelhandels 

in
S t e t t i n  

F rauenstr. 30.
H er H err PreuBische Justizm in ister hat durch ErlaB 

v°ni 3. A ugust d. Js. — I 7145 — folgendes h ierher m it- 
geteilt:

In den letzten Jah ren  ist von den zustiindigen V ertre- 
ungen des H andels und d e r Industrie  m ehrfach daruber 

geklagt w orden, daB der E rfo lg  der Z w angsversteigerungen  
lnsbessondere durch die T atigkeit der in den groBeren Stadten 
v°rhandenen H andlerringe beein trach tig t w erde, und daB die 
estehenden Z ustande eine nicht unbeachtliche G efahr fiir 
en reellen und mit erheblichen S teuern  belasteten , seBhaften 
'nzelhandel bedeuteten . Die K lagen haben mir u. a. Ver- 

‘ lSsung gegeben, die V erordnung iiber das M indestgebot 
.Voin 8. O k tober 1914 — RGB1. S. 427 — m ehrfach in E r- 
c?n^rung zu bringen, sowie die G erichtsvo!lzieher und die
g. w  der D ienstaufsicht anzuhalten, etw aigen unzulassigen 

lnwirkungen durch die H andlerringe mit allen Mitteln ent- 
J\egenzutreten. Mit diesen M aBnahmen allein w ird es jedoch 
s t Mk ®e^ngen, die angeblichen, im  E inzelfalle schw er fest- 
s iV  n M iBstande zu beseitigen. In erster Linie handelt es 
Sch •ĉ arum ’ den Kreis der auf den Z w angsversteigerungen  er- 

einenden B ieter zu vergróB em  und, sow eit dies nach dem 
j^& ennstand der V ersteigerung  in F rag e  kom m en sollte.

H eranziehung  auch des E inzelhandels ein G egengew icht 
de^ eil T atigkeit de r auf den  V ersteigerungen erscheinen- 
^  H andlerkreise  zu gew inn en. L eider ist es jedoch, wie 
„ f von den G erichtsvollziehern m itgeteilt w ird, bisher nicht 

Ungen, durch offentliche A nzeigen in den T agesb la ttern  
st frr s°nstige  M aBnahmen den E inzeihandel zu den Ver- 
fa l|^erunSen heranzuzieihen, obgleich sich auch fiir ihn viel- 
2e- . G elegenheit zu einem  giinstigen E rw erb  und gleich- 

lg zur W ahrung  seiner In teressen  geboten  hatte.
^ D er V erband D eutscher Z igarren laden inhaber e. V. hat 
(je mehr zur A bsteilung des auch im T abakgew erbe  empfun- 
Zunei? MiBstandes darum  gebeten , d ie  G erichtsvollzieher an- 
der Cp en> a^ e Z w angsversteigerungen  von T abakw aren  in 
2u . ’achzeitschrift d e r D eutschen • Z igarren laden inhaber an- 
ent C-n ’ er ^ at ^ ere‘it erk lart, derartige  A nzeigen un-

°h aufzunehm en. Ich habe mich, da eine einheitliche 
_ gelung fiir  • au e Fachgruppen  des E inzelhandels zweck- 
j j e erschien, daraufhin  mit d e r H auptgem einschaft des 
or te SĈ en E inzelhandels e. V. in V erbindung gesetzt. Die E r- 
Durr h f^ en ka ben zu dem  E rgebn is gefiihrt, daB von der 
2eit-C ^ rung des V orschlags abzusehen sei, da die recht- 
Facif6 ^ er^ff^ntlichung der Z w angsversteigerungen  in der 
Dag- ,presse au  ̂ erhebliche technische Schw ierigkeiten  stoBe. 
2ellv l̂a^  es H auptgem einschaft des D eutschen Ein- 
W(inan^ s n ach A nhorung ih rer M itglieder fiir d ringend  er- 
derj daB die G erichtsvollzieher die in B etracht kom m en- 
stei0-° rtIichen V erbande von den bevorstehenden  Zw angsver- 
terr5-erunSen zwei bis drei T ag e  vor dem  V ersteigerungs- 
lUn/ n ^ e.nachrichtigen. Sie galubt, daB eine derartige  R ege- 
*)essernee^^net SĜ  Ĉ e g eg enw artigen V erhaltnisse zu ver-

