
Union
G e grt in d e ft1857

Acftien-Gesellschaft 
ffilr See- und Fluss- 
Versicherungen in Stettin

T r a n s p o r w e r s i c h e r u n a e n

a l le r  ftrt

Fernsprecher: Nr. 27060 Drahtanschrift: Secunion

M A R K Ę

uerbiuyt Oualiidt
Weitelłgehende ' 
2ahlungserleichlcrungen 
UldfJige Ulonałsrałen

SINGER NAHMASCHINEN  
AKTIENGESELLSCIIAFT
Singer Laden iiberaEC

GesdtfiHssfellen in Poronieni:
Anklam, PeenstraBe 7
Barth, Lange StraBe 50
Belgard (Persante), Karlstrafie 27
B ergen (Riigen), Bahnhofstrafie 52
Bublitz, PoststraBe 144
Biitow , Lange Strafie 68
Cammin i. Poin., W allstrafie 2
Demmin, Luisenstrafie 28
GoIInow i. Pom ., W ollweberstrafie 7
G reifswald, Lange Strafie 15
Koslin, Bergstrafie 1
Kolberg, Kaiserplatz 6
Labes i. Pom ., Ilindenburgstrafie 57
Neustettin, PreuBische Strafie 2
Pólitz, Bau straBe 7
Polzin, BrunnenstraBe 17
Pyritz, BahnerstraBe 50
K iigenwalde, Lange Si rafie 32
Sehivelbein, Steintorstrafie 24
Stargard i. Pom ., Ilolzm arktstrafie 3
Stettin, Giefiereistrafie 23
Stettin, Breite Strafie 58
Stolp i. Pom ., MittelstraBe 5
Stralsund, Apollonienmarkt 7
Swinem iinde, FarberstraBe 5
W olgast, W ilhelmstraBe 4
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| êffauranf pt$(mann |
! !Ko&marfff?ra&e 1 4 /1 5  /  $ernfpred)er 3 0 6 5 7  i

35effe Ś?u#e ^
&ueffcf?<mf t>on £)orfmuni>er Union, fturnfcerger 
0ied?en, Softrifdj 0pesiol unD pifóner tfrquett 

SBeine erffer la u fe r  

J C e i f T u n o € f f d ( ? i g f f e  S S e f f e U f u d j e

3ur &u«e ♦ 3Hoftfeffrafie Jlr. 14
3fernfpredjev 26311

p ifftte r  Kr^ueU *  *  (3pesia(*3(u$fd?<mf
DSniłłogeffen -12-3 ityr, 1,60 unt> 2,25 
5U6ent>effen 3VXR. 2,25 utii> nad? ftarte

Haupt - Bahnhof § - Oaslslaffe
3 nt)aber: S?onfut IK. ©c^molbt, ©tettin

j D o S  d f t u i l  b e t !  «  a  i  e  m  &
$agU$ na^miHogfii uni> im 3? u r e n f a a i uti6 
Tle&enrduttten c r f ł f f a f f i g e  £ u n f U e r « ś ? o n 8 e r t e

ftfitfforty Bcinffufeen

Vorziigliche Kuchę und Keller 
Delikatessen der Saison

Grofie und kleine Gedecke

(SfeKitt, ś?<jifer»2Btflje(nt5£)etifni<rf

r Seit 183+

W cin^roEfian cllu  n§ Weinrest&uranL

Mettner
Gcclcck Z/ 5 0 — 3 ,50  Breiie Strańe 13

Konfercnz= und  Festr&ume
J

JDiefcet $ef{> foftet monałlid) DR3H. 1 2 .-

N/iHMASCHINEN - VND rAHSMADEil-FABMK

"JT O E H E IL
J T E T T I N  -  G R i ) N H O F
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Pommersdie Ziegeleien.

i Gu»aV Łindke & CO., Damplziegelwerke, StolzeithageiHKrafzwiedf i

M auersteine, D achziegel, Hohlpfannen, Fliesen, Falzsteine, Lochsteine, Radialsteine sow ie  Form steine  
aller Art, D eckensteine, Drainrohre. Spezialitat: Y erblendziegel. Jaliresproduktion : ca. 10 Millionen Ziegel

P o m m e r s d ie r  In d u s t r ie  - V e re in  a u f  A k f lc n
K onćor: S I E T I I N ,  B o llw e rk  3

Ziegelwertte Berndshof bel Uedcermiinde
lie fe rć

Hiiuermaueniiulssfeine, Vcrblender, Dadtsfeine, Falzziegel, Dedtensfcine usw.
Jahrliche L eistu n g sfa h ig k e it e tw a  20 M illionen H in term au eru n gsste in e.

direkt ab naher Ziegelei und frei Bau 
in hervorragender G iite preiswert

bampfziegelei Miigge
Stetfin, Warsower Str.
F ernsprecher 22794 .

I Ziegel- und DrainrOhrenwerke i
I fiflOfZOW i

Frhr. H einrich  v. S eck en d orff
F ernruf: Stargard i. Pom. Nr. 21 —  Post- und Bahnstation Kliitzow 

Telegramm A dresse: Ziegelwerke Klutow

Fabrikation:
M asch.-M auerste ine , por, Lang loch ste ine , 

F o rste rsche  und K le in sche  Deckenste ine

Spezialitat:

Drainritttrcn mil glalf gepufzfen Siofr 
nadien von 4 bis 31 cm i. w.

Kronzicgelci UedcermOnde
p. Bieueid Der hodiwerflge Ziegel

Und Bahn: Ueckermiinde Fernruf: Ueckermiinde 204 in a llen  S o r te n  von a n e rk a n n t  b e s t e r  Q u a l i t a t  
^  Eigner Anschlufikanal am Hall'
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Swinemiinde.

Je s c h k e s  W ciel und. (He$tauran&
B esićzerin : F rau  G e r t ru d  Miiller — Sw inem iinde — Fernsprecher Nr. 2049

Z k e l t e s t e s  t & n d  r e n c m m i e r t c s t e s  J & u u s  e r s t e n .

A n erk a n n ć  vorzuglicheK uchę u n d G ećran k e. D a s  ganze Jahr h indurch geoffneć- G aragen. Zenfralheizung*

Sommer~u.Winferkurhofel„SeeHHdfi“
mit Nebenhausern „Seestern“ und „Hans Brandenburg"

Das ganze Jahr geoffnet B esitzer Paul Brandenburg

Hans I. Ranges — Pirekt am Strande 
Fernsprecher Nr. 201 u. 219 -  Zimmci
m itfliess. Kalt-u W a r m w a s s e r - B a c  ei 
Beichstelefon i. d.Zimmern —Zenti a ̂  
heizung - Garagen - Pens. v. Rm. 9- ' a

(̂ p u W |W v n / 4K9v m ^ vvv.

TT

C rig in a l \
£ l y s i u m * D c p > p 0l tf i i l s

Das Beste 
seiner Art!

t*

Misdroy.
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Sfeffiner Dampfer-Compagnie
Aktiengesellschaft

Gegrflndet 1856

STETTIN, Boliwerk 21
D rahtanschrift: ,,D am pferco“  —  Fernsprecher: Sam m el-Nr. 35301

PassajJier- und Fradiilinien
zwischen

Stettin—Leningrad jeden Freitag von Stettin
jeden Sonnabend von Leningrad. 

Stettin—Reval jeden Dienstag u. Sonnabend v. Stettin 
jeden Dienstag und Freitag von Reval. 

Stettin—W iborg jeden Sonnabend von Stettin 
jeden Donnerstag von Wiborg. 

Stettin -K otka jeden Dienstag von Stettin 
jeden Montag von Kotka.

Stettin —Stockholm  jeden 10. und 25. von Stettin 
jeden 3. und 18. von Stockholm.

RegelmalJiger Frachtdienst.
Stettin—K ó n ig sb e rg ..............................................10 tagig
gtettin—D a n z i g ..................................................... 14 tagig
Mettin—M e m e l ........................... ...  . 14 tagig
otettin—Malmó/Góthenburg . ................wóchentlieb
^tettin—L o n d o n .......................................... wóchentlich

anzig—L o n d o n ...............  ................... wóchentlich
JJanzig—M e m e l ..............................................  14 tagig
HHterdam —Finnland . . . .  drei wóchentlich
nnkirchen/Rotterdam—S to c k h o lm ............... 14 tagig

«eval—Wiborg .......................................... w óchentlich
\eval—K o t k a .............................................. wóchentlich
lettin—L e v a n te .............................................. . . 14 tagig

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

MIT BESCHRANKTER HAFTUNG

STETTIN, K6NIGSTOR 6
p ERNSPRECH ER 28696 i i  T E L .-A D R .t „N O R D O STSEE

BEFRACHTUNG, s p e d i t /o n  u n d  k l a r ie r u n g

^ ^ e r n a h m e  s A m t l . SE E - UND B IN N EN TR A N SPO R TE

ArbeUsamf SfeHin
verm itte lt

^ c h t i g e  A r b e i t s k r a f t e  a l l e r  B e r u f e
unparteiisch und kostenlos

Anruf: Sammelnummer 25661

- Scheye
Breite StraGe 6 Herrenhiite 

 ̂ Rut 26020 Elegante Mutzen
Ą u^ e deutsche Fabrikate :: :: Erste W eltmarken  
ją?— e8serungent Modernisierungon an Herrenhuten 

erstklassig, schnell, preiswert. = = = = =

BegelmflBloe Passaglerdampleryerblnflupnen
$ t e t t i n  t R e u a l o H c I s i n g l  e « * s

D oppelschrauben-Schnelldam pfer „R iigenM
Abfahrten:

von Stettin jeden Sonnabend 16.00 Uhr 
von Helsingfors jeden Mittwoch 14.00 Uhr 
von Reval jeden Mittwoch 18.00 Uhr 

(Gemeins. Dienst mit dem Schnelldampfer „A riadne“ 
der Fińska Angfartygs A. B. in Helsingfors.

Jeden Mittwoch 16.00 ab Stettin, jeden Sonnabend 
14.00 Uhr ab Helsingfors via Reval).

a
mit den Schnelldampfern 

, ,N o r d l a n d “  und „Regina**
von Stettin jeden Sonnabend 15.15 Uhr 
von Riga jeden Sonnabend 16.00 Uhr

$ t e t t i n * $ i c > c l * 1 i e l i

Dampfer „V iktoria“
Abfahrt von Stettin*) am 5. und 20. d. Mts., 18 Uhr 
Abfahrt von Stockholm am 13. und 28. d. M ts, 17 Uhr 

*) evtl. iiber Norkóping.
Fallen diese Tage auf einen Sonn- oder Feiertag, so 

finden die Abfahrten am Abend vorher statt.

K e g e l m a f l i & e r  Fraclitdamplcrdtensi
S tettin -D anzig ........................................... . . .  7 tagig
S te ttin -E lb in g ..........................................................7 tagig
Stettin-K ónigsberg .................................................. 7 tagig
Stettin-Libau . . ............................................... 14 tagig
S te tt in -R ig a ..............................................................7 tagig
S tettin-H elsingfors.................................................. 7 tagig
S te t t in -A b o ..............................................................7 tagig
S te t t in -K o tk a ...................................................... • . 7 tacie
S tettin -W iborg ....................... ...  ........................7 tagig
Stettin-M antyluoto-W asa....................................... 14  tagig
Stettin-Stockholm-Norrkóping ....................... 15  tacie
S te t t in - K ie l .................................................. ...  14 tagig
Stettin-IIam bur g ...................................................... 7 tagig
Stettin-Bremen ..............................................  7 tacie
Stettin-Rotterdam  . . . . . . . . . . .  7 tagig
Stettin-Antwerpen ...............................................7 tagig
S te ttin -K óln-R heinhafen.......................................7 tagig
Stettin und andere Ost- und Nordseehafen nach Bedarf.

Auskiinfte in allen Passagier- u. Frachtangelegenheiten 
durch die Reederei

RUD. CHRIST. GRIBEL, STETTIN
T e leg ram m -A d resse : G ribel, S tettin . 

T elefon : S am m eln u m m er 35531.



SPRENGER £ WflRSOWilMaluUteii.ilitUraiiMrdMWiro -J#(or

FettwareiMmporf / Sdimalzsiederei / SpefsefellfabrIH
Konior und Fabrih: Alidammer Sirafte Nr. 13

Im Jahre 1900 erbąute die Firm a August Sanders Solone & Co. obige Fabrik, um neben dem seit Jahrzehnten 
betriebenen Importgeschaft in am erikanischen Produkten auch die Ilerstellung von Braterischmalz in 
grofóem Umfange aufzunehmen. /  Am 1. Oktober 1905 ubernahm en die Herren Carl Sprenger und Ilans 
W arsów, welche viele Jahre in der F irm a tatig waren, dieselbe fur eigene Rechnung, anfanglich unter 
dem Namen Sprenger & W arsów vorm. August Sanders Sohne & Co., dann unter der Firm a Sprenger & W arsów. 
Durch den Einbau einer Kunstspeisefettfabrik w urde die Anlage zu einer bedeutendsten dieser Art.

Die Fabrikate erfreuen sieli einer besonderen Beliebtheit.

O S T S E E -  H A N D E L Nummer 11
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GEIGER & HERING
Stettin-Lastadie

Fernsprecher Nr. 31130-31 Gegrundet im Jahre 1868

Kolonialwaren- und Zucker-GroBhandlung 
Kaffee-GroB-Rdsterei

Paul Piper, §lcifiln
G e g ru n d e t 1878

KoloiUalwaren-Grofthandlung
syrupraifincrie / Kunsflionigfahrih

Carl Fr. Braun
STETTIN

Waren - GroBhandlung

Gegrundet 1858

-D
V I T A M I N - E X T R A K T |

Em wiirzendes Erganzungsmittel zur Aufwertung der tiig- 
lichen Nahrung. Von fleischextrakt-ahnlichem  Geschmack. 
Vorzuglicher Brotaufstrich. \Vertvolle Wiirze fur Suppen, 

SoUen, Gemiise, Salate usw.

V erlangen Sie b itte  unen tgeltlich  Preislisten , P rospek te  u n d  Proben.

VITAM G. m. b. H.
Fabrik b iologischer Praparate, Stettin.

^''''“'''''■•wiiHiiiniiiiiiiłiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirtiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiH .....| Sirtotio - jPoropftoofiftcgei (
3tto5ertt

c*ngcrid)fefer
33efrie&

<$. #atti>er &aegen
Ofeffin, £of)en3olfernflr<$e 10
Semfprec^er 31770

& u t  /  /  D c e te to c c f



Bergsehloss
Fernspredier 
Nr. 31023/5

in Fassern 
u. Flasdien
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Wirtschaffszeitung fur die Gstseelander, das Słełtiner Wirłschafłsgebieł 

und sein Jfinferland
AMTUCHES ORGAN DER INDUSTRIE- IND HANDELSKAMMER ZI1 STETTIN

Mitteilungen der Reichsnachrichtenstelle fiir AuSenhandel in Stettin 
Mitteilungen des Deutsch-Finnlandischen Vereins e. V. zu Stettin 
Nachrichten des Verbandes des Stettiner Einzelhandels e. V.

H erausgeber D r. H. S c h r a d e r ,  Syndikus der Industrie- u n d  H andelskam m er zu S tettin  
auptschriftleiter und veran tw ortlich  fOr d ie B erichte Ober das A u slan d  W . v. B u l m e r i n c ą ,  veran tw ortlich  fQr d ie  B erich te  Ober das Inland

' Dr. E. S c h o e n e ,  den  A nzeigen teil H. J a e g e r , alle  in  Stettin .
" ----------------------------------- B ezugspreis viertelj&hrlich 2,50, A usland 3,— R eiclism ark. — A nzeigen preis lt. Tarit. ----------------------------------------------------

B altischer Verlag G. m. b. H., Stettin . D ruck: F isch er  & Schm idt, Stettin . S chriftle itun g  u n d  In seraten -A n n ah m e: Stettin , BSrse, E ingang  
nuhstraBe, Fernsprecher Sam m el-N r. 35341. D ie Z eitschrift ersch ein t am  1. un d  15. jed en  M onats. Zahlungen auf das P ostsch eck k on to  des B altischen

V erlages G. m . b. H., S tettin  Nr. 10464. B ankverbind ung: W m . Sclilu tow , S tettin . 
eschaftsstelle  in H elsingfors: A kadem iska B okhandeln, A lexandersgatan 7. Konto in  H elsingtors: K ansallis Osake Pankki, A lexandersgatan 40/42.

n r .  1 1 Stettin, 1. <funi 1929 9. Jahrff.

u m eleit.
V c°m  2p. bis zum  31. M a i ds. Js. tagt der R eichs v er b a n d  des deutfchen ISlahrungsmittelgrolha. n dels in Stettin. 

Die Stetl in er W ir tfcha ft in ihrer Gesamtheit begruEt es m it lebhafter Genugtuung/  daE einer der namhafteften deutfchen 
^ t fd ia fth c h  en 5 pitjen verbande feine diesjahrige Jahresver fam  miting in Stettin ftattfinden laEl. — Infolge feiner gunftigen 

Ct’kehrslage fiat fick in Stettin felbft der 'MahrungsmittelgroEhandel von jeher befonders gut entwickeln Jcónnen. So 
&tte c/er Stettiner AlahrungsmittelgroEhandel vor dem  Kriege denn aucfi ein weit ausgedehntes Gebiet m it den von 

1 171 Sehandelten Waren zu  beliefern. Alach dem Kriege ift hier durch die weranderte Gren z z ieh u ng im Often leider 
ein Ruckgang der Abfatjmóglichkeiten des Stettiner hlahrungsmittelgroEhandels in feinen a Ił angeftammten Abfaty* 

eingetreten. Der Stettiner I\lahrungsmittelgroEhandel ift a ber trotj der zu  feinem ISlachteil veranderten Verhalt- 
* ^ 'e nur umfo eifriger bemuht\ feine alte uberragende Stellung im O ften zu  behaupten u n d  weiter auszubauen. — 

er // Gftfee=Handel///  das amtliche Organ der fnduftrie= u n d  Handelskammer zu Stettin/ die/  wie auch ihre Vor- 
3Q-ngerin/ die ^Corporation der K aufm annfdiaft, der Lntw icklung des Stettiner Nahrungsmittelgrofhandels liets ihre 

e °ndere Aufm erkfam keit gefchenkt u n d  ihn gefórdert hat, wo immer fie die J/foglichkeit dazu hatte/  w idm et die 
v°diegende Ausgabe dem deutfdien AlahrungsmittelgroEhandĄl im allgemeinen u n d  dem  Stettiner H andel im be= 

ren/ i-n der Hoffnung/  daE diefe Ausgabe mit zu  einer Vertiefung der Erkenntnis von der hohen volkswirt- 
aftlichen Bedeutung diefes Zweiges des deutfchen GroEhandels u n d  der befonderen Lagę des Stettiner ISlahrungs*

mittelgroEhandels beitragen mogę.