durcl1)ie J ustizverw altung hat ein besonderes In teresse daran, 
des p -^ eeigTiete M aBnahmen den G edanken einer M itw irkung 
strecklnZe dels zu fo rdem , da dann mit gunstigeren  Voll- 
rnir ,Ut̂ gsergebnissen gerechnet w erden kann. E s erscheint 
Haujn"1 g eboten, die D urchfuhrung  des V orschlags der 
so ^ g e m e in sc h a f t zu versuchen. E rw eist sie sich ais móglich, 
Beteij-r es Sache des E inzelhandels sein, durch eine re g e  
■ E r f o l g  den Z w angsversteigerungen  den gew unschten  

g herbeizufiihren.

N ach Lage der Sache kann die D urchfuhrung  d,es Vor- 
schlags nur durch V erhandlung der ortlichen B ehorden mit 
den Orts- und B ezirksverbanden des E inzelhandels erfolgen. 
D abei w erden die G erichtsvollzieher heranzuziehen und fo l
gende G esichtspunkte zu beachtem sein:

E ine B enachrichtigung durch die Gerichtsvollzieheir wird 
nur in den Fiillen in B etracht kom m en, in denen es sich um 
die V ersteigerung neu er Sachen handelt, sow eit sie durch 
den E inzeihandel vertrieben w erden. Sollte es sich in einem 
E inzelfalle um unbedeutende M engen handeln, so w ird von 
einer B enachrichtigung abzusehen sein. Im  In teresse  einer 
V ereinfachung des V erfahrens w ird darauf B edacht zu nehm en 
sein, daB ais E m pfanger der M itteiluhgen der Gerichtsvoll- 
zieher in den einzelnen O rten m oglichst nur eine Stelle be- 
stim m t w ird; es ist dann auch  d ie  Sicherheit gegeben , daB 
die B enachrichtigung an die m aB gebende Stelle w eitergeleite t 
w ird. W ird nach erfo lg ter B enachrichtigung ein V ersteige- 
rungsterm in aufgehoben, so ist der E m pfanger der ersten 
M itteilung davon alsbald zu unterrichten . K leinere O rte 
diirften fiir die geplante R egelung  ausscheiden.

D er H e ir  Justizm in ister hat g leichzeitig  m itgeteilt, daB 
der V erband des S tettiner E inzelhandels bereits von der 
H auptgem einschaft des D eutschen E inzelhandels en tsprechend 
un terrich tet sei, und mich beauftrag t, mit dem  V erbande 
in V erbindung zu tretem und gegebenenfalls das E rfo rder- 
liche zu veranlassen. Ich darf daher b itten, mir zunachst 
diejenigen Orts- oder B ezirksverbande im Bezirk des O ber- 
landesgerichts m itzuteilen, die fiir die erforderlich w erdenden 
órtilclien V ereinbarungen m aB gebend sind.

In V ertre tung : 
gez. R o h r m o s e r .

(L. S.) B eglaubigt:
gez. U nterschrift.

Justizsek re ta r.

A b s c h r i f t !
D er O berląndesgerich tsprasiden t.

III 1 3 6 /D  2715. S tettin, den 20. D ezem ber 1928. 
B e t r i f f t :  H eranziehung  des E inzelhandels 

zu den Z w angsversteigerungen 
der G erichtsvollzieher.

An den V erband des S tettiner E inzelhandels
in S t e t t i n

F rauenstr. 30.
Ais E rgebnis der m iindlichen B esprechung mit Ihrem  

G eschaftsfiihrer, H errn  D r. Krull, am  19. D ezem ber 1928 
Stelle  ich fest, daB E inverstandnis iiber fo lgende R egelung 
des in A ussicht genom m enen V erfahrens fiir das G ebiet des 
S t a d t k r e i s e s  S t e t t i n  erzielt w orden ist:

Bei Z w angsvollstreckungen innerhalb d e s . S tad tkreises 
S tettin gibt der G erichtsvollzieher in solchen Fallen, in denen 
es sich um  die V ersteigerung  neuer Sachen handelt, sow eit 
sie durch den E inzeihandel vertrieben  zu w erden  pflegen, dem  
V erband des S tettiner E inzelhandels e. V., Stettin , F ra u e n 
str. 30 (F em sp r. 36 928), von der bevorstehenden  Zw angs- 
verste igerung  spatestens 2 bis 3 T age  vor dem  V ersteige- 
rungsterin in  schriftlich oder bei besonderer D ringlichkeit 
telephonisćhe N achricht. D er V erband ubernim m t es, diese 
B enachrichtigung an die im einzelnen Falle in teressierten  
Fachverbande in Stettin  oder an d ie  sonst von ihrn fiir ge- 
eignet gehaltene Stelle w eiterzuleiten. W ird nach erfo lg ter 
B enachrichtigung der V ersteigerungsterm in aufgehoben , so 
hat der G erichtsvollzieher Ih ren  V erband auch davon alsbald 
zu un terrichten . Sollte es sich im  E inzelfall um nu r unbe:- 
deutende M engen handeln , so w ird von d e r B enachrichtigung 
abgesehen  w erden. E ine H aftung  w egen etw a versehentlich 
un terb liebener B enachrichtigung kann von d e r Justizverw al- 
tung natiirlich nicht ubernom m en w erden ; es w ird jedoch gę- 
beten, etw aige Y ernachlassigungen der G erichtsvollzieher in 
der Ihnen aufzuerlegenden  B enachrichtigungspflicht dem  hier- 
fu r zustandigen A ufsichtsrichter des hiesigen A m tsgerichts, 
H errn  A m tsgerichtsrat B e y l i n g ,  zw ecks w eiterer Veran- 
lassung im  A ufsichtsw ege m itzuteilen.

Ich bitte ergebenst um  baldgefallige B estatigung Ihres 
E inverstandnisses mit d ieser R egelung.

Gez. Dr. C o r m  a  n n.
(L. S.) B eglaubig t:

gez. U nterschrift.
K anzleiinspektor.

S c h l u f i  d e s  r e d a k t i o n e l l e n  T e i l s .
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Aus Stettins Wirfsdiaff.

Siefltner Traper- und Baueisengesellsdiaff m. b. H.
Die

Stettiner Trager- und Bauebsmgesellschaft m, b. H.
ging aus d e r friiheren Firm a C. K ruger hervor, w elch’ le tz tere  
1.865 gegriindet w urde. Aus kleinsten A nfangen hat sich das 
U nternehm en d e ra rtig  entw ickelt, daB es heute eine fiihrende 
S tellung einnim m t und sich ~\veit iiber Stettins un d ' Pom- 
m erns G renzen Ansehen und A chtung erw orben hat.

N eben dem  H andel in I-T ragern , B reitflanschtragern, 
und U -E isen sow ie in S tabeisen und B lechen, un terhalt die 
Firm a einen F abrikbetrieb  fiir S tahlkonstruktionen a ller Art 
sow ie fiir K unstschm iedearbeiten  jed e r A usfiihrung. Ein 
groBes und standig aufgefiilltes L ager setzt sie in den  Stand, 
die K undschaft nach jeder R ichtung hin zufriedenzustellen.

Auch die W erkstatten  sind nach neuzeitlichen E r f a h r u n g e n  
ausgebaut und mi,t m odernen M aschinen ausgeriistet, und 
mit einem  langijalirigen Stam m  von Facharbeitern  ist sic 
in der Lage, den gróBten A nforderungen gerech t zu werden- 
Zahlreiche S tahlhoch- und B riickenbauten fiir B ehorden und 
Pri,va.te w urden in ihren W erkstatten  hergestellt. F iir ihre 
Leistungsfahigkeit legen A nerkennungsschreiben und A tteste 
Zeugnis ab.

W en n  die Firma, eine stetige VergroBeru:ng erfuhr, so 
ist dies nicht zuletzt auf die soliden und reellen G rundsatze 
zuriickzufiihren, die sie sich zu jeder Zeit hat angelegen 
sein lassen, und zielbewuBte und um sichtige L eitung ist 
auch fernerhin bestreb t, sich V ertrauen zu erw erben und 
den K undenkreis zu erw eitern.