Z l b t l g .
Warnne und kalte 

Speisen
_ e ste r Q u ą | j t at

Stim m ungs-Kapelle
^ £ ! l l! l :S c h u - V 6 ‘‘

W  

© M e n

N e u !

e r  n e r a w s re b e r .

W E I N S T U B E N N e U !

STETTIN, Paradeplatz Nr. 30 ::  Telephon Nr. 20279 und 26664 
.:...... . Sonnabends Tan* bis 4 Uhr. = = = = = = = =

®icr-
M b t l g .

Warme und kalte 
Speisen

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

Stimmungs-Kapelle
„Schim-Schu-V6“

W .

C h t e n
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Raschke & Dummer
STETTIN

K a £ F e e = I m p o r £  

R o s £ e r e i = G r o f i b e £ r i e b  „ M o c c a
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Tagesfragen und Tagessorgen des Warengrofihandels
Vortrag von K a r l  W e n z e l ,  Stettin, .

gehalten auf der Tagung des Reichsverbandes des Nahrungsmittel-GroBhandels in Stettin im Mai 1929.
Tagesfragen und Tagessorgen pflegen yertrau- 

licher Zwiesprache vorbehalten zu sein.
Meines Erachtens sind aber die augenblick- 

lichen Tagesfragen des GroBhandels sp brennend 
geworden und die Sorgen der W irtschaft und ins
besondere des GroBhandels so schwer, daB ich mir 
wphl das Recht nehmen darf, diese Punkte zum Ge- 
genstand einer óffentlichen Erorterung zu machen.

Der Handel ais berufener Vermittler zwischen 
Erzeuger und Verbraucher nimmt im Wirtschafts- 
feben eine so uberragende Stellung ein auf Grund 
seiner nicht zu entbehrenden und nicht zu ersetzen- 
den Vermittlungstatigkeit, daB wir es mit Recht 
yerlangen miissen, daB die Belange des Handels 
lrt der Oeffentlichkeit mit der gleichen Aufmerk- 
samkeit und mit der gleichen pfleglichen Liebe be- 
handelt werden wie die Interessen der beidem neben 
uim stehenden G ruppen: der Erzeuger, namlich 

«Landwirtschaft und Industrie, und der Ver- 
braucher!!

1 144000 Unternehmungen waren 1925 im deut- 
Schen Reich im Handel tatig, welche 3175 000 Per- 
^°nen Lohn und Brot gaben, so daB schatzungs- 
^eise 15o/0 der gesamten Bevólkerung aus der 
^Panne ihren Unterhalt findet, welche der Handel 
zwischen seinen Einkaufs- und Verkaufspreis legt.

Man ginge jedoch fehl, wenn man — unser be- 
s°nderes Gebiet des Nahrungsmittel-GroBhandels 

^trachtend — der Annahme wiire, daB auch in 
cllęsem Zweige des Handels lediglich eine Ver- 
j^ittler-Tatigkeit, ein Weiterreichen groB einge- 

aufter W aren in kleineren Einzelposten, vorliegt. 
le uberragende Bedeutung des Nahrungsmittel- 
ro6handels flir das Wirtschaftsleben liegt gerade 

I ann, daB seine Aufgaben viel weitergehende sind. 
cb denke insbesondere an die reichliche Lagerhal- 

.u^g fiir die Ueberwindung von Krisenzeiten, wobei 
CJ:L erinnere an die Versorgungs-Schwierigkeiten, 
e'che die Vereisung der Ostsee den nordostlichen 

. andesteilen im letzten W inter brachte, und wo die 
den Vorraten des GroBhandels liegende Krisen- 

eserve lange Wochen iiber die Bezugsschwierig- 
eiten hinweghalf. Daneben liegt die Aufgabe des 
ahrungsmittel-GroBhandels in der Sortierung, der 
einigung und Veredelung der eingefiihrten Waren, 
P* sie den Bediirfnissen des Kleinhandels und 

Vlederum jedes einzelnen Landesteiles weitgehendst 
nzupassen. Ich erinnere insbesondere auch an die 

■l der Nebenbetriebe des Nahrungsmittel-GroB- 
n a ŝ Kaffee- und Getreide-Rosterei, Her- 
lung von Malzkaffee, Gewiirz-Miillerei und klein- 

r elsfertige Massenpackung der Produkte.
Kah erfreulich, daB diese mannigfachen Auf-
|?d en und Interessen der im Reichsverband zusam- 
le^n^eschlossenen 2000 GroBhandelsfirmen in den 
leitten ^ ^ ren einer gut organisierten Verbands- 
i; iVng eine nachhaltige Vertretung in der Oeffent- 

keu gefunden haben.
fiir Rtistzeug des Nahrungsmittel-GroBhandels
err ^ eine mannigfache Tiitigkeit ist seine Berufs- 
pita] seine Grundlagen Kundschaft und Ka-

• 2ur Berufserfahrung des Lebensmittel-GroB

handels zahłen in erster Linie Warenkenntnis und 
Beurteilung der mannigfachen M arktgebiete und 
ihrer Preisbewegungen, denn ohne einen kleinen 
Konjunkturgewinn wird die durch iibergroBe 
Konkurrenz arg zusammengezogene Handelsspanne 
des GroBhandels kaum noch befriedigende Ge- 
schafts-Ergebnisse zulassen. Diese in langjahriger 
Arbeit gesammelten Erfahrungen des einzelnen 
GroBhandlers sind nicht zu unterschatzende Werte 
fiir die gesamte Volkswirtschaft. Die Auswertung 
dieser Erfahrungen ergibt die Versorgung des Ver- 
brauchers mit den geeigneten Giitern zur richtigen 
Zeit und zu billigstmóglichen Preisen. So kónnen- 
wir denn auch in den Jahren der Stabilisierung die 
erfreuliche . Feststellung machem,- daB- man kauf- 
mannischen Erfahrungen heute wieder den gleichen 
Wert beimiBt, wie einst, bevor Kriegswirtschaft und 
Inflation die Begriffe yerwirrten.

Ein Gebiet, welches der erfahrene GroBhandler 
mit besonderer Liebe und Sorgfalt behandelt, ist 
seine K u n d s c h a f t .  Leider sind aber auf diesem 
Gebiet gegeniiber der Vorkriegszeit so tiefgehende 
Wandlungen eingetreten, daB wir diesem Punkte 
auch an dieser Stelle ein besonderes Intere^sie 
widmen miissen.

Das alte Vertrauensverhaltnis zwischen GroB- 
und Einzelhandel erscheint ohne Verschulden des 
GroBhandels erschiittert. Auf verhetzende Einfliisse 
entnervender Kriegs- und Inflations-Zeiten ist es 
zuriickzufiihren, daB heute vielerorts der Einzel
handel im GroBhandel nicht mehr seinen erfahrenen 
Freund, Berater und Kreditgeber sieht, sondern 
einen wucherischen Ausbeuter, den zu umgehen und 
auszuschalten das oberste Gebot einer neuen Zeit 
sei. Fruchtbaren Boden fand dieses MiBtrauen zu 
einer Zeit, ais Zwangswirtschaft die so vielseitige 
Tatigkeit des Handels zu derjenigen eines Lager- 
halters und Verteilers erniedrigt hatte, eine Er- 
niedrigung, welche gar zu leicht bei Kurzsichtigen 
den Glauben aufkommen lassen konnte, daB man 
zu dieser Tatigkeit des GroBhandels nicht mehr be- 
diirfe, sondern mit eigenen Mitteln auf genossen- 
schaftlicher Grundlage Lagerhaltung und Verteilung 
vornehmen konne.

Erleichtert war genossenschaftliche Griinder- 
tatigkeit zu einer Zeit, in der eine Unterbrechung 
des Borgunwesens im Verkehr mit dem Verbraucher 
erhohte eigene finanzielle Leistungsfahigkeit dem 
Einzelhandel vortauschte, und noch mehr zu einer 
Zeit, in welcher gesetzlich festgelegte Preise jedes 
Konjunktur-Risiko ausschalten und somit den Blick 
triibten fiir die Gefahr, welche dem einzelnen Ge- 
nossen die meist iibernommene Haftsumme in 
Zeiten normaler Risiken bedeutet.

Das erschwert den Nachweis, daB im GroB
handel die Individual-Wirtschaft mit schnellerer 
EntschluBfahigkeit, mit dem Wiłlen zum Tragen 
der gróBten Risiken der schwerfalligeren und teu- 
reren genossenschaftlichen Organisation iiberlegen 
ist, und daB ein freier und tatkraftiger GroB
handel notwendig ist, fiir ein gedeihliches Arbeiten 
des Einzelhandels!
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Besonders schmerzlich ist die Vermutung, daB 
die Mittel fur die genossenschaftlichen Untemeh- 
mungen des Einzelhandels zum Teil durch iiber- 
maBige Inanspruchnahme von Kredit beim Gro$- 
handel beschafft werden. Es hat ja kaum ein Han- 
delszweig in Deutschland wahrend der Inflatioins- 
zeit so stark gelitten, wie der Lebensmittel-Einzel- 
handel, denn zu seinen Lagerraumen und Ver- 
kaufsstellen hatte die Polizei jederzeit Zutritt und- 
yerlangte in dem Unverstand „Mark gleich M ark“ 
die Verschleuderung der Substanz auf der Basis 
der in besserem Gelde ausgedriickt gewesenen Ein- 
standspreise. So kam es denn, daB die Mehrzahl 
der Lebensmitteleinzelhandler sich der neuen Wah- 
rung gegeniiber sah mit geraumten Regalen und 
leeren Boden, ein armseliges Biindel wertloser Pa- 
pierscheine in der Hand.

Aber nicht nur der Einzelhandel, auch der 
GroBhandel erlitt in diesen Jahren schwere Ein- 
buBe in seiner Kapitał-Grundlage, denn eine Sta- 
tistik unseres Reichsverbandes weist nach, daB am
1. 1. 1924 nur 17,8o/o des Vorkriegs-',Kapitals im 
Lebensmittel-GroBhandel erhalten geblieben war. 
Hiermit decken wir weitere Wurzeln der Entfrem- 
dung von GroB- und Einzelhandel auf. Ais der 
Einzelhandel in einem miBverstandenen Konkur- 
renzkampf wieder anfing, dem Verbraucher unan- 
gebrachte Kredite fiir Konsum-Guter zu gewahren, 
erwartete er vom GroBhandel Kreditgewahrung im 
Umfange der guten alten Zeit. E r iibersah leider, 
daB jemand, der selbst nicht mehr 1/5 seines Kapi
tał s besitzt, nicht in friiherem Umfange Kredit 
geben konnte, zumal, wenn i h m  s e l b s t  die friihe- 
ren Kreditmóglichkeiten nicht mehr zu Gebote 
standen, das Ausland zum Beispiel durchweg Vor- 
auskasse forderte.

Wie domenyoll war es ferner fiir den GroB
handel, groflere Kredite zu geben in einen Kreis; 
wo er von niemandem wissen konnte, wie stark 
der Inflationsverlust seine Substanz verzehrt hatte, 
wie' stark die Demoralisierung der Kriegs- und In- 
flationsjahre die Geschaftsmoral des Einzelnen ge- 
andert hatte. Dennoch erwies sich der GroBhandel 
ais der bereitwillige Kreditgeber des Einzel
handels. E r erlebte aber die bittre Enttauschung, 
daB Unkenntnis der veranderten Lage kein Ver- 
standnis aufkommen lieB dafiir, daB es unmóglich 
geworden war, eigenmachtige Kreditiiberziehungen^ 
wie es in der guten alten Zeit yielfach der Fali 
gewesen, ohne Berechnung von Verzugszinsen 
zu dulden. Hier liegt eine dankenswerte Aufgabe 
fiir die Fiihrer des Einzelhandels, durch Aufklarung 
dahin zu wirken, daB in Zukunft Verargerungen 
zwischen GroB- und Einzelhandel unter Auswir- 
kung der Zinsfrage vorgebeugt wird.

Es soli an dieser Stelle nicht verkannt werden, 
welche Schwierigkeiten der Einzelhandel seinerseits 
hat in der Hereinbringung seiner AuBenstande, ins- 
besondere aus der Landwirtschaft unserer ostdeut- 
schen Notstandsgebiete. Der GroBhandel hat in der 
Vergangenheit und wird auch stets in der Zukunft 
auf diese schwierigen Verhaltnisse die notwendige 
Riicksicht nehmen und insbesondere die Wechsel, 
welche der Einzelhandel aus den landwirtschaft- 
lichen Notstandsgebieten hereinbekommt, ihm be- 
reitwilligst diskontieren. Auf der anderen Seite muB 
aber festgestellt werden, daB der Lebensmittel-'

Einzelhandel durch Kreditgabe an den Verbraucher 
der Wirtschaft, insbesondere aber sich selbst keinen 
guten Dienst geleistet hat. Klaviere und Grammo- 
phone kann man dem Verbraucher gegen K red it 
liefern, nicht aber Haferflocken, Zucker und Kaffee, 
die morgen verzehrt sind.

Letzten Endes miissen wir in diesem Zusam- 
menhang des ungliickseligen Gebildes des Deut- 
schen U m s a t z s t e u e r - S y s t e m s  gedenken. Ais 
die Satze unter dem Z\^ange einer Notlage, aber ohne 
jedes wirtschaftliche Verstandnis bis auf 2 V2°/o ge- 
steigert waren, lag der Gedanke ja nur zu nahe, 
den GroBhandel, welcher durch seine Umsatztatig- 
keit die W are allein an Umsatzsteuer um volle 
2JA°/o yerteuerte, auszuschalten. Wenn auch der 
allmahliche Abbau der Umsatzsteuer bis auf 

■ %°/o, also ungefahr den dritten Teil des Hochst- 
satzes, und die besonderen fiir den GroB
handel nachtraglich geschaffenen Erleichterun- 
gen in dieser Hinsicht Besserung geschaffen haben, 
muB doch daran festgehalten werden, daB das 
deutsche Umsatzsteuer-System g r o B h a n d e l s - f e i n d -  

lich ist, und daB dem GroBhandel durch eine ein- 
malige ,,Phaseribesteuerung“ der e i n z e l n e n  Waren- 
Arten besser gedient sein wiirde, wo Jedes Gut 
in der Kette seiner Entstehung und seines Ver- 
tr ie b e s  nur einmal von der Umsatzsteuer b e laste t 
wird

Auf der anderen Seite miissen wir vom \ rer- 
bratucher, insbesondere aber vom Beamten — die 
Masse der Verbraucher besteht ja mehr und m eh r 
ąus Beamten — auch den guten Willen verlangen> 
im Handel, GroB- und Einzelhandel, wieder seinen  
berufenen Lieferainten und Versorger zu s e h e n ,  

denn letzten Endes sollen ja; Handel und G e w e r b c  

die gewaltigen Steuerlasten aufbringen, aus w e l c h e n  
das Dasein des Beamten-Heeres mit gespeist wird-

Weitere einschneidende W andlungen e r g a b e n  
sich in der Kundschaft durch Ausbreitung des 
GroB-Filial-Systems nach amerikanischem yorbn^ 
und i n s b e s o n d e r e  durch die Konkurrenz, w e lc h e  
dem Einzelhandel aus den K o n s u m g e n o s s e n s c h a f t e i 1 
der Arbeiter und Beamten erwuchs.

Ich habe bereits angedeutet, daB es in erstef 
Linie das ungliickselige deutsche Steuersystem 
wesen ist, welches der W iedererstarkung des GrolJ 
haindels durch Bildung ausreichenden Eigenkap1 
tals im Wege stand. W ir miissen feststellen, u*1 
wir kónnen diese Feststellung nicht laut ge^u» 
in die deutschen Ląnde hinausrufen, daB dem 
werbe gegeniiber die Art. 134 und 151 der R e i c h s ^  
v e r f  a s s u n g ,  nam lich: ,,a 11 e  Staatsbiirger o h n  
U n t e r s c h i e d  im Verhaltnis' ihrer Mittel habej( 
zu  a l l e n  ó f f e n t l i c h e n  L a s  t e n  b e i z u t r a g e 11 

und\ daB „die Ordnung des Wirtschaftslebens de 
Grundsatzen der Gerechtigkeit entsprechen s° 
vollig auBer Acht gelassen sind, daB man v i e l m e  
auf dem Wege ist, das Gewerbe durch s t̂ e u e ^
l i c h e  S o n d e r m a f i n a h m e n  zu erdrosseln,
wir im Begriff sind, vier Jahrtausende riickw af 
zu sinken und uns hinunterdrucken zu lassen in ( 
Rolle der Fellachen, welche man auf den Ja 
tausendalten Reliefs agyptischer K ó n ig s g ra b e r  
der Knute zur Steuerzahlung h e ra n g e z o g e n  si_e
zwecks Erhaltung des Beamtenstaates. Wir si 
heute in Deutschland bereits so weit, . ^  
wii die steuerliche Not des Gewerbes nlC
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laut genug ins Land hinausschreien konne n, damit 
endlich die Unhąltbarkeit eines Zustandes, wo g e -  
w e r b  l i c h e  A r b e i t  u n t e r  G e l d s t r a f e  ge- 
stellt ist, liberall erkannt wird und schnellstens 
zu einer Erleichterung fiir unser Gewerbe und zu 
einer gerechten La,stenverteilung fiihrt. Die iiber- 
maBige Sonderbesteurung gewerblicher Tatigkeit 
mufi aufhdren, ehe der bedriickende Gedanke un- 
seres Fellaehentums und die Ueberlastung des ge
werblichen Kapitals in Deutschland zur Abkehr 
von gewerblicher Tatigkeit fiihrt und das deutsche 
Wirtscha,ftsleben unter dem Druck dieser Sonder
besteurung und dereń moralischen Auswirkungen 
noch weiter yeródet.