Die F irm a
Matx Kunim

Max Kumm.

w urde im Jah re  18 6 6 v o n  d e m  v e r s t o r b e n e n  
T i s c h l e r m e i s t e r  F e r d i n a n d  K u m m  g e g r i i n -  
d e t und befindet sich noch im Besitz der Fam ilie. S i e 
b e t r e i b t  die B a u t i s c' h 1 e r e i und hat  a m  N e u b a u  
d e s  B a h n h o f s  Z a b e l s d o r f  u n d  d e r  U m l a d e -

h a l l e  a u f  d e m  H a u p t g i i t e r b a h n h o f  d i e  A u s 
f i i h r u n g  v o n  F e n s t e r n ,  T  ii r e n  u n d  A  b o r t - 
v e r s c h l a g e n  u b e r n o m m e n .  D i e  L e i s t u n g s 
f a h i g k e i t  der F irm a ist d a r a u s  z u  e r s e h e n ,  d a C  
s i e  a n  a 1 1 e n g r ó B e r e n  b e h ó r d l i c h e n  u n d  P r 1 ' 
v a t e n  B a u t e n  m i t g e w i r k t  h a t  .D ie  gute von der 
F irm a gelieferte A rbeit sowie die T atigkeit des I n h a b e r s  
haben derselben einen groBen K undenkreis erw orben.

Ziegel- undlHohlsfeinwerke H. Gaflt.
Die

Ziegel- uind Hohlsteinwerke H. Gath
w urden im Jah re  1912 von dem  jetzigen B esitzer in Neuen- 
dorf bei L auenburg i. Pom. .erbaut. D as H aup tgebaude ent- 
h a lt : a) die K raftzentrale, eine 100 PS D am pfm aschine, eigene 
elektr. G leichstrom anlage und W echselstrom -M aschine der 
U eberlandzentrale , b) den P resseraum , c) den Ofen mit dar- 
iiberliegender G roB raum trocknerei fiir ca. 200 000 M auer- 
steinpatzen. F em er befinden sich am  H aup tgebaude die Re- 
paraturw erkstiitten , K ohlenbunker und Speiseraum e. Die 
G roB raum trocknerei ist mit K ellerschem  T ransportsystem , 
K olonnenelevator usw. versehen. Sie w ird beheizt durch ein 
HeiBluftgebla.se und durch die A bw arm e des Ofens bis 40°. 
D aher ist es m óglich, den kaltesten  W inter hindurch zu ar- 
beiten.

N eben dem  H aup tgebaude  liegen zw ei groBe Freiluft- 
trocknereien, ca. 180 000 M auersteinpatzen fassend, eben- 
falls mit K ellerscher E in rich tung  versehen.

D aneben liegt die zw eite A bteilung, der H andstrichbe- 
trieb mit Sum pf-A nlagen und T rocknerei.

D er ganz erstk lassige hochplastische Ton, in e i n e m  40 
M orgen groBen L ager rings um  die W erke liegend, ermog- 
licht die F abrikation  der diininwandigsten H o h l w aren. Dahci 
w aren die W erke bereits bei d e r G riindung ais S p e z i a l - H o h l -  

steinw erke gedacht.
E s w erden neben w etterfesten  H andstrichsteinen  haupt" 

sachlich hochporóse B etondeckenfiillsteine nach A c k e r m a n n  
und L olatart, Sperledeckensteine, W enkosteine, Aristos, p ° ' 
róse K lein’schesteine usw. fabriziert. Im  Laufe der Ja h rc 
sind von den Ziegel- und H ohlsteinw erken  H. G ath die 
gróBten B auw erke des O stens mit D eckensteinen beliefer 
w orden. So vor dem  K riege fast sam tliche K a s e m e n b a u t c P  
Ost, W estpreuBens, Pom m erns bis Kiel und F lensburg , ferner 
der Justizpalast in K ónigsberg, das H aup tpostam t in B e rlin , 
m ehrere R egierungsbauten  in Schw eden. N ach dem  Kriege- 
Schulen, K rankenhauser, Bahn- und Postbauten , R e g i e r u n g s  
G ebaude; F inanzam ter usw.

Auch in diesem  Ja h re  sind die W erke bereits voll im Be 
triebc, mit groBen Auftriigen versehen.

Ziegelei der „Feldmiihle", Stolzenhagen.
Ziegelei der „Feldm iihle“ , Stolzanhagen.

Zu dem  bei Stettin  gelegenen W erk O derm iinde der 
I' eldm iihle, Papier- und Zellstoffw erke A.-G., der gróBten 
B etriebsstatte  dieses gróBten papierindustriellen  U n te r
nehm ens, das w ir in D eutschland haben, gehórt auch eine; 
Ziegelei, dereń  A nkauf im Jah re  1918 zu dem  Zw eck erfolgte, 
in ers ter Linie den eigenen B edarf des sich in starker Weise/ 
entw ickelnden U nternehm ens zu decken.

W ie bei allen B etrieben der Feldm iihle, setzten  aućh 
hier schon sehr bald nach der U ebernahm e technische Ver- 
besserungen aller Art ein, so daB die Z i e g e l e i  d e r  F e l d -  
m u h i e ,  dereń  L eistungsfahigkeit zunachst nu r 31/g M illio
nen Z iegel pro Ja h r  be tragen  hatte, inzw ischen auf 7 M illio
nen gestiegen ist und von der B edarfsdeckung  der eigenen 
W erke in zunehm endem  MaBe dazu ubergehen  konnte, auch 
fiir den offenen M arkt zu fabrizieren.

DaB die Z iegelei vorbildlich au sgesta tte t und in tech- 
n ischer H insicht auf der H óhe der Zeit ist, b edarf wohl. keiner 
besonderen  E rw ahnung . D er R ingofen ist nach den ino-

dernsten  Prinzipien erbaut und eine kiinstliche T r o c k e n a n l a g 0  
m acht den B e t r i e b  unabhangig  von den W i t t e r u n g s e i n f l u s s e

Ais R ohstoff steht der allgem ein ais vorziiglich hekann^c 
S t o l z e n h a g e n e r  T o n  zur V erfiigung, ’ so daB die r  c ^  
m iihle-Ziegel — speziell M auer-, D e c k e n -  und D a c h s te in e  
in jeder H insicht ais erstk lassig  anzusprechen sind und 
vorzugt verw endet w erden.

D er A btransport der E rzeugnisse  vollzieht s ic h  in e is t^  
Linie verm ittels eines zur O der fiihrenden S t i c h k a n a l s  a 
dem  W asserw ege und drei eigene H euer stehen der Ziege 
zur V erfiigung.

Zum  V ersand an A bnehm er in der U m gebung Stettin^ 
w ird zum Teil auch eigenes Fuhrw erk  v e r w a n d t ,  
stehen fiir diesen Z w eck die L astautom obilziige d e r e 
miihle bereit.

D er A bsatz erfolgt nur durch die Z i e g e l - V  e r  
k a u f s s t e l l e  d e r  F e l d m i i h l e  S t e t t i n ,  K o n i g  
t o r  6 (F e rn sp rech e r: Sam m el-N r. 25481).
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Ziegelci Pennehow.
Die im Jah re  1900 erbaute

Ztegelei Pennekow,
S p e z i a a l f a b r i k  f u r  H o h l w a r e n ,  w urde im Jah re
1927 um gebaut und gleichzeitig  eine kiinstliche T rocknerei 
errichtet. D er B etrieb w urde volłkom m en m odernisiert und 
mit den neuesten M aschinen versehen. D ie Jah resp roduk tion  
betragt ca. 6 M illionen Steine.

Ais Spezialitat w urde die H erstellung von pórosen 
Decken-, Langloch- und Spezialsteinen aufgenom m en.

Die F abrikation  von D rainróhren ist sehr um fangreich. 
Die Q ualitat ist von Staats- und K om m unalbehórden aner- 
kannt und gehóren diese zu den  stiindigen A bnehm ern.

V orm auerungssteine sind, da das W erk iiber ein beson 
ders gutes und kalkfreies R ohm aterial verfiigt, sehr gefrag t.