Die Za.hlen fiir die Stadt unserer Tagung 
weisen nach, daB von 79 600 Lohnsteuerpflichtigen 
und 14 300 Einkommensteuerpflichtigen 14 500 000 
RM. a,n Einkommensteuer aufgebracht wurden, 
wahrend gleichzeitig die kleine Zajil von 12 800 
Gewerbesteuerpflichtigen den enormen Gewerbe- 
steuerbetrag von RM. 5 500 000 a i s  S o n d ę  r-  
s t e u e r  aus seinem gewerblichen Einkommen auf- 
bringen muBte. Ferner erhoht sich im Reichs- 
durchschnitt die Belastung durch Einkommensteuer 
auf^ den Kopf der Bevólkerung 1925/26 gegeniiber 
913/14 von M. 24,07 auf M. 39,34, also nur urn 

%, wahrend sich gleichzeitig die Gewerbestsuer 
|° n  M. 3,09 auf M. 9,17, also um 196 o/0 erhóhte. 
J-etztere Vergleichsza,hl wird fiir die spateren Nach- 
riegsjahre noch wesentlich ungiinstiger insofern, 

P cbe Mehrzahl der Kommunen die Zuschlage fiir 
ewerbesteuer in den letzten Jahren nicht unbe- 

rachtlich erhohte. Noch ungiinstiger ist das Bild 
ei der Vermógensbelastung, welche sich von 1,36

4,33 je Kopf, also um 218 o/o, vermehrte, unter 
inzurechnung der 300 Millionen betrągenden Auf- 

)ringungslast aber sogar um mindestens 600 o/0.
. Es ist ein unhaltbarer Zustand, das gewerb- 
!c le Kapitał u n a b h a n g i g  v o n  d e r  F r a g e  

^.es t a t s a c h l i c h e n  E r t r a g e s  zu einer drei- 
achen Kapitalsteuer heranzuziehen, namlich: Ge- 

werbekapitalsteuer, Vermogenssteuer und Industrie- 
ulbringungslast. Es ist auf die Dauer widersinnig

schadlich, einem kleinsten Kreis gewerblicher 
nternehmer die Aufbringung der Aufbringungslast 

j r 1 . en Feind aufzuerlegen, welche je nach den 
^rtrągen des Betriebes z. B. bei einer 8 o/0 igen 
S Crzinsun§’ cles Gewerbekapitals eine fast 10 o/o ige 
j °nderkonfiskation und bei einer Verzinsung von 

r 4 o/o SOgar ejne 20 o/0 ige Sonderkonfiskation 
^es gewerblichen Ertrages darstellt, noch ehe dieser 

rtlag durch die Miihle der yerschiedenen Ertrags- 
euem weiterausgemahlen wird.

Man sollte eher verlangen, daB gewerbliches 
es von ^ermógenssteuern verschont wird, weil 
s ^ s jen ig e  Kapitał ist, welches bei sorgsamen 
^ utze dem Staate die griiBten Ertriige abwerfen 
a^nri, ais daB man das den Risiken des Gewerbes 
SuShgesetzte Kapitał doppelt und dreifach in seiner 
jeniatanZ tr^^- -^er gesunde Grundsatz, dafi der- 
au welcher die steuerlichen Leistungen aufbringt, 
dun 61 dereń sachgemaBe und sparsame Verwen-

Wachen soli, ist durchbrochen. Die wildeste Aus- 
Sch evvirtschaft greift Platz, seitdem iiber die stadti- 
en tCn, Ausgaben von Selbstverwaltungskorperschaften 

den wird, welche sich, da in der groBen 
Jerzahl an der Aufbringung der Lasten unbetei-L u eber

ligt, eine geradezu verschwenderische Ausgabewirt- 
schaft aus den Taschen anderer erdreisten.

Auch bei einem rohen Zuschlagsrecht auf 
die Reichseinkommensteuer wiirden bei der 
scharfen Staffelung der Reichseinkommensteuersatze 
wieder die Kommunallasten auf Wenigen ruhen, 
dereń Stimmen auch weiter ungehort verhallen. 
Demjenigen, der in der Stadtverordnetenversamm- 
lung den Bau eines prunkvollen Stadions, die viel- 
leicht nicht unbedingt notwendige Verschonerung 
von Schmuckplatzen, den Bau zukiinftiger StraBen- 
ziige, an denen erst nach Jahrzehnten Hauser ent- 
stehen werden, beschlieBt, muB nachhaltig zum 
BewuBtsein gebracht werden, daB diese Ausgaben 
zum Teil aus seiner eigenen Tasche flieBen.

Die rohen Merkmale der Substanz-Schropfung, 
ais welche wir Lohnsummensteuer und Gewerbe- 
kapitalsteuer ansehen, miissen verschwinden.

Torheiten wie die Hinzurechnung der Miete 
zum gewerblichen E rtrag oder gar die Hinzurech
nung von Schuldzinsen zum gewerblichen E rtrag 
miissen verschwinden.

Die Gewerbeertragssteuer muB auf einen er- 
traglichen Satz begrenzt werden, wenn iiberhaupt 
diese MiBgeburt weiterleben soli. — Jedenfalls 
diirfen Zuschlage von 1375o/o, wie sie einzelne 
mitteldeutsche Stadte erheben, d. h. Vorwegsteue- 
rung von 27i/2°/o des Ertrages nicht mehr bestehen.

Willkiirliche Belastungen des Vermogens, ich 
erinnere an die Hóhersetzung der Grundstiicks-Ein- 
heitswerte in einem Zeitpunkt, wo Ivapitalverknap- 
pung den Grundstiicksmarkt im Gegenteil herunter- 
driickte, miissen vermieden sein.

Gewerbliches Kapitał darf weder in seiner Sub- 
stanz noch in seinen Ertragen hóherer Besteuerung 
unterliegen ais dasjenige Kapitał, dessen Ertrage 
im Lehnstuhl friedlich yerzehrt werden. Wir for
dem steuerliche Gerechtigkeit, dazu gehort in erster 
Linie aber die Gleichstelłung der Genossenschaften 
auf steuerlichem Gebiete.

Wir haben bereits die Tatsache gestreift, daB 
g e n o s s e n s c h a f t l i c h e  T a t i g k e i t  der sozial- 
demokratischen Konsumvereine und der Beamtenver- 
eine auf dem Gebiet der Nahrungsmittełversorgung 
das Betatigungsfeld des Nahrungsmittel-GroB
handels stark beengt hat, so daB im Stettiner 
Stadtgebiet in erster Linie dem Nahrungsmitteł- 
GroBhandel durch diese Tatigkeit bereits ein 
jahrlicher Umsatz von fast RM. 10 000 000.— 
verloren geht, wahrend im gesamten Reichs- 
gebiet durch die Organisation der sozialdemo- 
kratischen Konsumvereine im Jahre 1928 be
reits ein Umsatz von RM. 1046000 000.-— dem 
deutschen GroB- und Einzelhandel verloren ging.

Es ist klar, daB die genossenschaftliche Bewe- 
gung auf dem Gebiete der Nahrungsmittelversor- 
gung ohne steuerliche Beyorzugung derartige Fort- 
schritte nicht machen konnte. Bevorzugungen, die 
auf allen Gebieten des Steuerwesens liegen, an- 
fangend mit dem Vorzugstarif von 10 o/0 bei der 
Kórperschaftssteuer, und sogar vollige Steuerfreiheit 
der Einkiinfte aus Gewerbebetrieb bei der Kórper
schaftssteuer, F reistellung der Geschaftsguthaben 
der Genossen von der Vermógenssteuer und von 
der Industrie-Aufbringungslast, wo also nur das 
die Guthaben der Genossen iibersteigende reine 
Vermógen erfaBt wird, wahrend das Geschafts-



u O S T S E E  - H A N D E L Nummer 11

guthaben von Firmen-Inhabern und bei der G. m. 
b. H. oder Aktiengesellschaft auch das Stammkapi- 
tal dem vernichtenden Zugriff der drei Kapitał- 
steuern unterliegt, teilweise Freilassung der Ge
nossenschaften von der Gewerbesteuer iiberhaupt, 
zum mindesten aber Freilassung des Kundenge- 
winnes (Umsatzdividende). W ir konnen sicher sein, 
daB der Nahrungsmittel-GroBhandel heute wesent- 
lich kapitalkraftiger dastande, wenn er unter 
gleicher steuerlicher Begiinstigung die Jahre nach 
der Stabilisierung durchlebt hatte, und es ist drin- 
gend erforderlich, die Oeffentlichkeit auf die Ge- 
fahr hinzuweisen, welche fiir das steuerliche Auf- 
kommen und die Reichsfinanzen darin besteht, 
wenn die Umsatze in immer groBerem MaBe iiber 
die Genossenschaften laufen.

Wieder und wieder miissen wir das nach Ein- 
nahmeąuellen suchende Reichsfinanzministerium 
hinweisen auf die Steuerausfalle, welche die Pri- 
yilegien der Genossenschaften bedeuten, betrugen 
doch die Geschaftsguthaben der Mitglieder beim' 
Zentral-Verband Deutscher Konsum-Vereine bereits 
Ende 1928 RM. 48 000 000.—, welche einer Kapital- 
besteuerung iiberhaupt nicht unterlagen.

Mit schwerer Sorge erfiillt den Lebensmittel- 
GroBhandel ferner die unheilvolle Tatigkeit der 
S c h l i c h t e r  bei der stetigen Hoherschraubung 
von Lohnen und Gehaltern.

Mit Sorge erfiillt uns die zunehmende Zahl der 
Zahlungsunfahigkeit in unserem Kundenkreis. Die 
anschwellende Zahl der Konkurse laBt die Wtinsche

nach einem besseren Rechtsschutz des Warenglau- 
bigers wieder lauter ertonen, wo bei uns besonders' 
das Gerichtsvollzieher- und Pfandungswesen aban- 
derungsbediirftig erscheint. W ir wimschen wiedei 
die freie Wahl des Gerichtsvollziehers durch den 
Glaubiger, mit welcher der GroBhandel sich e rlich  
allenthalben bessere Erfolge hinsichtlich des Er- 
gebnisses der Pfandungen gemacht hat, ais heute, 
wo der Gerichtsvollzieher bei den faulen Schuldnern 
seines Bezirkes taglicher Gast ist.

W ir bediirfen langfristiger H a n d e l s v e r -  
t r a g e ,  damit der Handel in Ruhe arbeiten und seine 
internationalen Beziehungen ausbauen kann, und wir 
wiinschen vor allem, daB nicht unter dem Deck- 
mantel yeterinar-polizeilicher Bestimmungen Ein- 
fuhrverbote erstehen, die in den Handelsyertragen, 
oder im Zolltarif nicht vorgesehen sind, wie wir 
es letzthin bei Cornedbeef erlebten, wir b ra u c h e n  
yielmehr eine ehrliche und gesunde Handelspolitik.

Das leidende Deutschland braucht mehr ais alle 
Lander auslandischen Kredit. Dieser kann aber nur 
durch Vertrauen und Ehrlichkeit erworben werden. 
Wir brauchen dazu aber eine starkę R e g ie ru n g , 
die abgewandt von der zermurbenden und demorali- 
sierenden Partei-Politik nur e i n e n  Weg sieht. 
Das Wohl des Staates und des Volksganzen, wie 
denn auch der Nahrungsmittel-GroBhandel seur- 
zend unter der auf ihm -liegenden Biirde stets auf- 
recht seinem groBen Ziel gefolgt ist: „Dem Ver- 
braucher zu dienen“ und diesen Weg a u f r e c h t e i  
und freudiger gehen wird, wenn eine gerechtere 
Lasetnverteilung ihm die Fesseln wieder lockerc.

W
mm

Urfprutig 1 8 5 2  — lO jdijrige froM«one«e (frfat)rungen
^Ifttcnfapitalien 11000000 ^eic^gmar!

Pramieneinnahme 1928:

25 Millionen RM.
Grundkapital, Sicherheitsfonds u. offene Reserven:

90 Millionen RM.
Gesamtversicherungsbestand Ende 1928:

ca. 390 Millionen RM.

Die Gesellschaften schliefien ab:

Leben-, Unfall-, Haftpłlicht-, Aulo-, 
Luflfałirzeug-, Feuer-, 

Einbruchdiebstahl-, W asserle itungs- 

schaden-, B&iromaschinen-, 
Transport-, Reisegepack-

Yersicherung-en

Auskunft erteilen die G enerald irektion  S tettin , P arad ep la tz  16 und samtliche Y e r t r e t e r



Juni 1929 O S T S E E - H A N D E L 15

Mclir tiiaubcn an die freie Kontturrenz.
Von C a r l  H o p f m a n n ,  Geschaftsfiihrer der Verbandsgruppe Stettin im 

Reichsverband des Deutschen Nahrungsmittel-GroBhandels E. V.
Die óffentliche Diskussion iiber das Problem 

mdiyiduelle oder gebundene W irtschaft halt an. Ja, 
^ a n  fijndet immer mehr Stimmen, die der alten 
Epoche der freien Wirtschaft ihr Ende vioraussagen 
wollen. Diese Auffassung mag dadurch genahrt 
werden, daB sich viele Gruppen des GroBhandels 

harten Kampf um die Erhaltung ihrer Wirt- 
schaftsfreiheit befinden. Das neue Zeitalter kollek- 
tlvistischer Wirtschaftsverfassung scheint sich femer 
dadurch anzukundigen, daB die absonderlichsten 
-^xperimente gemacht werden. Denn wie sieht es 

dem an die Stelle des unabhangigein Ujnter- 
^ehrners getretenen Kartellmitglied aus? Selbst ein 
^irtschaftskenner wie frofessor Schmalenbach 
Schręibt: „Uebertriabenein Biirokratismus, iiber- 
ttiaBige Kostspieligkeit der Verwaltung und iiber- 
&roBe Gehalter und Tantiem en leiteinder Personen 
lndet man bei diesen monopolistischen Organisatio- 

nCn ^llenthalben“ . Schmalenbach tritt auch den 
^ęweis fiir seine Behauptungen an, und zwar exem- 
P iiiziert er auf die Kohlensjyjndikate, die er ais 

eiter der Sonderenąueten iibier den Ruhr- und 
raunkohle:nbergbau besonders eingehemd studiert 
at. schildert die Entstehung der Syjndikate,

• le v°n  vornherein unwirtschaftlich arbeiten, weil 
der Regel eine Einigung iiber die Quoten nur 

zu zustande kommt, daB die Gesamterzeugung 
d q angesetzt wird. Stellt es sich dann heraus, 
^  der Absatz hinter der Erzeugung zuriickbleibt, 
auftWer^eri ^ie leistungsschwachsten Werke

?r ^ etrieb gesetzt, sondern der Bescjhaftigungs- 
sch a^er Untemehmungen wird herunter ge- 
no rau )̂t' W erden tatsachlich Stillegungen vorge- 

111111 en> so nur um den Preis hoher Entschadi- 
latP^en‘ «Die Folgę davo[n ist, daB eine Kalku- 
iib °n' Ĉ‘ e n̂e wirtschaftliche Ueberlegung dar- 
rneh*’ ^ u n̂ahme^ahigkeit des Marktes und Ver- 
p . rung der Anlagen bezw. Erhóhung der Ka- 
fj z! at im Einklang stehein, iiberhaupt nicht statt- 
We L bei schlechtester Konjunktur gibt es
ihre a ^  zwec^s Erhohung ihrer Beteiligung 
Sch V ^ a&en erweitern, indem sie etwa einen 
rjci ac l̂t bauen oder eine Koksofenbattierie jer- 
fiet T*’ ^ as Mitglied, das auf diese Weise seine 
Sch erhoht, tut es nicht zum eigenen
samrk sondern immer nur zum Schaden der Ge- 
Panz • ^er Sy)ndikatsmitglieder“ . Diese Diskre- 
daB  ̂ z.Wlschen Erzeugung und Absatz fiihrt dazu, 
such Syindikate bestrittene Absatzgebiete auf- 
j^Jnko11 Un<̂  ^ °rt ^ re Eabrikate verschleudern; die 
deri °At̂ n ^ieses Verlustabsatzes werden freilich 
^ rd e t  t  mem im  unbestritte:nen Gebiet aufge- 
^ usta r° tZ ^leser Vl0n Schmalenbach angefiihrten 
K;onz n mag nun zugegeben sein, daB die heutige 
^ illkentlłat^°n n̂nerhalb der Industrie nicht auf 
geliiSfUr oder einer Befriedigung von Macht-
sammen ^^ent' 2 weife^os smd die industriełlein Zu- 
Schaftrn^C oft zustandegekommen, um wirt-
wie , ICller Not zu begegnen. Aber auch hier gilt, 
B°nn a â;uf der bekannte 'Professor Schumpeter, 
strielfe hat, daB „die groBen indu-
nach e^ T.̂ Ieiten unserer W irtschaft ihrem Wesen' 

llle ' erkórperung der i.ndividuellen Initiative

von Uintemehmern darstellen und ohne eine solche 
schnell zerbróckeln wiirden“ . Letzten Endes ist 
eben das Leben, das stiindlich neue Aufgaben stellt, 
weder durch R a t i o n a l i s i e r u n g  noch durch ein 
S y s t e m  zu meistern, und ware es das vorziig- 
lichste, sondern nur durch freie anpassungsfahige 
Menschen. Und eine andere Wahrheit ist die, daB 
in Deutschland die Spezialwiinsche samtlicher Ver- 
braucherkreise immer so differenziert bleiben 
werden, daB eine allgemeine E g a l i . s i e r u n g  der 
Verbrauchsgiiter gar nicht in Betracht kommen 
kann.

Einen neuen Weg hat auch der N a h r u n g s m i t -  
t e l g r o B h a n d e l  durch die Zusammenfassung der 
Einkaufsmacht eingeschlągen. Doch auch die Niitz-- 
lichkeit solcher Einkaufsgenossenschaften des 
GroBhandels ist stark umstritten. Hierfiir ist eben 
der Kreis der Waren infolge des wotwendigjen, 
Ausschlusses aller konjunkturempfindlichen und 
spekulativen W arenarten zu beschrankt. AuBerdem 
sind die Hemmungen auf Seite des zusammen- 
geschlossenen Handels wie auf Seiten des Fabri- 
kanten zu groB. Sobald sich in Zukunft eine Ent- 
spannung der W irtschaftslage bemerkbar machen 
wird, eine desto gróBere W irkung werden jene 
Hemmungen auslosen. Der Fabrikant wird die 
Lieferung an den einzelnen Abnehmer vorziehen, 
und der einzelne Abneihmer wird sich ganz offein- 
bar wieder auf den Vorteil besinnen, bei gleich; 
preiswertem, oft preiswerterem Einkauf wieder auch 
in dieser vomehmsten Tatigkeit des selbstandigen 
Unternehmers Herr im eigenen Hause zu sein. 
Es scheint daher, daB Geheimrat Dr. R a v e n e ,  der 
Prasident des Reichsverbandes des Deutsche,n 
GroB- und Ueberseehandels E. V., nicht Unrecht 
hat, wenn er vor einiger Zeit sein Urteil iiber das 
Problem des Einkaufskontors dahin zusammen- 
faBte, ,,daB sich dieser W eg fiir die ganz iiber- 
wiegende Mehrheit der W arengruppen fiir den 
GroBhandel nicht eignen wird und im Widerspruch 
steht mit der grundsatzlichen Einstellung des GroB1- 
handels zum Tragen des eigenen Risikos und zum 
freien Wettbewerb der im GroBhandel tatigen Per- 
sónlichkeite:n“ . Treffend hat einmal Otto K e i -  
n a t h ,  M. d. R., gesagt:

,,Die letzte Triebkraft im Handel ist 
und bleibt der anregende Geist, der weitg 
Blick, die rastlose Energie der Persónlich- 
keit, die erst lebendig macht, was sonst tot 
ist, der Persónlichkeit, welche die dauernde 
Garantie der Bliite des Geschafts bleibt, auch 
in Zukunft. Die Zuverlassigkeit des Kauf- 
mannes, der Glaube an das Kaufmannswort 
ist es, was den Kaufmann auch in Zukunft 
zum Vertrauensmann, zum Berater und viel- 
fach zum Fiihrer all seiner Geschaftsfreunde 
machen wird, und darum sagę ich: Wandlun- 
gen sind aufgetreten, aber das Wesen d e s  
Kaufmannes ist unverandert, soli unver- 
andert bleiben“ .