Seit dem  F riih jah r 1928 steht dem  W erk ein eigener 
GleisanschluB zur Y erfiigung.
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ZiegelwerK Pennehow
Spezialfabrik fur Hohlwaren

lieferć laufend

porosc „F«rslcrsdie“ Dedtensfeine 
Langlodisfeine 

und zwisdienwandsfeine.
E s w erdsn p o r o s e  S p e z i a l s ć e i n e  

auf W unsch angeferćigt.

Drainróhren
l '/2 bis 8 Zoll sfark

Vormaueriiiigssfefiie
Hintermauerungssteine

1 n a n e r k a n n ć  b e s f e r  Q u a l i ć a ć .
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fUr Schrift und Druck kann in vonem  
MaBe nur ein Q ualit& ts-Papier er- 
w eisen. ,,Feldm ilh!e S p ec ia l-B an k-  
P ost“ g ibt d er Drucksache w ie dem  
G eschafts- und Privatbrief durch 
seine hohen Q ualit& tseigenschaften  
vornehm - ged iegenen C harakter. 
B eachten  Sie das W asserzeichen!

IR i
mmmm papier-und ze llsto ffw erke  a k t ie n g e se ils c h a ft  m am
H  STETTIN 

........... ................................................ ...

Fensler / Tfiren / htnenausbau
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Mas Kunim, HolzbearbeUnî slabrik, Sleffln
lęięphon 33544 Allire<fllsfra0€ Nr. 1 lelenlion 33544



32 O S T S E E - H  A N  D E L

R e g e l m a f j f i g e r

Passagier- u. ffraOiidicnsi
zwischen

Stettin-W ibcre
A b fah rten : jeden Sonnabend von Stettin 
A b ia h r te n : jeden Donnerstag von Wiborg

Stettin^Jtctlca
A b fah rten : jeden Dienstag von Stettin 
A b fah rten : jeden Montag von Kotka

ftctten fa in -lle fslngfe rs
Kotka/W iborg

A b fa h r te n : dreiwóchentlich

V e r t r  e t e r :
in Ilelsingfors: Axel Holmstróm A. B.

Drahtanschrift: „Holmstr6xner“
in Kotka: Cadenius & Grahn A. B.

D ra h ta n s c h r i t t :  „Cadenius*

in Wiborg: G. Hagman’s Eftr.
D ra h ta n s c h r if t :  .H ag m an *

Sfcflincr Dampler-Compagiife
Aktiengesellschaft

Gegriindet 1856 S l c l f l n  Bollwerk Nr. 21

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

MIT BESCHRANKTER HAFTUNG

STETTIN, K 6 N IG ST O R  6
FERNSPRECHER 28696 :: TE L.-A D R .: „NORDOSTSEE

BEFRACHTUNG, SPEDITION UND KL ARIERUN G
Ob e r n a h m e  s Am t l . SEE- UND BINNENTRANSPORTE

regelmafóiger
Passagier-

verkehr

Det Forenede 
Dampskibf-Selfkab
Aktieselskab Kopenhagen

S i e i f i n  - K o p e n h a g e n  - 

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

Slellln > Kopenhagen' 
Golhenburg
S/S „Odin" S/S „Tjaldur"
jed. Donnerstag u. Sonnabend
18 Uhr

Sleflin- Kopenhagen' 
Nahere | |  Wesfnorwegen

Auskunft S/S „ B e r g e n h u s “ S/S 
durch „Trondhjem“ aiie 10 Tage

Gustaw Metzger / Stettin
Konigsstr. 4/5

Das Arbeifsamf Sfelfin
vermittelt

t iich tige  A rb e itsk ra fte  aller Berufe
unparteiisch und kostenlos

Anruf: Sammelnummer 256 61

Hut ■ Scheye
Breite StraBe 6 Herrenhiite

Rut 26020 Elegante Miitzen
Beste deutsche Fabrikate :: :: Erste W e l t m a r k e n  

Aufbesserungen, Modernisierungen an Herrenhuten
• ...........  —  erstklassig, schnell, preiswert. • ■== :SS
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