AbschlieBend mochte ich betonen, daB unser 
W irtschaftsleben unermiidliche Arbeit jedes ein-
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zelnen an ihm Beteiligten, nicht aber Experimente 
an dem Rahmen braucht, in welchem sich diese 
Arbeit vollzieht. Um so weniger kann dies gutge- 
heiBen werden, ais die gegenwartigen Stromungen 
nicht die Plattform sind, fiir die sie gehalte^i 
werden. Das Fiasko der „W irtschaftsdemokratie1 ‘ 
— auch ein Schlagwort der letzten Zeit in der of- 
fentlichen Diskussion — in RuBland beweist das 
zur Geniige. Auch dort hat man schon wieder ein- 
sehen gelernt, wie in einer Sitzung des russischen 
obersten Volkswirtschaftsrates unliingst ausge- 
fiihrt wurde, daB nur der ąualifizierte Einzelne zur

Fiihrung geeignet und berufen se i! Hoffentlich 
machen sich nun diese Erkenntnis auch die deut- 
schen Apostel der genannten neuen Lehre zu eigem 

Einem neuen angepriesenen Gebiet sollte sich 
aber der GroBhandel unbedenklich m i t  mehr Inter- 
esse zuwenden kónnen, namlich der B e t r i e b s -  
s t a t i s t i k .  Diese miiBte a l l m a h l i c h  zur b r a n c h e n -  
maBigen Dispositionsstatistik (erteilte Auftrage, 
Vorrate usw.) ausgebaut werden. Dann konnte dies 
fiir den GroBhandel bald ein bedeutsames Mittel 
der privat- und volkswirtschaftlich erwiinschten 
Leistungssteigerung werden.

Der Sfeffiner Warenźrofihandel
Der Stettiner WarengroBhandel hat schon im 

Mittelalter groBe Bedeutung gehabt, wie dies bei 
der Stellung Stettins ais eines Hafenplatzes nur 
natiirlich war. Je mehr der Verkehr in m odemem 
Bahnen einlenkte und damit auch Stettin befahigt 
wurde, die natiirlichen Vorteile seiner geographi- 
schen Lage aus zu mit zen, desto mehr wurden auch 
die groBen Stettiner W arenhandelshauser in die 
Lage yersetzt, ihre geschaftlichen Beziehungen, na- 
mentlich auch die mit dem Auslande, mannigfaltiger 
und verzweigter zu gestalten. Durch den fort- 
schreitenden Ausbau der Schiffahrtslinien nach dem 
In- und Auslande durch die Stettiner Reeder wurde 
naturgemaB das Streben der W arenhandelskreiss 
nach eigener Ausfuhr auch der Kolonialerzeugnisse 
auf das wirksamste unterstiitzt. Die immer gróBere 
Unabhangigkeit von den deutschen Nordseehafen 
in dieser Hinsicht kann ais ein Erfolg gebucht 
werden, der ein ehrenyolles Zeugnis von der ziel- 
bewufiten Bestrebung der Stettiner Kaufmannschaft 
ablegte.

Seinen wesentlichsten Charakterzug erhalt der 
Stettiner W arenhandel durch die E i n f u h r der von 
ihm benótigten Waren, die zu groBen 1 eilen direkt, 
unter Umgehung anderer deutscher oder euro- 
paischer Importhafen, erfolgt. In einzelnen Waren- 
arten hat Stettin ais Einfuhrplatz schon lange vor 
dem Kriege eine fiir ganz Deutschland fiihrende 
Stellung erreichen kónnen. Dies gilt namentlich fiir 
amerikanisches S c h m a 1 z , das vom Stettiner 
Eigenhandel in sehr bedeutenden Mengen einge- 
fiihrt wurde, wahrend die H am burger Kaufleute nur 
geringe Partien ais Eigenhandler bezogen, yielmehr 
das Schmalz in der Regel ais Konsignationsware iiber- 
nahmen. Auch von Skandinavien. wird neuerdings 
Schmalz in groBerem Umfang eingefiihrt. Sehr be- 
deutend hat sich daneben das Geschaft in Kaffee, 
Tee, Reis und anderen Waren, insbesondere in Siid- 
friichten und Gewiirzen entwickelt, die von den 
Stettiner Importeuren unmittelbar auf dem Landweg 
aus den auf dem Bałkan und am Mittelmeer gele- 
genen Produktionsgebieten bezogen zu werden 
pflegen. So konnte die Leistungsfahigkeit des 
Stettiner W arenhandels auf einen hohen Stand bei- 
spielsweise hinsichtlich der Lieferung von ruma- 
nischen und franzósischen W a l n i i s s e n ,  vor allem 
aber von serbischen P f l a u m e n  gebracht werden. 
Stettin muB ais der gegebene Mittler fiir den Ab- 
satz dieser Artikel in den die Ostsee angrenzenden, 
mit ihm durch regelmaflige Schiffahrtslinien ver- 
bundenen Gebieten angesprochen werden.

Wenn der Stettiner Warenhandel u r s p r i i n g l i c h  

vor allem Importhandel war und seine Hauptaufga- ê 
in der Belieferung seiner ausgedehnten inlandisch-11 
Absatzgebiete erblickte, so i s t  doch auch schon imrnei 
Ausfuhr innerhalb der Ostsee von ihm b e t r i e b e n  

worden. Neuerdings geht die natiirliche Entwick- 
lung im Warenhandel noch mehr in dieser Ricn- 
tung, da ihm durch d i e  auf Grund d e s  F r i e d e n s  
vertrages erfolgten Gebietsabtretungen im Osten 
des Reichs ein gro Ber Teil seiner altangestammtę1 
Belieferungsgebiete geraubt wurde. A n d e r e r s - i  
lieBen bis zum heutigen Tage die handelsp0 1 
tischen Beziehungen Polens mit Deutschlan 
etwaige Neuankniipfungen von G e s c h a f t s y e r b i n o n n

gen des Stettiner W arenhandels mit den ihm raU i 
lich zunachst liegenden Landesteilen des neuen po 
nischen Staates wenig ratsam erscheinen 
machten dies gar von vornherein unmóglich. 1 
weise ist es gelungen, zum Ersatz fiir die verV*rrt, 
gegangenen Absatzgebiete im Osten den &esC 
lichen EinfluB des Stettiner Warenhandels aut g  ̂
wisse andere, von ihm friiher nicht belieferte 1 ^ 
biete des Reichs auszudehnen, wenn diese a.V̂  
weder sehr umfangreich noch sehr a u f n a h m e t a  & 
sein diirften. Es wurden daher auch neue auBei 
Deutschlands liegende Betatigungsfelder vo 
Stettiner Warenhandel gesucht, d. h .  es wurde ^  
Versuch gemacht, auch eine gewisse Ausfuhi
betreiben. n-mer

Es wurde schon erwahnt, daB der Stet 
Nahrungsmittel-GroBhandel infolge der 
graphischen Lage Stettins fiir die Ausfuhi ^ 
Siidfriichten und Gewiirzen innerhalb des _ 
seegebietes besonders leistungsfahig is t. "
und in erster Linie kommt der Stettiner ^
handel aber auch fiir die Belieferung der Os 
lander mit K u n s t s p e i s e f e t t  in 1 rage . Li _ 
der bedeutendsten Stettiner W a r e n h a n d e l s  n 
betreiben in groBem Umfang die H e rs te llu n g  ^  
Bratenschmalz und Kunstspeisefetten, die sl(r gr . 
weise auch schon zur seewartigen Ausfuhr ^ 
halb der Ostsee bringen. Gerade diese ^cstr- ^-c 
gen, im Wege des Exports einen Ausgleich 
verloren gegangenen Absatzgebiete zu 1 tjjch 
diirften von besonderer Bedeutung sein, aame, r ja 
auch fiir den Stettiner Hafen ais solchen, c 
stets zu denjenigen Hafen gehort hat, dereń ^  
fuhr die Ausfuhr betrachtlich iiberwog, oYts
deshalb gerade auf eine Steigerung seines 1 
vor allem bedacht sein muB. gcj1
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Dlc Sfcffiner Nahrungs- und Genuftmilfel-lndustrfe.

und
an-
Be-
die

W enn man von Stettin ais Industrieplatz spricht, so 
man im allgemeinen mehr die in Stettin angesiedelte 

y  rofiindustrie, beispielsweise die Werften, die chemische In
dustrie, die Papierindustrie und die Eisen verarbeitende 
Industrie, im Auge- und vęrgiBt leicht, daB es in 
Stettin auch eine groBe Reihe kleinerer, mitt lerer 
auch sehr groBer Indus tńebetr iebe  de r  verschiedensten 
dereń Geschaftszweige gibt, denen  gleichfalls groBere 
deutung zukommt. U nter d iesen Betrieben nimmt 

ahrungs- und GenuBmittelindustrie, die in Stettin von jeher 
^ertreten war, eine volksvvirtschaftlich besonders wichtige 
. tellung ein. Diese Industriebetriebe haben  sich in Stettin 
mfolge der  auBerordentlich giinstigen Lage de r  Stadt, die 
sehr gute Bedingungen ais S tandort industrieller U nterneh- 
n]ungen, namentlich im Hinblick auf die Rohstoffbeschaffung, 

'etet, im Laufe der  Jah rzehn te  im allgemeinen recht 
Kunstig entwickeln kónnen. A bnehmer der Stettiner Nahrungs- 
J1 , penuBmittel-Industr ie  ist vor allem die vornehmlich 
<mdwirtschaftlich eingestellte Provinz Pom m ern ; dariiber hin- 

aus erstreckt sich der  Absatz aber  auch auf andere  Teile 
tutschlands, namentlich des deutschen Ostens, wenn hier 

auch der Verlust der friiher zum wirtschaftliclien Interessen- 
Sebiet von Stettin gehórenden  Provinzen WestpreuBen, Posen 

9kersch lesien  gerade  die Stettiner Nahrungs- und Ge- 
] u“ mittelindustrie sehr beeintrachtigt hat. I ie rvorgehoben  
nuB werden, daB zahlreiche der  in de r  Stettiner N ahrungs- 
nd GenuBmittelindustrie vertretenen F irmen auch lebhaft 
m E xport  beteiligt sind.

,  ̂ Wąs nun die einzelnen Geschaftszweige angeht, aus 
>-,Cnen ĉ e N ahrungs- und GenuBmittelindustrie in Stettin 
* sanimensetzt, so muB hiier zuerst die Z u c k e r r a f f i -  
Ste r 3 e erwahnt werden, die zu den altesten Industriezweigen 
? C t! ' ns gehórt und die durch  die Pom m ersche Provinzial- 
^iicker-Siederei, gegrundet im Jah re  1817, vertreten ist. 
l / ; r Stettiner Platz war infolge seines Charakters ais See- 
</! *)es°nders  gut fiir den Bezug von Koloriial-Rohzucker 
Vvei^ net, ^ er ^*cr ' n Stettin raffiniert wurde. D er hergestellte 
in 6 Tzu,ck e r wurde vornehmlich auf dem  W asserw ege bis weit
Au

Jahre
War,

m
bereits 
schlii

Inland, ab e r  ' auch nach dem  Auslande verfrachtet., 
2 , kleinen Anfangen heraus hat sich die Stettiner WeiB- 
t. , erf^brikation von Ja h r  zu J a h r  vergroBert. Ais im 

1847 de r  R ohzuckeranbau so . weit fortgeschritten 
S1„j um. die Belieferung de r  Raffinerien mit Riibenrohzucker 
y | Crzustellen, ging man zur Verarbeitung von Riibenroh- 
j£.-f <>r iiber und hat diese Fabrikation  bis heute mit groBem 
t Se fortgesetzt.  Die Stettiner Raffinerie ist heute in der 

ta&bch 7000 Sack oder  700 000 kg  Rohzucker zu ver- 
st woraus sie Wiirfel-, Brotzucker und Melasse her-
Sa . ' Ihren Bedarf an  Rphzucker bezieht sic in der  H aupt-  

, ,lc ,.auft Pommern, Mecklenburg und Brandenburg, wo sich 
1 1 feiche Riibenzuckerfabriken befinden. 

du ■ , e besondere  Bedeutung innerhalb de r  Stettiner In- 
ist auch der O e l i n d u s t r i e  zuzusprechen, die sich 

■ tettin bis in das 18. Jah rhu nd er t  zuriickverfolgen liiBt. 
damals bestanden in Stettin einige kleinere Oel- 

ste]iit?ere êi?’ hauptsachlich Riiból fiir Brennzwecke her- 
tleni P ic  Rohmaterialien Riibsen und Raps wurden aus 
gef:-| lnterland bezogen, wahrend Leinsaat iiber Holland ein- 
gijn j-rt Werden  muBte. Die fiir den Bezug der  Rohstoffe 
Stett-1̂ 6 ^ a£ e Stettins war die Grundlagc, auf d e r  sich die 
wUr jln c r . Oelindustrie weiter entwickelt hat. Die Oelsaaten 
z o f / .Cn *n bnm er gróBeren Mengen aus dem  Auslande be- 
d ie Cn Ja h re  1913 betrug die E infuhr etwa 1(K)000 to, 
&róBt>0n -^ en g r°fien Stettiner Oelwerken zum aller,-
heitcte n . . 1 selbst verarbeitet wurden. Neuerdings verar- 
So > (‘ie Stettiner Oelindustrie ais Rohstoff vorwiegend 
aUchJtK n» ^ ’e aus Ostasien bezogen  werden, daneben  aber 
der St l -̂S Unc* ant êre Oelsaaten. Innerhalb de r  E rzeugung  
kuch ettiner Oelindustrie nimmt neben Futtermittel (Oel- 
nichtGn ^ en verscbiedensten, zum menschlichen GenuB
Platy ^*e*£ne ten Oelen naturgemaB Speiseol einen wichtigen 
in st! £ ln» zumal das in Stettin hergestellte  Speiseol aucti 

^ e m  U m fange  zum E x po r t  gelangt. 
v’on • ifenn man bedenkt, daB in den H afenplatzen der  Ostsee 
e r Ze ers .ber ein lebhafter Handel mit B r a n n t w e i n -  
^atiii-i;11!^ n ' S s e n aller Art bestanden  hat, so war es nur 
c‘nho >  ? aB man in Stett 
macK "-lScllc  Rohstoffe det 
^Us

.lch, daB man in Stettin schon friih damit begonnen hat. 
niachen1S i>C ! f ° b st°ffe der  Branntw einproduktion  nutzbar zu

der Regiinstigt du rch  die aus dem  Inland, 
Vvie p i l  j >rovinz Pomm ern selbst kom m enden 
eiu rei^ e> Kartoffeln und Obst aller 

uptfabrikationsplatz der S p r i t

namentlich 
Rohstoffe 

\ r t  wurde Stettin 
S p i r i t u o s e . n - ,

B r a u -  u n d  He f .  e i n d u s t r i e .  Die bekannten  Stettiner 
K ornprodukte  wie R ichtenberger, Aquavit, S tettiner Getreide- 
k o rn  und O berwieker legen hiervon ein beredtes Zeugnis ab. 
Auch spielte in Stettin selbst, wie auch in dem  benachbarten 
Stargard , wo noch heute zwei bedeutende F abriken  dieser 
Art bestehen, die Likor- und Branntweinlierstellung schon 
von jeher eine selir groBe Rolle. Abgesehen davon, daB sich 
fast alle gróBeren W eingroBhandlungen in Stettin in mehr 
oder minder groBem U m fange  hiermit befassen und ihre 
Erzeugnisse  eine teilweise groBe Verbreitung gefunden haben, 
muB ais fi ihrende Firma in diesem Fabrikationszweig  nebe:t 
den zwei in S targard  ansassigen Firmen, namlich der  Likór- 
fabrik von F. I. Mampe und der W einbrennerei H. A. W inkel- 
hausen-Werkc-A.-G., in erster Linie die Ferd. Riickforth 
Nachf. A.-G. genannt werden, dereń  Likóre in ganz Deutsch- 
land bekannt gew orden  sind. Diese F irm a spielt, abgesehen 
von de r  bedeutenden Stellung, die sie innerhalb de r  deutschen 
Likórfabrikation einnimmt, iiberhaupt eine fi ihrende Rolle 
im Rahmen der Spritindustrie und de r  ihr verw andten  Ge- 
werbe . Diese Stellung beruht insbesondere auf der Zu- 
sammenfassung eines Teiles der  Sprit-Industrie, der  fiir die 
ganze  Provinz Pom m ern bedeutsam en Stettiner Brauindustrie 
sowie der gleichfalls schon von jeher hochentwickelten S te t
tiner Hefeindustrie in dem  Riickforth-Konzern. Von den  bei 
Ausbruch des Krieges in Stettin bestehenden dreizehn Braue- 
reien existieren heute nur noch die drei gróBten, und diese 
Zusamm enfassung hat sich auf die Regelung der  Produktion 
und des Absatzes in erfreulicher Weise ausgewirkt. Die 
Stettiner I lefefabrikation  nimmt sowohl in Bezug auf ihr 
Alter ais auch auf ihre technischen E inrichtungen inD eu tsch-  
land einen fiihrenden Platz ein. D e r  Anteil d e r  drei vor~ 
handenen Betriebe an der  gesam ten  deutschen Hefeerzeu- 
gung  schwankt zwischen 15 und 20 Prozent. Nach dem 
Kricge erfolgte auch hier ein ZusammenschluB durch die 
Griindung der „ In teressengem einschaft O stdeutscher Hefe- 
F abr iken  G. m. b. H. in Ste t t in1*, der  sich weitere U nterr  
nehm ungen der  gleichen Branche ihres Geschaftszweiges an- 
schlossen. E ine weitere Konzentration fand dann  durch die 
gem einsam  mit den H efefabriken  der  O stw erke  vorgenom- 
mene Griindung der Norddeutschen ' Hefeindustrie  A.-G. statt.

Auch die Getreidcmiillerei ist in Stettin durch  einige 
bedeutende Betriebe vertreten. Entsprechend  der  aufbliihenden 
Entwicklung, die die Miillerei in der  Provinz Pom m ern 
nahm und die sie bis heute  auf eine so hohe Stufe der 
Leistungsfiihigkeit fiihrte, daB sie innerhalb de r  gesamten 
deutschen Miillerei mit an  ers ter Stelle stelit, entwickelte 
sich auch in Stettin selbst gegen  Mitte de r  vorigen Jah r -  
hunderts  eine bedeutende Miillereiindustrie, die vor allem 
dadurch begiinstigt war, daB die hier hergestellten Mehle 
un ter gew innbringenden  Bedingungen zumal nach dem  Norden 
und N ordosten  E uropas  expor’tiert w erden  konnten. I m  
Laufe der Entw icklung sind die Getreidezufuhren dauernd  ge- 
stiegen, so daB in Stettin im m er gróBere Getreidemengen 
verarbeite t und in Forrp. von Mehl exportier t werden- 
konnten.

Auf der  Grundlage der umfangreichen d irek ten  E infuhr 
von Kolonialprodukten allęr Art wie Kaffee, Tee, Reis, 
Schmalz usw. haben  sich in Stettin zahlreiche weitere 
Z weige der Lebensmittelindustrie zu hervorragender  B edeu
tung entwickelt . Aus kleinen A nfangen sind vielfach groBe, 
neuzeitlich eingerichtete Betriebe gew orden, die allen An- 
forderungen entsprechen. Markenartikel der Stettiner Lebens
mittelindustr ie  beherrschen  vielfach das Feld und iiberschreiten 
in erfolgreichem W ettbew erb  die Grenzen der  Provinz P o m 
mern bis weit in die M ark Brandenburg, M ecklenburg; b e 
sonders ist die S t e t t i n e r  F a b r i k a t i o n  v o n S c h o k  o- 
1 a  d e u n d  Z u c k e r w a r e  n zu nennen. Sie wird von einer 
Reihe bedeutender  F irm en betrieben, nach dereń  qualitativ 
hochstehenden Produkten  weithin N achfrage  besteht. Im 
engen Zusam m enhang  mit dem Stettiner W arengroBhandel 
hat sieli insbesondere die K a f  f e e r ó s t e r e i  sowie die 
S c  h m a l z s i e d e r e i ,  di e K u n s t s p e i s e f  e t t f a b r i -  
k a t i o n  und die P f l a u m e n e t u v a g  e i n d u s t r i e  ent
wickelt. D aneben  ist auch die N a h r m i 11 e 1 - u n d  T  e i g - 
w a r e n f a b r i k a t i o n ,  die M o s t r i c h f a b r i k a t i o n ,  
di e II e r  s t e l l u n g  v o n  K u n s t  h o n i g  sowie naturlich 
die B r o t b a c k e r e i  und die F l e i . s c h  w a r e n f a b r i k a 
t i o n  in Stettin , mit bedeutenden  U nternehm ungen  vertreten.

Alles in allem ergibt sich das Bild, daB die Stettiner 
Nahrungs- und GenuBmittelindustrie iiber zahlreiche, zum 
groBen Teil hochentwickelte Betriebe verfiigt, die mistandc 
sind, weite Absatzgebiete mit ihren E rzeugnissen  zu versorgen.
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Di e Tatigtteif des Pommersdien BinnensdiNf ahrls*Vereins im lahre1928.
Von Syndikus Dr. H a n s  S c h r a d e r ,  Stettin.

Die Tatigkeit des Pomm erschen Schiffahrts-Vereins hat 
sich wie in den Vorjahren im engen AnschluB an die T a t ig 
keit des Reichsausschusses de r  deutschen Binnenschiffahrt 
vollzogen, soweit die W ahrnehm ung de r  d irek ten  Interessen 
des Binnenschiffahrtsgewerbes ais W irtschaftszweig in F rage  
kam. D aneben  hat de r  Pomm ersche Binnenschiffahrts-Verein 
w iederum im engen AnschluB an den Zentrałverein fiir 
deutsche Binnenschiffahrt in Berlin die allgemeinen In te r
essen der  deutschen Binnenschiffahrt vertreten und endlicb 
hat sich ein Teil seiner Tatigkeit auf die W ahrnehm ung  
der  Interessen der Binnenschiffahrt in lokaler Beziehung er- 
streckt, auch  hier teilweise zusammen mit dem  Oderbund 
und d en  schlesischen Schiffahrtsvereinen.

Die Lage d e r  Binnenschiffahrt im Osten, insbesondere 
diejenige in Stettin, im Jah re  1928 wird am  offensicht- 
lichsten, wenn man den  binnenwiirts in Stettin ein- und 
ausgehenden  W arenverkehr  des Jah res  1928 mit d e m  des 
Vorjahres vergleicht. E ś  gingen b innenwasserwarts in Tonnen 
zu 1000 k g  in Stettin

1927 1928
ein 1947 287 1 561763
aus 1387 334 1 691798

Davon w ar O deryerkehr
eingehend 1 243 100 946 328
ausgehend 826 882 519 694

W enn der  b innenwartige V erkehr  Stettins 1928 gegen- 
iiber 1927 insgesamt nur einen geringen  Rtickgang aufweist, 
so erklart sich das aus dem verhaltnismajBig groBen Kohlen- 
verkehr Stettins nach Berlin. D agegen  wird das Bild ganz 
anders, wenn man den O derverkehr  allein beobachtet. D er 
O derverkehr  sank 1928 gegeniiber dem Vorjahr um etwa 
300 000 to eingehend und ausgehend  um  gleichfalls 300 000 to. 
In  den wichtigsten Massengiitern ergibt sich folgendes Bild; 

An Kohlen gingen in Stettin
1927 1928

ein 480 961 250 273
davon O derverkehr 420 896 187 454

An Erzen gingen
aus 561 139 161767
davon a u f  der Oder 559 111 156 762

Bereits Mitte Juli 1928 setzte  eine W asserklem m e ein, 
die auf der mittleren O der am  24. Juli die Schiffahrt vóllig 
zum Erliegen brachte, so daB Mitte Sep tem ber auf de?" 
oberen  Oder 900 mit Kohle beladene Fahrzeuge, unterhalb 
Breslau 40 D am pfer  mit 200 bergw arts  gehenden  Fahr- 
zeugen versommerten. Durch die lange Liegezeit sind 150 
mit S taubkohle  beladene F ahrzeuge  in Brand gera ten  und 
muBten entloscht werden. Viele Kleinschiffer muBten die 
óffentliche W ohlfahrtspflege in Anspruch nehmen oder  staat- 
liche D arlehen  erbitten. Eine ku rze  Aufbesserung des Was- 
serstandes erfolgte am  24. Sep tem ber mit 3,67 m Pegel- 
stand in R atibor und ermoglichte 400 Kahnen das Ab- 
schwfmmen durch Ransern. Leider war die Welle so klein, 
daB nur die leicht beladenen F ahrzeuge  Fiirst:enberg er- 
reichen konnten, wahrend die anderen  Kahne in den  Be- 
zirken der  W asserbauam ter  Steinau und Glogau liegen 
bleiben muBten. D en katas tropha len  Verhaltnissen auf der  
Oder, die nur noch eine Tauchtiefe von 0,60 m aufwies, 
gegeniiber waren die Verhaltnisse auf der  W arthe  er- 
heblich besser. Die geringste  Wassertiefe ging hier nicht 
unter 1,20 m herunter.

In der  Geschichte der Oderschiffahrt wird das J a h r  
1928 eines der  traurigsten  Kapitel bilden. Andererseits hat 
allerdings dieses Ungliicksjahr allen Kreisen de r  deutschen 
Wirtschaft und der  Verwaltung die brennende Notwendigkeit 
einer Anreicherung der N iederw asserstande  vor Augen ge- 
fiihrt. An sich ist es traurig, daB solche K atastrophen  mit 
ihren unmeBbaren Verlusten fiir die deutsche Volkswirtschaft 
im mer wieder auftreten  miissen, um MaBnahmen zur Aus- 
fiihrung zu bringen, die seit J ah rzeh n ten  ais unabw endbar  
notwendig erkannt sind. Die Oder muB vom SteppenfluB
— weiter ist sie heute nichts — zu einer vollschiffigen 
W asserstraBe gebracht werden und alle hier investierten 
Kapitalien bedeuten  fiir die deutsche Yolkswirtschaft,  ja 
die gesam te  Wirtschaft Mitteleuropas, die allerwirtschaft-  
lichste Anlage. Das historische O ttm achauer Staubecken, 
fiir dessen Fertigstellung der Pom m ersche Binnenschiffahrts- 
Verein seit Jah rzehn ten  gekam pft hat, soli nun in drei Jahren  
zu E nd e  gefiihrt werden. Durch Ottmachau, das  so schnell, 
ais es bautechnisch iiberhaupt móglich ist, fertiggestelM

w erden muB, hatte, wenn es schon in Betrieb gew esen ware, 
die gesetzlich angestreb t eWassertiefe von 1,40 m bis zum 
Eintritt der  voriibergehenden kleinen Hochwasserwelle  i111 
S eptem ber 1928 gew ahrt  und damit der  Schiffahrt, der 
Industrie, der gesam ten  Wirtschaft einschlieBlich der  Land- 
wirtschaft eine nicht unerhebliche Erleichterung gevyahrt 
werden kónnen. Wir alle wissen jedoch, daB zu einem 
fiir Schiffahrt und Landwirtschaft gleich vorteilhaften vo" '  
schiffigen W asserstand ganz erheblich gróBere ZuschuB- 
w asserm engen erforderlich sind. D er  Pomm ersche Binnen- 
schiffahrts-Verein hat d aher  gemeinsam mit allen beteiligten 
Oderschiffahrtverkehrs- und Wirtschaftskreisen im mer erneut 
die Inangriffnahme weiterer Staubeckenbauten  im  oberen 
O dergebiet verlangt und angeregt.  E s  ist bekannt, daB die 
geologischen Vernaltnisse der dafiir auf deutschem Gebie 
in F rag e  k om m enden  Stellen ais besonders giinstig nicht an- 
gesehen w erden konnen, obgleich iiber diese F rage  erst ein- 
gehendste  U ntersuchungen endgiilt ige und brauchbare Erge  
nisse zeitigen konnen. E s  ist unseres Erachtens_ gleichgiilUS’ 
ob die weiteren Staubecken, die erforderlich sind, um den 
O derstrom  zu einer vollschiffigen WasserstraBe zu machen, 
bei Grappitz im Malapane-Tal, bei Colonowska, bei Sersno 
nordwestlich von Gleiwitz, oder bei Borganie im Weistritz 
Tal liegen, wenn nur d e r  angestreb te  Zweck durch sie er 
reicht wird. Mittel zu Vorarbeiten fiir zwei weitere s t ^u j 
becken an  der  Ruda bei H am m er und an der  Malapane e 
Colonowska sind angefordert.  Im  Verein mit dem  
becken bei Sersno, dessen Zustandekom m en vom Zusamme - 
schluB der Gruben zur gemeinsam en Gewinnung von 
versatz (Sand; fiir den Bergbau abhangen  soli, wiirden 
den 95 Millionen cbm ZuschuBwasser in Ottmachau wei e 
170 cbm, insgesamt also 265 Millionen cbm zu gewinn _ 
sein, was zur E rha ltung  vollschiffigen Wassers nótwen b 
ist und ausreichend sein wiirde. E s  mag noch daran  eFinn. 0 . 
sein, daB die vorteilhaftesten Staubeckenpliine auf tsc j j e 
slowakischem Gebiet durchfiihrbar sein sollen. Da 
tschechoslowakische W irtschaft an dem Ausbau des  ̂
stromes in nicht wesentlich geringerem  MaBe interessi 
ist ais die deutsche, sollte alles versucht werden, um 
tschechoslowakischen zustandigen Stellen zu tatiger ^ 
arbeit zu gewinnen. Im Verlaufe der  weiteren ^ Sj ern 
rungen wird sich zeigen, welche ungeheure  Bedeutung  ̂
Ausbau der OderwasserstraBe, insbesondere fiir die 
hafenstellung Stettins und damit fiir die gesam te  ostdeu s ^  
und mitteleuropaische Wirtschaft zukommt. Mit ein I 
W orten  sei an  dieser Stelle der Arbeiten des Y e,r ? f f l Pbe- 
dacht,  die auf schleunigste Fertigstellung des Schifts 
werks bei N iederfinow hinzielten. E ine Zeitlang bestan ^  
folgę de r  bestehenden Finanznot die Gefahr einer Re 
rung der fiir dieses unabw eisbar notwendige Bauwer 
gesetzten Bauraten. D en Vorstellungen aller beteiligten 
liner und Stettiner Kreise ist es gelungen, die A u s :^ jnnxal 
deses B auwerkes sicherzustellen. Dabei mag noch e 
hervorgehoben werden, daB auf Antrag d e r  S te t tm e1 eter 
tre ter im ReichswasserstraBenbeirat der Stettiner V er 
treter im ReichswasserstraBenbeirat eine einstimmige E n  s 
Bung fiir die unbedingte  und schleunige Ausfiihrung , c r hiffs'
werkes zur Annahme gelangt ist. D er Nichtbau des i^ff- 
hebew erkes wiirde praktisch die Stillegung des -Oro ^ e h r s 
fahrtsw eges und damit des b innenw asserwartigen e 
zwischen Stettin und de r  Reichshauptstadt in n ic i  ‘ n . 
langer Zeit bedeute t haben. Hoffen wir, daB die a6s 
blicklichen mangelhaften Anlagen bis zur Fertigstc u 0 
Schiffshebewerkes aushalten. T j.

Bekanntlich wurden im O ktober 1928 die 
tarife der Reichsbahngesellschaft um 11 °/o erhoht, 
selbstverstandlich die zahlreichen W ettb e 
denen ein Teil ais gegen  die Binnenschiffahr 
angesehen  werden muB, von der  E rhohung  versc lon j UI-ch 
Die W ettbew erbsfahigkeit der  B i n n e n s c h i f f a h r t  ^ ur 
diese MaBnahmą umso schwerer getroffen, a s und
laufsfrachten zu den BinnenwasserstraBen in • gtaffel11
mittleren E ntfernungen, also den ubersetzten  An a g ^ &t] 
des Staffeltarifs liegen und ohnehin ais ^ ‘irrl r , »tte m111 
V erkehr  von den W asserstraBen fernhalten. * a n tpn solle11’
v o n  Seiten des R e ic h ś v e r k e h r s m in is t e r iu m s  e r \v a r  _^eJ1
daB durch allgemeine ErmaBigung de r  Scn e s «worj en
ein Ausgleich fiir die Binnenschiffahrt gesc ia q &-
ware. Leider und ganz unverstandlicherweise K.eichs' 
genteil der  Fali. Obgleich sich bekanntlich
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verkehrsministerium gegen  die E rhohung  der Eisenbahntarife 
aussprach, verfiigte es kurz  nach dem H erauskom m en des 
Schiedsspruches des Reichsbahnschiedsgerichts, der die elf- 
prozentige E rhohung  der Bahnfrachten gewahrte , seinerseits 
eine gleichfalls 11 o/0 ige E rhohung  der Schiffahrtsabgaben 
auf den kiinstlichen WasserstraBen und des Monopolschlepp- 
lohnes auf den westlichen Kanalen und begriindete diese 
Mafinahme damit, daB die Ausgaben zu den  E innahm en de r  
ReichsvvasserstraBenvervvaltung in ein angemesseneres  Ver- 
haltnis gesetzt werden miiBten. Nur Ostpreufien, das sich 
auf allen Gebieten ganz besonderer Fiirsorge durch Reich 
und Staat erfreut, trotzdem die Notlage diesseits des Korri- 
dors nicht geringer ist ais jenseits, wurde von de r  E r 
hohung verschont. Der Pomm ersche Binnenschiffahrts-Verein 
verlangte damals die Herausnahrne der ostdeutschen Grenz- 
wasserstraBen, des gesam ten OderwasserstraBensystems, aus 
dieser Mafinahme. Leider fand der Verein nicht die Unter-  
stiitzung der schlesischen und oberschlesischen V erbande und 
so blieb es bei der  Erhohung. V orsorgend hatte H am burg  
bereits vor langerer Zeit die E rmafiigung der Schleusen- 
abgaben fiir mineralische Phosphate, E rze  mit E isen  und 
anderen Metallen, auch brikettiert, sowie Schrott von der 
Elbe kom m end durch den Ihle-Plauer-Kanal oder havel- 
aufwarts iiber Berlin—Breslau in Richtung Oberschlesien 
fahrend bis Berlin auf 2 Pfg. statt (5 Pfg. je to und Hebe- 
stelle und von Berlin in Richtung Breslau auf 1 Pfg. statt 
(). je to und Hebestelle  herabsetzen lassen, obgleich zu
dieser Ausnahmebehaandlung, die das Wettbewerbsverhaltnis  
Hamburgs zu Stettin empfindlich zum Nachteil des letzteren 
verschiebt, wirtschaftliche Griinde nicht angefiihrt werden 
konnten. Stettin hatte gegen  diese fiir seine Belange un- 
z 'veifelhaaft schadigende Mafinahme im Markischen Wasser- 
straBenbeirat W iderspruch erhoben. Man verlangte von 
Stettin darauf den statistischen Nachweis der  Schadigungen 
durch die Einfiihrung dieses Ausnahmetarifes. Diesem An- 
Suchen konnte  bisher nicht entsprochen werden. W enn aber 
r~ der Tarif  gelangte  am  26. 3. 1927 zur Einfiihrung 
lni Jah re  1927 von H am bu rg  fiir Phosphate, Schwefelkiese 
usw. nach Breslau und Kosel teilweise Schifferanteilfrachten 
bls zu 2 RM. per 1000 k g  bezahlt werden konnten  und 
Zwar zu einer Zeit, ais in Stettin K ahnraum  im UeberfluB 
v°rhanden war und keinc Schifferanteilfrachten zu zahlen 
waren, wenn also der  Verkehr H a m b u rg —Oberschlesien 
so erhebliche M ehrkosten  tragen konnte, so kann  er auch die 
v°lle Schleusengebiihr zahlen und kann keine Geschenke be- 
anspruchen, die W ettbew erbshafen  empfindlich beeintrach- 
Jigen. 'Leider ist dieser Ausnahmetarif auch in dem  neuen 
ta r if  fiir d ie E rhebung  der  Schiffahrtsabgaben auf mittel - 
c eutschen W asserstraBen aufgenommen.
... Hie Schleusengebiihren betragen  auf der oberen  Oder 

'asse vor der ll% igeii nach der ll% igen ab 1.4. 29 
Erhohung Erhohung

I 7 7,8 8
II 5 5,5 6

III 3,5 4 4
IV 2 2,2 3
V i  1,1 2,1

den markischen W asserstraBen 
t t  i z m  (ILU i 20 20

TJ! 14 . *16 17
III u  L12 14
IV 7 • 8 11
Vr 5 6 8
V I  —  —  6

, Die Einfiihrung eines neuen Tarifes auf den  mitte l- 
^utschen W asserstraBen ist an  sich zu begriiBen, da de r  

£ltc Tarif vom 1. Juni 1922 mit seinen 27 N achtragen  voll- 
ornmen uniibersichtlich gew orden  war. D er neue Tarif 

in den Klassen II bis V nicht unerhebliche Er- 
^onungen. E r  trifft damit gerade  diejenigen Guter, die am 

ehr am wesentlichsten beteiligt sind, wie z. B. aus
a.,as^? II Obst, Gemiise, Butter,  Margarine, Speiseole, F ische; 
n , s *v lasse III E isenwaren aller Art, Getreide usw.; aus IV 
v  e, Platten, Rohre, Stab- und Formeisen, IIolz; aus 
ze °  ŝen> Rundstahl, Diingemittel, Genite  aus Holz, W erk- 
kohfC aus I^isen (gebraucht),  chemische Rohstoffe, Stein- 

cnteeróle usw. Ausnahmen bestehen fiir gewisse Durch-

gangsgiiter, die aus dem Auslande kom m en und iiber 
deutsche Seehafen nach dem Auslande gehen. F e rn e r  gibt 
es einen Einheitssatz von 14 Pfg. fiir Stiickgiiter aller 
Tarfk lassen  im Linieneilgiiterverkehr.

Ob dieser Tarif  tragbar  ist, muB die E rfahrung  lehren. 
Verlangt werden mufi unter allen Umstanden, dafi die 
W ettbew erbslage  zwischen den Seehafen auf den einzelnen 
Wasserstrafiengebieten durch einseitig vorgenom mene Er- 
mafiigungen der Schiffahrtsabgaben nicht kiinstlich verschoben 
wird, es sei denn, dafi eine solche Mafinahme ais Wett- 
bewerbsm afinahm e gegen  auslandische V erkehrsw ege erfor- 
derlich erscheint.

Nach dem neuen Abgabentarif fiir die O der wird fiir 
Stiickgiiter aller Tarifk lassen  im Linieneilguterverkehr, auś- 
genom m en Getreide, an Stelle der Abgaben, die fiir Guter 
der  Klassen I bis VI gelten, ein E inheitssatz von 4 Pfg. 
fiir die to berechnet. Phosphate, Erze, Schrott zahlen oder- 
aufwiirts ]/3 Pfg- Pro to - Dieser Satz ist seinerzeit im W ett-  
bewerb gegen  den D anziger W eg eingefiihrt worden. Fiir 
Transitgiiter ist nur die Hiilfte der  A bgaben zu entrichten.

Auf E lbe  und Rhein  gibt es keine Schiffahrtsabgaben. 
In Erkenn tm s der aufierordentlich bedeutungsvollen Aufgabe. 
die die Oderwasserstraf ie  fiir Ostdeutschland und seinen 
wirtschaftlichen und nationalen Bestand zu erfiillen hat, 
sollten die Schiffahrtsabgaben auf diesem Strom grund- 
satzlich beseitigt werden. D urch eine derartige  Freistellung 
wiirde eine allgemeine Befruchtung des Ostverkehrs  und 
eine S tarkung der deutschen V erkehrsbelange  gegeniiber den 
vernichtenden Angriffen der polnischen E isenbahnverwaltung 
sowie der polnischen H afen  herbeigefiihrt werden. Das 
kom m ende J a h r  wird zeigen, dafi mit den  bisher zum 
Schutze Stettins, zum Schutze des O derw eges und zum 
Schutze der  deutschen Bahnen un ternom m enen zogernden 
unzureichenden Schutzmafinahmen tarif arischer Art nichts 
ge tan  ist. E ine grofiziigige, von d en  zustandigen Zentral- 

' stellen gem einsam  mit de r  Reichsbahngesellschaft scharf 
durchgefiihrte Schutzaktion mufi nunmehr unverziiglich ein- 
setzen, wenn das Versaum te auch nur einigermafien nach- 
geholt und der  d rohenden  Zerstórung ostdeutscher Verkehrs- 
wirtschaft, der drohenden  Vernichtung auch des O derverkehrs  
Einhalt geboten  w erden soli. D er Pom m ersche Binnenschiff- 
fahrts-Verein wird in k larer  Erkenntn is  dessen, was komm en 
wird, seine Arbeiten fortsetzen zum W ohle der ostdeutschen 
Schiffahrt und ostdeutschen Wirtschaft.

Hinsichtlich der  zahlreichen schwebenden Kanalplane 
steht der  Pom m ersche  Binnenschiffahrts-Verein auf dem 
Standpunkt, dafi zunachst die natiirlichen WasserstraBen, 
insbesondere die Oder zu einer vollschiffigen WasserstraBe 
ausgebaut werden muB, bevor an  den Bau weiterer kiinst- 
hcher W asserstrafien h e rangegangen  wird. Damit soli nicht 
etwa zum Ausdruck gebracht werden, dafi der Pom m ersche  
Bmnenschiffahrts-Verein gegen  die Durchfiihrung des Baues 

. weiterer kiinstlicher Wasserstrafien auftrete. D er  V erein  ist 
davon iiberzeugt und hat seiner U eberzeugung  im mer wieder 
Ausdruck verliehen, dafi 'der seit vielen Jah ren  anges treb te  
Bau eines O der—E lb e—Donau-Kanals fiir die W irtschaft 
des Ostens und die  Verkehrswirtschaft des O d e rw asse r
straBensystems eine unbedingte  Notwendigkeit ist. Die Not- 
wendigkeit dieses Baues wird auch auf tschechoslowakischer 
Seite erfreulicherweise anerkannt. Das Gleiche gilt fiir den 
seit Jah rzehn ten  geforderten  Ausbau des Klodnitz-Kanals . 
Des weiteren bleilDt das P rojekt eines E lb e —S pree—Oder- 
Kanals zu priifen. D enn es erscheint nicht unwahrschein- 
lich, daB durch den Bau eines derar tigen  Kanals ein erheb- 
licher E xpor t  an  Braunkohlen  und B raunkohlenbriketts  iiber 
Stettin ins Leben ^e ru fen  werden konnte.

Hinsichtlich der  V ertre tung des Pom m erschen  Binnen- 
schiffahrts-Vereins in den W asserstrafienbeiraten  ist hervor- 
zuheben, dafi er nunm ehr im Oderwassers traf ienbeirat mit 
einem oderntlięhen und einem stellvertretenden Sitz ver- 
treten ist. F erner  ist der Pom m ersche  Binnenschiffahrts- 
Verein mit einem stellvertretenden Sitz im Landeseisenbahn- 
rat Breslau vertreten und dadurch in die Lage gesetzt,  die 
Belange der  Binnenschiffahrt auch bei de r  Gestaltung der 
Eisenbahntarife  dieses wichtigen Bezirkes entsprechend zu 
wahren.

E in e  A n z e ig e  im „0 s ls e e - H a n d d “ b r in g f  G e w in n



20 O S T S E E - H A N D E L Nummer 11

Die Sehnsudif der Sowiefunion nadi dem GroftgrtmdliesHz.
Vor dem Kriege produzierte der GroBgrund- 

besitzer nach Angaben der Sowjetbehórden 12 o/0 
brutto der in RuBland erzeugten Getreidemenge. 
Doch entfiel von dem auf den Markt kommenden 
Getreide 47 o/0 auf die Erzeugung der Giiter. Wenn 
man diese Tatsache ins Auge faBt, erscheint es 
einem verwunderlich, daB die Sowjetbehórden iiber
haupt yorubergehend Getreide auszufiihren ver- 
mochten; das um so mehr, ais nach ihren statisti- 
schen Erhebungen der durchschnittliche Ernte- 
ertrag pro Kopf der Bevolkerung von 38 Pud in 
der Vorkriegszeit auf 30,7 Pud gesunken ist und 
andererseits der Eigenkonsum der yermehrten 
Bauernschaft gestiegen sein soli.

Ais die Kommunistische Partei 1917/18 um die 
Staatsgewalt rang, gelangte sie nur dadurch zum 
Siege, daB der proletarischen Staatsumwalzung eine 
Militarrevolte und eine elementare B a u e r n r e v o - 
l u t i o n  zu Hilfe kam. Die Bauernrevolution war 
hierbei der bedeutsamste Vorgang, bei dem die 
Bauern ihre ewige Sehnsucht nach Land unter den 
furchtbarsten Begleiterscheinungen der Zerstórung 
und des Mordes durchsetzten.

Die Kommunistische Partei muBte sich damals 
dem individualistischen Grundzug des Bauerntums 
fiigen, der im Programm der damals machtigen 
Sozialreyolutionaren Partei hervortrat, und die Zer- 
stiickelung des GroBgrundbesitzes anerkennen. Im- 
merhin ist der GroBgrundbesitz nicht vóllig ver- 
schwunden, wenn auch die Rategiiter und Kollek- 
tivwirtschaften heute nur 1,7 o/o der Bruttoproduk- 
tion von Getreide liefern. Dagegen ist infolge der 
Einfiihrung der ,,Nep-W irtschaft“ der i n d i v i -  
d u a l i s t i s c h e  Charakter der Bauernwirtschaft 
immer starker hervorgetreten und auch die Zer- 
stiickelurfg der Bauernwirtschaften fortgeschritten. 
Ihre Zahl ist von 16 Millionen auf 25 Millionen 
gestiegen.

Vergeblich hat die Sowjetregierung versucht, 
die Bauern zu der notwendigen Getreidelieferung zu 
zwingen. GewaltmaBnahmen im Jahre 1928 haben 
den W iderstand der Bauern nur aufs auBerste ge- 
reizt. Jetzt holt die Sowjetregierung, gedrangt von 
der furchtbaren Nahrungsmittelnot im Lande, dem 
Ausfall der Ąusfuhr und der Bedrohung des ge- 
samten Wirtschaftssystems, zu einem neuen Schlage 
gegen die Bauern aus und sucht ihr kommu- 
nistisches Agrarprogramm zu vervvirklichen. Der 
Schlachtplan tragt den T ite l: ,, F u n f - J a h r - P l a n  
d e s  s o z i a l i s t i s c h e n  A u f b a u e s " .  Sein Ziel 
ist, den Bauern die Friichte ihrer Revolution zu 
nehmen und den G r o B g r u n d b e s i t z  i m k o m -  
m u n i s t i s c h e n  G e w a n d e  w i e d e r  h e r z u -  
s t e l l e n .

Der ,,Fiinf-Jahr-Plan des sozialistischen Auf- 
baues“ strotzt bekanntlich von ungeheuren Per- 
spektiven und riesigen Zahlen. Wieder einmal kann 
die Presse des Landes in herrlichen Ergebnissen 
der sozialistischen Revolution schwelgen, wenn 
diese auch in schroffem Gegensatz zur Wirklich- 
keit und nur auf dem Papier stehen. In den letzten 
fiinf Jahren, wird behauptet, seien 25 Milliarden 
Rubel in die Volkswirtschaft der Union hineinge- 
steckt worden. In den nachsten fiinf Jahren sollen 
56 bis 64 Milliarden Rubel inyestiert werden, je

nachdem, ob MiBernten eintreten oder nicht. Wiih- 
rend auf Industrie, Elektrifizierung und Transport 
zusammen hochstens 29 Milliarden Rubel gerechnet 
werden, sollen in die bisher so vernachlassigte 
Landwirtschaft allein bis 24 Milliarden flieBen.

Man weiB nicht, ob der R i e s e n b l u f f  des 
„sozialistischen Fii:nf-Jahr-Planes“ mehr fiir das 
Ausland oder fiir das Inland berechnet ist. Wie 
weit die englische Kommission auf die Vorgauke- 
iung ungeheurer Bestellungen im Rahmen dieses 
Planes hineingefallen ist, bleibe dahingestellt. Das 
russische V o lik sucht man in unzahligen Reden 
und Artikeln zu blenden. Da kann man z. B. lesen: 

„Die Saatflache fiir Getreide wird sich wah- 
rend der fiinf Jahre um 15 %, fiir technische Kul- 

turen um 51 o/o erhóhen. Zum SchluB des ,,Fiinf- 
J;ahr-Planes“ werden im sozialistischen Sektor der 
Landwirtschaft 170 000 Traktoren arbeiten. Un- 
gefahr eine Milliarde Rubel wird fiir Meliora- 
tionen verwandt werden. Die MaBnahmen garan- 
tieren nicht nur die vóllige Ueberwindung der 
Getreideschwierigkeiten, sondern werden vom 
dritten Jahr des ,,Fiinf-Jahr-Planes“ ab bereits 
wieder eine nicht geringe Ausfuhr von Getreide 
ermóglichen und die Schaffung geniigender Ge- 
treidevorrate sichern.“

Wem werden diese herrlichen Aussichten vor 
Augen gefiihrt: den Bauern? Nein — dem Prole
tariat. Der Plan richtet sich ja g e g e n  die Bauern- 
Es soli die Bauernschaft, die durch die kommu
nistische Revolution versehentlich erweitert und zuiu 
Alleinherrscher der russischen Landwirtschaft ge- 
macht worden ist, vernichtet werden. Die Landwirt
schaft soli im Laufe der nachsten fiinf Jahre ihre 
groBartigen Erfolge durch die neuen Getreide- 
fabriken erringen, den staatlichen G ro B g ru n d b esitz , 
bearbeitet vom landlichen Proletarier mit staa t- 
lichem Inventar. Die sozialistisch arbeitenden Land- 
wirtschaften, wie Kollektivwirtschaften, Kommunal- 
wirtschaften und Genossenschaften bearbeiten augen- 
blicklich mit sehr geringem Erfolge, ja meistens 
mit Defizit, 3,6 o/o der landwirtschaftlich genutzten 
Flachę. Sie sollen schon in drei Jahren 24,3 °/o des 
heutigen Bauernlandes umfassen, ein Gebiet, aut 
dem 28 °/0 der bauerlichen Bevólkerung śitzt.

Ein furchtbarer V e r n i c h t u n g s p 1 a n gegeil 
den Trager der russischen Volkswirtschaft, den 
Bauern, ist in Angriff genommen. Um ihn durcn- 
zufiihren, brauchen nur die bisherigen Methoden 
der Bauernbedriickung in verstarktem MaBe fort' 
gesetzt zu werden. Das geschieht durch eine 
S t e u e r p o l i t i k ,  die, an den untiichtigen Bauen1 
ganzlich voriibergehend, die leistungsfahigeren ru1' 
niert. Jeder Bauer, der Arbeiterkrafte anstellt oder 
dessen Viehbestand iiber das lebensnotwendige 
Minimum hinausgeht, wird unsinnig besteuert. NeU' 
erdings steigen die vSteuern fiir die sog. „ K u l a k e n  

vielfach auf etwa 100 % des Ernteertrages. Del 
Besitz von Getreidevorraten gilt ais Beweis _ der 
Spekulation. Die armen Bauern werden ais Spione 
benutzt, um solche Vorrate herauszuschniiffeu1: 
dann werden die Besitzer „boykottiert“ , d. h. 'Je 
ćler Verteilung von Saatgetreide, dem Recht au 
Ankauf von Bedarfsartikeln, landwirtschaft lic 'jê  
Maschinen usw. vollig iibergangen. Yielfach w e r d e



1. Juni 1929 O S T S E E - H A N D E L 21

sic yerhaftet und erst entlassen, wenn sie ihr ge- 
samtes Getreide abgeliefert und schriftlich erklart 
haben, daB sie dadurch ihr Saatgetreide nicht an- 
gegriffen hatten.

Durch diese und tausend andere Schikanen 
diirfte es vielfach gelingen, die Oberschicht der 
Bauern zu vernichten. Die n e g a t i v e ,  zerstó- 
rende Seite des Programms diirfte trotz der Zahig- 
keit der Bauern zu einem groBem Teil erreicht 
werden. Das kann man auch schon daraus er- 
sehen, daB die deutschen Kolonisten in hochster 
Verzweiflung aus dem Lande zu fliehen suchen. 
Den ganzen W inter iiber hat eine Massenflucht 
von Bauern und Kolonisten aus wSibirien (mit seinen 
verhaltnismaBig giinstigen Bedingungen) iiber die 
ehinesische Grenze angehalten. Doch der p o s i -  
t l y e A u f b a u  dieses kommunistischen Experi- 
nients wird dadurch noch nicht durchfiihrbar. Wenn 
der Bauer Proletarier wird, verliert er die fiir die 
Landwirtschaft notigen Eigenschaften.

Der Bauer wird sich nicht einreden lassen, 
(laB das Land, auf dcm cr ais Kommunenarbeiter 
unter der Fuchtel eines staatlichen Gutsverwal- 
ters schuftet, sein Eigen sei. Wenn man nun be

denkt, daB der russische Bauer seit seiner Befrei- 
ung von dei; Leibeigenschaft trotz aller Bedriickung 
des Staates daran festgehalten hat, daB das L a n d  
i h m  g e h ó r e ,  und schlieBlich beim Zusammen- 
bruch des alten Staates in einem furchtbaren Blut- 
rausch sich dieses Landes bemachtigt hat, wenn 
man bedenkt, daB die Interventionen und Emigran- 
tenheere letzten Endes daran gescheitert sind, daB 
der Bauer fiirchtete, das eroberte Land wiedergeben 
zu miissen, dann wird man die ganze Gefahrlich- 
keit der kommunistischen W iederherstellung des 
GroBgrundbesitzes verstehen.

Schon 1921 war der kommunistische Staat drauf 
und dran, die V e r s k l a v u n g  d e s  r u s s i s c h e n  
B a u e r n ,  seine Yerwandlung in einen k o m m u 
n i s t i s c h e n  S t a a t s a r b e i t e r ,  durchzufiihren. 
Damals scheiterte der Versuch an den blutigen 
Aufstanden, und der Kommunismus zog sich vor 
den Bauern in die „neue W irtschaftspolitik“ zuriick.

Es besteht kein Zweifel, daB auch der letzte 
Versuch, die kommunistische Wirtschaft durch die 
Vernichtung des individualistischen Bauern zu er- 
ringen, scheitern wird.

Polen und der deufsdi-englisdte HolzmarKI.
Von Dr.  E.  K u l s c h e  w s k i ,  Warschau.

, Die Preisentwicklung und Aufnahmewilligkeit sowohl 
v es deutschen wie auch des englischen H olzm arktes  werden 

on Polen mit umso gróBerer Aufmerksamkeit beobachtet,
, s diese zwei Miirkte fiir die E xportkapaz ita t  Polens von 
s ê tlrnm endem  EinfluB sind. In E ngland  ist Polen zwar 
i ° n im verflossenen J a h r  von der iibermachtigen Kon- 
^urrenz SowjetruBlands bedenklich verdningt wTorden, aber 

estimmte Sortimente werden, wie man in den polnischen 
°lzhandelskreisen erwartet, auch in der neuen Navigations- 
eriode abzusetzen sein. Im allgemeinen wird jedoch an- 

. ^ m m e t i ,  daB die Aufnahmefahigkeit <les englischen 
/Uktes das Yorjahr kaum iibersęhreiten wird, d. h. die 

„  ,uhr E nglands  diirfte erheblich hinter dem Jahre 1927 
2uruckbleiben.

durch 
sieht

^ t  das polnische Interesse am  englischen M ar^t schon 
die dominierende Rolle SowjetruBlands getriibt,

j. -- nian mit umso gróBerer Sorge der Entwicklung in 
utschland entgegen, wo die bisherigen Anzeichen eine 

v I| nenswerte Belebung auf dem  deutschen Baum ark t kaum 
Be ^ ^ k e in l i c h  sein lassen, wenn nicht noch rechtzeitig gró- 
Nv rc. Kredite zur Intensivierung de r  Bautatigkeit bereitgestellt 
ful 00' b ier wird man daher einen Riickgang der  Aus-
p ! Kauf nehm en miissen, was freilich fiir die kiinftige

• g ^ e' ne sonderlich giinstigen Perspektiven eróffnet. 
rnol a u f ^ ie H andelsbilanz wird sich dies umso
ho ll r ~,aUSwirken m u ssen» a ' s ĉ e  E rhohung  der  Erlenrund- 
fuhZZ°i clóch einer volligen Sperrung  der Aus-

i dieses Rohstoffes gleichkommt, ein nicht unbedeutender 
Wird 01* dem nach  gar nicht mehr in Erscheinung treten

srhnW Steigerung des deutschen Einfuhrbedarfs  an ge-
in utenera Nadelholz des letzten Jah re s  kam allerdings
r i r r*.rster Linie Polen zuerute. was sowohl auf das Holz- 

Vls°nurn  wie auf die Ei
schlechthi
. eutschlands

Entwicklung der Preise in Polen

% i m r  i an Śeschnittenem Nadelholz unter Beriicksich- 
^ der wichtigsten Bezugsgebiete fol^endes Bild:

Schnitthol2

fes
Oesterreich 
, 'n n lan d  

schechoslovakei 
°V^jetruBland 

Polen, das

folg.

insgesamt in to

1926 erst mit

1928 1927 1926
2 366 164 2 024 372' 902 117

576 764 291 480 16’3 707
337 536 326 292 49 864
364 954 379 307 237 198
241 929 365 167 136 837
126 242 76 883 45 918

18 o/o am deutschen Import

mehr ais 24<>/o des deutschen E infuhrbedarfs ,  wobei zu be- 
achten ist, daB 'dieser allein um T.62«/o gegeniiber 192(5 ge- 
stiegen ist, was fiir Polen sonach absolut wie relativ eine 
F est igung seiner Stellung auf dem deutschen Schnittholz- 
markt bedeutet. Hat man etwa die zwei letzten J a h re  im 
Auge, so zeigt jene Statistik, daB diese Festigung de r  p o l
nischen Position auf Kosten Finnlands und de r  Tschecho- 
slovakei erfolgt ist. Mitbestimmend dafiir war der  Um- 
stand, <laB die vorjahrige Bautatigkeit in der  Tschechoslo- 
vakei sehr rege  und d ahe r  auch das Angebot tschechischen 
Schnittholzes geringer war. Bezeichnend ist immerhin die, 
wenn auch nur gemach!ich steigende Quote SowjetruBlands 
an der  Bedarfsdeckung des deutschen Marktes. Obwohl 
diese Ziffer im Vergleich mit der  aus Polen importierten 
Schnittholzmenge vorerst noch keine sonderliche Gefahr 
fiir Polen rechtfertigt, so ist ihre Tendenz dennoch ge- 
eignet, den  polnischen Regierungs- und W irtschaftskreisen 
einige Beachtung abzuzwingen. SowjetruBland hat Polen 
auf dem englischen M arkt ziemlich aussichtslos an die 
W and gedriickt und bei gebiihrender Beriicksichtigung der  
sowjetrussischen Expansivkraft  wird der  polnische E xport-  
handel jene Erscheinung  nicht zu leicht abw agen  diirfen. 
Freilich ist diese Frage mit dem  Verlauf de r  deutsch-pol
nischen IIandelsvertragsverhandlungen  aufs engste verbunden, 
d. h. mit einem ergebnislosen Abbruch derselben wird Polen 
den Verlust des deutschen Schnit tholzmarktes in Rechnung 
stellen miissen, nachdem  das jetzt verbindliche Provisorium 
seine Rechtskraft verliert. Es gibt unstreitig Wirtschafts- 
kreise in Polen, die sich heute schon Rećhenschaft dariiber 
legen. W ie weit jedoch ihr EinfluB reiclit, diirfte die aller- 
nachste Zukunft lehren.

Die um 342000 to gróBere NadelschnittholzeinfujTr 
D eutschlands hat andererseits  ■einen Riickgang des Rund- 
holzimports ausgelóst,  der sich hauptsachlich im Austausch 
mit Polen abwickelte. Beriicksichtigt man auch hier die 
deutsche Gesamteinfuhr sowie ihre Bezugsgebiete, so ergibt 
sich die Entwicklung der  letzten drei J a h re  au s’ folgenden 
Ziffern:

1928 1927 1926
Rundholzeinfuhr insgesamt

in to 2 558 945 2 928 587 1578237
davon aus:
Polen 846 409 1 374 417 682 254
T  schechoslovakei 717 615 879 854 492 994
Oesterreich 509359 273 069 103 389

'Bei einem Riickgang de r  deutschen Ruńdholzein iuhr 
gegeniiber 1927 in Hólie von 370 000 to ist die E infuhr
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allem aus Polen um 528 000 to gesunken, was primar 
ais Folgę des oben erw ahnten  Provisoriums sowie der po l
nischen Preisbildung zu betrachten  ist. I' iir das lauf ende Ja.hr 
laBt sich zunachst schwer sagen, welche Entwicklung die 
polnische Rundholzausfuhr nehmen wird. Zwei 1 ak toren 
sprechen dafiir, daB sie zuriickgeht, wobei unbeachtet bleibt, 
welche Gestaltung die N achfrage  auf dem  deutschen Holz- 
m arkt nehm en wird; einmal kom m t der Erlenrundholzex- 
port in Fortfall , sodann aber  wird die E rhohung  der 
F rachttar ifsatze  nicht ohne groBen EinfluB aut die export- 
politische Stellung Polens bleiben. Noch ist unbestimmt, 
wann die E rhohung  in Kraft tritt, fest steht in lessen ,  daB 
das Verkehrsministerium angesichts der  in diesem \v mter 
gehabten  Aufwendungen fiir die E isenbahnen  und lhre 
Raum ung nicht darauf verzichten kann, und ebenso ist sehr 
wahrscheinlich, daB das Holz mit ca. 30o/o s tarker belastet 
wird. Vom Zeitpunkt des Inkrafttre tens hangt naturgemaB 
viei ab sowohl fiir den  R undholzexport ais auch fiir die 
Sagewerksindustrie .  Auf jeden Pall wird die Frachttarif- 
s teigerung durch einen D ruck auf die Preise ausgeglichen 
werden  miissen.

E inen ganz anderen  Verlauf nahm die polnische Schnitt- 
holzausfuhr nach E ngland. D er englische Einfuhrbedarf war 
im letzten Ja h re  wesentlich geringer  ais 1927 und erreichte 
noch nicht einmal die Ziffern des Jah res  1926. Im  einzelnen
importierte  E ng land  an : -

1 1928 1927 1926
I. w e i c h e m  S c h n i t t -

h o 1 z insges. in loads 4 605 723 o 025 932 4 771 058
davon aus :  _
Finnland 1 198 251 1 714 761 1 505 452
SowjetruBland 1 224 281 1 143 615 728 730
Schw eden 655 386 922 435 885 817
Lettland 398 480 ■ 438676 300 692
Polen 270 050 804 203 514 5k>

II. g e h o b .  u. a. v e r a r b .  
H o l z  insges. in loads 
davon aus:
Schweden
N orw egen
Finnland

589 470 688 616 605 409

360 802 423 804 374 200
138 698 153 78« 171 193

56 218 74 209 37 190

Geht man hier w iederum von den letzten zwei Jf.hren 
aus, so zeigt jene Tabelle, daB der  englische ImportrucK- 
gang  hauptsachlich Finnland, Polen und die anderen  Staatei 
trifft, w ogegen  der Anteil SowjetruBlands in den zw 
Tahren nicht unwesentlich zugenomm en hat. Diese Entwic 
lung ist namentlich auch im Hinblick auf !• mnland m 
essant, welches nach dem  W eltkriege zum er sten 
seme Fiihrerrolle auf dem englischen Schnittholzmar 
SowjetruBland abtre ten  muBte. D em  gegeniiber kann  der 
tastrophale  Riickgang Polens nicht mit d em  gleichen 
gem essen werden, weil es die E roberu ng  des eng 1SC: 
Marktes U m standen  verdankt, die mit seiner allgemei 
Preis- und Exportpolit ik  nichts gem einsam  haben.

SowjetruBland deckt heute rund 30o/o der  englischen 
Schnittholzeinfuhr, und wenn man in Betracht zieht, ca  
Holztruste  fiir das E xpo r t jah r  1.929 ein E x p o r tk o n t in g ■ 
von 800 000 S tandards praliminieren, so ist nahehegend, 
SowjetruBland nicht nur in England, sondern ganz ang 
mein auf dem  kontinentalen H olzm ark t den AnstoB zu 
Reorientierung geben  will. Dies insbesondere mit Kuc ' • 
auf d ie '  Preise, hinsichtlich welcher die Sowjets a pr 
eine Vorzugsstellung einnehmen. E s  ist in teressant zu 
obachten, wie systematisch die russischen den finnisc: 
Preisen nachriicken, was bei offener Notiz fiir zwei typ - 
Sortim ente aus folgender Tabelle hervorgeht:   ̂ .

flnn. W are (u/s in £) russ.W are (IH -f Lin±'j 
9“ 7“ 9“ *

f  o b  c i f .
1923 25,0 ' 17,10 30,10 22^10
1925 16,0 15,0 16,10
1927 14,10 13,0 19,0 16,15
1928 16,0 14,0 19,10 16,15
1929 15,5 13,10 17,15 15, ^
Die geringe Spanne zwischen finmschen f°b-^ u 

russischen cif-Preisen laBt die Scharfe cles Wett '*linP, n ung 
Uie Fiihrerrolle deutlich erkennen. E ine Aufrec i e , 
des jetzigen Preisniveaus wird naturgemaB bedingt -ets.
Richtung der kunftigen W aldnutzungspolitik der  ao  
Anzunehmen ist immerhin, daB sich das Angebot e i 
groBern wird, wofiir namentlich die Intensitat der  
russischen Sagewerksindustr ie  zu sprechen scliein

BefelUgnng ausland. Kapilals an
Nach soeben erschienenen Daten der Statisti- 

schen Verwaltung betrug das in Lettlands Aktien- 
gesellschaften zum 1. Januar eingezahlte Grund- 
kap ita l:

Inseesam t Davon wćir ausliind. In Ilundertsatzen 
Kapitał

1926 140737000 Ls. 74173000 Ls. 52,7 °/0
1927 150136000 „ 85352000 „ 54,0 o/0
1928 175792000 „ 94896000 „ 54,0 o/0

Somit ist die prozentuale Beteiligung auslan- 
dischen Kapitals an lettlandischen Aktiengesell- 
schaften unverandert geblieben. Das nominelle Ak- 
tienkapital betrug: 1926: 146,0 Mili. Ls., 1927: 
165,5 und 1928: 182,3 Mili. Ls. Demnach wurden 
eingezahlt vom nominellen G rundkapital: 1926: 
96,4 o/o, 1927: 95,5 o/0 und 1928: 96,1 o/o. Die Stei
gerung desselben betragt mithin wahrend des 
letzten Zeitraumes 16,8 Mili. Ls., wogegen das ein
gezahlte Kapitał sich selbst um 17,7 Mili. Ls. ver- 
gróBert hat. 

Am starksten ist auslandisches Kapitał in der 
c h e m i s c h e n  I n d u s t r i e  vertreten, und zwar 
erreichte dasselbe:

1926 12,1 Mili. Ls. oder 79,9 o/0 v. eingez. Grundkapital
1927 15,3 „ „ „ 85,4 o/o „
1928 17,4 „ „ „ 85,2 o/o „

An erster Stelle steht Danemark mit 4,7 Mili. 
Ls., Deutschland, Schweden und Holland mit je 
ca. 2,7 Mili. Ls. und RuBland mit ca. 1,7 Mili. Ls.

lefflandisdien AKttenźeseHsenaHen.
Ais zweiter Industriezweig folgt die 

i n d u s t r i e , in welcher auslandisches Kapita 
folgt beteiligt war:

1926 7,4 Mili. Ls. oder 78,9 o/0 v. eingez- Grundkapi a
1927 9,7 „ „ „ 78,7 o/o „
1928 13,2 „ „ „ 75,7 o/0 „ - ? 

Die Anteilsreihenfolge ist hier: Euglan ^ 
Mili. L s , Deutschland 3,3 Mili. Ls. und Hona 
1,4 Mili. Ls. 

Der Anteil auslandischen Kapitals an 
iibrigen Industriezweigen geht aus nachs e 
Aufstellung hervor: 
P a p i e r i n d u s t r i e  :

1926 6,87 Mili. Ls. oder 55,3 o/0 v. eingez.
1927 6,87 „ „ „ 55,3o/o „
1928 6,89 „ „ _ „ 55,4o/o „

M e t a 11 i n d u s t r i e :
1926 5,46 Mili. Ls. oder 46,8% v. eingez.
1927 5,34 „ „ „ 44,8 o/0 „
1928 5,54 „ „ „ 44,1 % . „ , n

N a h r u n g s m i t t e l i n d  u s t n e :
1926 2,37 Mili. Ls. oder 27,3% v. eingez.
1927 2,68 „ „ „ 27,5o/o „
1928 4,03 „ „ „ 32,3o/o „

H i o l z i n d u s t r i e :
1926 2,93 Mili. Ls. oder 43,8 »/0 v. eingez.
1927 3,29 „ „ „ 36,7o/o „
1928 3,43 „ „ „ 39,7o/o „ _ „ 

P o l v g r a p h i s c h e  I n d u s t r i e  .
1926 0,90 Mili. Ls. oder 45,2 «/0 v. eingez.
1927 0,90 „ „ „ 35.8 0/0 „
1928 1,20 „ „ „ 36,5o/o „

Grundkapital

Grundkapital

G rundkapita l

Grundkapital

Grundkapital
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B e k l e i d u n g s -  u n d  S c h u h i n d u s t r i e :
1926 0,70 Mili. Ls. oder 46,5 o/0 v. eingez. Grundkapital

MO „ „ „ 49,5o/0 „ *
1928 1,20 „ „ 46,7 o/o „ „

Ais Kapitalgeber dominieren die Angehórigen 
folgender S taaten :

P a p i e r i n d u s t r i e :  S S SR .: 1,87 Mili. Ls., 
Estland 1,26 und Frankreich 1,1 Mili. Ls.

'Me t a l i  I n d u s t r i e  : SSSR.: 2,5 Mili. Ls. und 
Deutschland mit 2,1 Mili. Ls.

N a h r u n g s m i t t e l i n d u s t r i e :  E ng land : 
1,69 Mili. Ls., Frankreich 680 000 Ls., Schweden 
und Tiirkei je 350 000 Ls.

H o l z i n d u s t r i e  : Deutschland und England 
Je 1,1 Mili. Ls., Schweiz 300 000 Ls.

P o l y g r a p h i s c h e  I n d u s t r i e :  Deutschland 
‘03 000 Ls., RuBland 462000 Ls.

B e k l e i d u n g s -  u n d  S c h u h i n d u s t r i e :  
England -322000 Ls., Belgien 300 000 Ls. und 
Deutschland 260 000 Ls.

Die Beteiligung auslandischen Kapitals an lett- 
landischen B a n k u n t e r n e h m e n  steht absolut 
genommen an erster Stelle, denn sie erreichte:

1926 14,55 Mili. Ls. oder 61,9% v. eingez. Grundkapital 
}5,32 „ . „ 59,6o/o „

1928 17,56 „ „ „ 61,3 o/o „
_ Hiervon entfallen auf die Vereinigten Staaten

0,58 Mili. Ls., Deutschland 3,08, SSSR. 2,3, 
1 schechoslowakei 1,63 und England 1,57 Mili. Ls.

Bedeutend ist ferner die I:nvestierung von Aus- 
landskapital in lettlandischen V e r k e h r s u n t e r -  
n e h m e n ,  wo dieselbe 1926: 13,36 Mili. Ls., 1927: 
14,63 und 1928: 14,70 Mili. Ls. betrug. Die pro- 
zentualen Beteiligungsziffern lauten: 63,1. o/0j 65,1 o/0 
und 65,2 o/o. H ier entfallen auf Belgien 6,48 und 
Frankreich 6,0 Mili. Ls.

In  H a n d e l s u n t e r n e h m u n g e n  waren in- 
vestiert 1926: 3,25; 1927: 4,2 und 1928: 4,3 Mili. 
Ls., wobei die hóchste Beteiligungsziffer mit 1,3 
Mili. Ls. auf England entfallt. An zweiter Stelle 
folgt Deutschland mit 748 000 Ls.

SchlieBlich ist noch zu bemerken, daB in V e r- 
s i c h e r u n g s a n s t a l t e n  auslandisches Kapitał 
mit 1,1 Mili. Ls. (1927: 0,9) nur in Unternehmen 
zur Exploitierung von I m m o b i l i e n  mit 1,8 (2,2) 
Mili. Ls. beteiligt war.

Zusammenfassend ergibt sich ein U e b e r -  
g e w i c h t  a u s l a n d i s c h e n  K a p i t a l s  in fol- 
genden Aktienunternehmen Lettlands:

Chemische Industrie 5,2 o/o
Textilindustrie 75,7 o/0
Verkehrsanstalten 65,2 o/0
Banken 61,3 o/0
Papierindustrie 55,4 o/0

AuBer den oben betrachteten Wirtschafts- 
zweigen dominierte auslandisches Kapitał zum 1. Ja- 
nuar 1928 noch in verschiedenen B a u u n t e r n e h -  
m e n ,  wo es 50,7o/o erreichte. Das gesamte ein- 
gezahlte Grundkapital * betrug hier jedoch nur 
237 000 Ls.

Die esfldndisdien Akflenbanhen im jahre 1928.
, Die Veróffentlichung d e r  AbschluBbilanzen der  Aktien- 

anken fiir das  J ah r  1928 wird nach dem  Beispiel friiherer 
J ^ i r e  erst spater erfolgen, daher  muB m an sich zwecks Ge- 
.^innung eines Ueberblicks iiber die Tatigkeit  der Banken 
l„y J ahre 1928 vorlaufig mit den Bilanzen per 1. D ezem ber 
^  o und 1. D ezem ber 1927 begniigen, dereń  Vergleich unter 

mzuziehung de r  Zwischenbilanzen ein geniigend klares Bild 
°u  der Tendenz des  Bankgeschafts  im vergangenen Jah re  

geben diirfte.
g  . Die Anzahl. de r  Aktienbanken hat sich im Laufe des 
g erichtsjahres um eine, die Póhja Bank, verringert, welche 

e 1927 von de r  Tallinner K reditbank iibernommen wurde. 
__le Eigenkapita lien betrugen  zu Beginn des Berichtsjahres
10 ,^er 1- D ezem b er  1927 gilt hier ais Beginn des Jah res  — 
]qL“ Mili. Kronen und am  E nde  des Jah res  (1. D ezem ber 
j^r~  ̂ 10,40 Mili. Kronen, davon das Aktienkapital 7,76 Mili. 
der*1)00 — eine VergróBerung de r  Reserven hat infolge
k /  i U ebernahm e de r  Póhja Bank durch die Tallinner
inl;C 1,t.̂ >anl:; erfolgten Abschreibungen nicht stattgehabt. Die 
7  arur lschen E inlagen weisen im Laufe des Jah res  eine 
Im aT von 32,10 Mili. Kr., d. h. um  rund 33 o/0 auf. 
Die.- (l es J a ^ res 1927 be trug diese S teigerung 26 o/0.
starteS ^ nw ach sen de r  E inlagen ist einerseits durch die ver- 
Sejt te ^ e rso rgu ng  de r  W irtschaft mit Krediten, anderer-  
tret^ aber auch durch die im ersten H alb jahr  zu T ag e  ge- 
Be\Ĉ e ^ erb esserung d e r  Geschaftslage zu erklaren. Die 
jahrVl S F  de r  befristeten E inlagen ist fiir das Wirtschafts- 
sie , ? besonders charakteristisch. Bis zum Juli stiegen 
des \ OIi au  ̂ 10,63 Mili. Kr., um hierauf bis zum SchluB
Kr ,es unter geringfiigigen Schw ankungen  auf 10,49 Mili. 
der /'Ur^clczug ehen. D er  Grund hierfiir liegt einerseits in 
der am J u^ v°rgen om m enen  H erabse tzung  des ZinsfuBes, 
d eri j!1 einer teiweisen A bw anderung  de r  Sparsum m en aus 
in (i , anken fiihrte, andererseits  aber  und wohl vorwiegend 
iru daB die Lage auf d em  Geldmarkt sich
terte Usa'nm.enhang mit d e r  MiBernte im H erbst  verschlech- 
PraRn-U e\nen angespannten  C harakter annahm. Besonders 
Ziff ant,.. tr*Łf diese Veriinderung in d e r  Bewegung der 
tande - Ur, (lie  Verschuldung d e r  Banken im In- und Aus- 

zu l a ge. — Im Jah re  1927 stieg die Nettoverschul-

dung d e r  Banken an  das Ausland um 21 o/0 auf 11,63 Mili. 
Kr., im Jah re  1928 um 36 o/o auf 16,17 Mili. Kr. Diese 
Erscheinung verdient besonders Beachtung, da  hier die 
Kraftigung des Vertrauens des Auslandes zu E stland deut- 
lichen Ausdruck findet. Die auslandischen Kredite werden 
den Banken in verschiedener Form  gew ahrt .  Vorwiegend 
handelt es sich um Diskonto von E xport-  und Im port-  
tratten und um offene Kredite bei Korrespondenten . In der  
zweiten Hiilfte des Jah res  haben  die A ktienbanken im Inlandc 
ebenfalls lebhaft Kredit ausgenutzt. Die Nettoverschuldung 
an inlandischen Kreditinstitutionen (vorwiegend an  die Eesti 
B an k ) stieg von 5,90 auf 8,93 Mili. Kr., also ca. um  50 o/o, 
vvahrend sie im Vorjahr von 6,83 auf 6,07 Mili. Kr. zuriick- 
ging. Insgesamt stiegen die frem den Gelder der  Banken 
(netto, G uthaben bei der  Eesti Bank nicht abgezogen),  
von 49,70 auf 68,20 Mili. Kr., wodurch sich auch die Mog- 
lichkeit ergab, der in de r  zweiten Hiilfte des Jah res  recht 
bedeutenden K reditnachfrage  gerecht zu werden. Die ge- 
samten Ausłeihungen der  B anken stiegen im Ja h re  1928 von
55,65 auf 73,74 MilJ. Kr. AuBerdem stieg die Zahl de r  von 
den Banken gestellten Biirgschaften von 9,1 auf 11,8 Mili. Kr 

Wie aus obigen Ziffern ersichtlich, hat das  Geschaft 
im Jah re  1928 eine wesentliche Ausdehnung erfahren, was 
auch vollkommen verstandlich ist, wenn man allein die Ver- 
gróBerung des Um satzes im AuBenhandel in Betracht zieht. 
Zu Beginn des Jah res  1929 fand in d e r  Entw ick lung  des 
B ankgew erbes ein Schritt von besonderer  Bedeutung statt, 
indem zwei groBe Banken, die E stlandische  Industrijt- 
und H andelsbank  und die K onm ierzbank sich unter der  
Firma „Estlandische K om m erzbank“ vereinigten, an de r  auch 
auslandisches Kapitał (schwedisches und deutsches) sich be
teiligt hat. Das H auptgeschaft  konzentr ier t  sich nunmehr 
auf die folgenden 4 B anken: G. Scheel & Co., Tallinner 
Kreditbank, Estlandische K om m erzbank  und D orpa te r  Bank, 
dereń  Bilanz ca. 75 o/0 der  Bilanzsumme aller 20 Aktien
banken  betragt. Die fortschreitende Konzentration im Bank- 
gew erbe  ist ais ein Zeichen einer Gesundung des Bank- 
wesens zu betrachten, denn  die groBe Anzahl de r  Banken 
bildete ein Hindernis auf d em  YVege zur Organisation des 
Geld- und K reditm arktes  auf solider Grundlage.
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W i r t s c h a f t l i c h e  n a c h r i c h t e n
SdiwcdeH.

D ie technisdhe R evision  des Z olltarifs wurde vo jn  
R eich stage gemaB E ntw urf  der R egierung angenommen. 
Offen blieb die F rage  betreffend den Zolłsatz fiir Sperrholz 
(bisher 10 Kronen fiir 100 kg), doch wird er kaum  geandert 
werden.

D er  abgeanderte  Tarif, der noch nicht publiziert ist, 
soli am 1. Jan u a r  1930 in Kraft treten. —

D ie G ultigkeit der Stockholm er H afengeb iihren bis 
1931 verlangert. W ie aus Stockholm gem eldet wird, hat 
das H andelsam t bei de r  Regierung  nachgesucht, daB die 
unterm 12. Sep tem ber ” 1924 festgesetzten H afengebiihren  
von Stockholm bis E n de  1930 ihre Gultigkeit behalten sollen.' 
E inige A enderungen in dem alten Tarif sind indessen in Aus- 
sicht genommen, namlich u. a. soli die Zeit, welche zu ge- 
wissen Verbilligungen der A bgaben berechtigt, von 10 auf 
6 T a g e  herabgesetz t  werden. AuBerdem wird gefordert,  daB 
die fiir Alkistan, D jurgardsbrunnskanalen  und Karlsbergs- 
kanalen geltenden Gebiihren bis 1933 gelten sollen.

Fallen  der G roB handelspreisricfitzahl in S chw ed en . Die 
vom K ommerzkollegium (H andelsam t) in Stockholm fiir 
den Monat April festgestellte Richtzahl der  schwedischen 
GroBhandelspreise be trag t 141 gegen  144 im Marz, und z war 
ist dies die bisher niedrigste Ziffer iiberhaupt.

D ie schw ed isch e  A pril-E rzausf uhr doppelt so groB w ie  
die vom  M arz. Wie aus S tockholm gemeldet wird, betrug 
die E rzausfuhr  der G rangesberggesellschaft im April 891 000 
to gegen  449 000 to im Marz. E in Vergleich mit der vor- 
jahrigen Aprilziffer ist wegen des damaligen Lohnkampfes 
irrefi ihrend, dag egen  ist durch  eine Gegeniiberstellung mit 
den Aprilziffern der Yorjahre die Entw icklung k lar er- 
sichtlich. Sie beliefen sich 1927, 1926 und 1925 auf 736 000, 
•586 000 und 693 000 to.

N eue T ank sch iffreederei in S tockholm . Wie „H an- 
deis tidningen“ meldet,  ist in Stockholm eine neue T a n k 
schiffreederei mit einem Aktienkapital von wenigstens 
200 000 Kr., eingeteilt in Aktien zu je 1000 Kr. gegriindet 
worden. Das U nternehm en, das unter d e r  Leitung der Aktie- 
bolaget Olson & W right steht und hauptsachlich dieselben 
Interessen hat, wie die im vorigen Ja h re  gegriindete Rederi- 
aktebolaget T anker,  laBt in England  ein Motortankschiff 
von 13 500 To. Ladefiihigkeit bauen. Die Dieselamlage wird 
schwedischer H erkunft  sein und bei A.-B. Atlas Diesel be- 
stellt werden.

Griinder des neuen U nternehm ens sind A.-B. Olson & 
Wright, Konsul T hors ten  Roberg , Konsul Oscar Gullander, 
R. W eylandt und Nils E rdm ann.

D ie sch w ed isch e  R eederei Transatlantic erzielt 5 Mili. 
Kr. Gewrnn aus dem  Sćhiffahrtsbetrieb . Nach einer 
(TT)-M eldung  aus G otenburg hat die Reedere i  T ran sa t
lantic im Ja h re  1928 aus dem  Reedere ibetrieb  einen Rein- 
gewinn von 5 Mili. Kr. erzielt. Nach Abzug der  Ausgaben 
und Abschreibungen verbleiben 303 500 Kr. Nach dem  Yor- 
schlage der  V erwaltung sollen fiir die Dividendenverteilung 
<Jiuf die V orzugsaktien  130 660 Kr. oder ebensoviel wie im 
Yorjahre abgesetz t werden.

A usbeutung der neuen G old- und E rzvorkom m en in 
Schw ed en . Wie „D agens  N y h e te r“ erfahrt,  ■ haben die Inter- 
essenten an  den neuentdeckten, groBen Gold- und Erzvor- 
kom m en in Vitberget in der  Niihe von Pitea jetzt be- 
schlossen, eine Gesellschaft zu bilden, um die reichen Vor- 
kom m en an  Mineralien verschiedener Art, die nach de r  Fest- 
stellung der staatl ichen Priifungsanstalt von auBerordent- 
lichem Werte  sein sollen, rationell ausbeuten  zu kónnen. Man 
wird zunachst T iefbohrungen  vornehm en und dann mit dem 
eigentlichen G rubenbetr ieb beginnen.

Norwegen.
N eue K onventionszo llsatze  zw ischen  P olen  und N or

w eg en . Im polnischen Gesetzblatt Nr. 31 vom 15. Mai ist, 
gernaB ,,D. N. N .“ , ein Zusatzprotokoll zum polnisch-nor- 
wegischen H andelsver trag  veróffentlicht, nach dem  fiir die 
D au er  seiner Geltung Polen fiir nachstehende norwenische 
W aren  ZolIvergiinstigungen gew ahrt :  Aus Pos. 34, 4d: Ge- 
riiucherte und gebra tene  I l e r i n g e  in luftdichter Yer- 
packung  ohne Oel oder andere  Zutaten, genannt „K ip p ers“ 
und „K ippered  H er in gs“ : de r  augenblicklich giiltige Zoll um 
662/ 3 Prozent verringert.  — F i s c h e  in Oel oder  mit To- 
matenzutat in luftdichter Yerpackung, und zwar der  Arten

„clupea S pra tu s“ und „clupea h a rengus“ , ohne Kopfe, g e 
nannt ,,Brislinge“ oder „S ilds“ , norwegischer H erk u n f t ,  
w e rd e n  bei der E infuhr nach Polen mit einer E rm a B ig u n g  
von 70 Prozent des augenblicklich giiltigen Zolls verzollt — 
(Pos. 37, 2a). —- W as die E in fu h r  von g e s a l z e n e n  H e -  
r i n g  e n  aus N orw egen  betrifft, so hat sich Polen ver- 
pflichtet, den jetzt verbindlichen Einfuhrzoll fiir die Dauer 
des Zusatzprotokolls  nicht zu erhohen.

N orw egenn  hat P o l e n  folgende Zollvergiinstigungcn 
zuerkannt: M i n e r a l o l e  (die nicht zur Beleuchtung, Bren- 
nung und K rafterzeugung dienen) sowie Ruckstande von 
N aphthaerzeugnissen  zahlen bei der  E infuhr nach Norwegen 
den auf die Halfte herabgesetz ten  bisherigen Einfuhrzoll-
— S t e i n -  u n d  K o c h s a l z  ist fortan zollfrei. — Ge- 
wohnlicher S i r u p und M e l a s s e  mit weniger ais 70 P ro 
zent Z ucker ebenfalls zollfrei.

Die Bestimm ungen des Zusatzprotokolls sind in diesen 
T a g e n  in Kraft getreten. . •

D ie E innahm en der norw egischen  H andelsflotte mi 
Jahre 1928. Wie aus den  jetzt veróffentlichten Angaben 
iiber die E innahm en der norwegischen Handelsflotte 1111 
vorigen Jah re  hervorgeht, erreichtcn die auf Auslandsfahrten 
vereinnahmten Bruttofrachten insgesamt den Betrag von 4ul 
bis 415 Mili. Kr. gegen  423 Mili. Kr. im Ja h re  1927. D er  trotz 
erheblicher VergróBerung der  Handelsflotte e i n g e t r e t e n e  

Riickgang der E innahm en ist auf den U ebergang  zur Gole - 
valuta und das Sinken de r  Frach ten  zuriickzufiihren.

Zusam m enbruch einer norw egischen  Sparkasse. Zufolgc 
,,G. H. & S. T .“ hat Skiens Sparbank  die Z ahlungen ein- 
stellen miissen. Das gesam te  V erwaltungskapital betrug ain 
1. Jan u a r  9,8 Mili. Kr. und die E inlagen 6,6 Mili. Kr. .

N orw eg isch e  R eederei "bestellt groB es D ieselm otorscnn  
in S chw ed en . Zufolge „Stockholms D ag b lad“ hat die \ et- 
waltung von A.gdesidens Rederi a /s  Arendal bei Eriksberg^ 
mekaniska verks tadsaktiebolag  ein Dieselmotorschiff von K 
To. Ladefahigkeit bestellt. D er  I laup tm oto r  des im Mai" 
1931 zu liefernden Schiffes soli 2100 PS entwickeln.

DanemarK.
D ie W irtschaft im April. Die Nationalbank in K °PĈ  

hagen  und das Statis tische D epartem ent des 
Staates erteilen folgende Auskiinfte iiber die danischen ir 
schaftsverhaltnisse im April:

D . e  d ii n i s c li e L a n d  w i r t s c h a f  t s a u s f  u h ' 
fiir die meisten P rodukte  groBer ais in d em  entsprechen 
Monat des V orjahres; nur die Speckausfuhr war etwas 
nnger .  D i e  P r e i s e  waren fiir E ie r  und Speck bedeu 
hóher, aber  fiir Fleisch^und namentlich Butter etwas niedrig 
ais im April vorigen Jahres.

D e r  W a r e n u m s a t z  m i t  d e m  A u s 1 a n d e 
trug im Marz, was die E infuhr betrifft, 114 Mili. 
che Ausfuhr betrifft, 124 Mili. Kr., sodaB ein Ausfuhru 
schuB von 10 Mili. Kr. zu verzeichnen war, wahren 
Miirz 1928 ein EinfuhriiberschuB von 11 Mili. f^r - vvaITa i1re 
ersten Quartal des Jah res  war demnach in diesem J^1 ^ 
im ganzen ein AusfuhriiberschuB von 19 Mili. K r - ^ 
einen EinfuhriiberschuB von 45 Mili. Kr. im Vorjahrc.

i r i  mif 150Die E ngrospre iszahl ging im April von ^ . )rii
herab. Die F r a c h t r a t e n z a h l  ging von Miirz ,e r .
von 115,4 auf 110,8 herab, namentlich infolge des i 1 
gangs der  Kohlenfrachten. p a r -

In den 3 privaten H aup tban ken  sind im April die 
lehen mit ca. 11 M il i .  Kr. gestiegen, w i i h r e n d  die . 11 
ein paar  M il i .  Kr. herabgingen. Die N otenm enge ^
357,1 auf 359,4 Mili. Kr. gestiegen.

Im  April hat das Statis tische D epartem ent c\nct]iai,cn 
stellung iiber die auslandischen Schulden und u 
D anem arks  per 31. D ezem ber 1928 a u s g e a r b e i t e  . ^ aS  
dieser Aufstellung be trug D anem arks  Nettoschiue < j er 
A u s l a n d  a u s g a n g s  1928 ca. 995 Mili. K r . ;  ein vVeil
ungefiihr derse lbe  wie ‘im Jah re  zuvor war, n a m e n  , j nl 
die bedeutenden  Anleihen, die vom Staat und G^mel- jlt • ver- 
Laufe des Jah re s  im Auslande aufgenom m en sin(*’ n gjehen. 
b raucht sind, sondern ais G uthaben in den  Ban -en  ̂ ^ 

D er Arbeitslosigkeitsprozentsatz war 16,8-
etwas n iedriger ais im April 1928, namlich 13,7 °5.°zent satz 
In den eigentlichen Industriefiichern w ar der 
in diesem Jah re  13,8 gegen  16,9 im Yorjahre.



D as G esetz  Ober V erw endung von F appe und Kunst- 
leder bei der H erstellung von Schuhw aren w urde abgeandert.
Diese Aenderung vom 30. April 1929 trat am  1. Mai in Kraft 
und gilt bis zum 1. Mai 1932. —

Leffland.
AuBenhandel. Im F e b r u a r  d. Js . be trug die E i n 

f u h r  65 685 to im W erte  von 1.9,2 Mili. Lat gegeniiber 
50129 to im W erte  von 15,0 Mili. Lat im F ebruar  1.928. 
MengenmaBig stieg die E infuhr um 15 556 to und wert- 
maBig um 4,2 Mili. Lat. Besonders stark hat gegeniiber 
dem Vorjahre die Einfuhr von Getreide zugenommen, m e  
aus lolgender Tabelle  ersichtlich ist. Eingefiihrt wurden-

Februar 1928 Febriiai’ 1929
Weizen 2533 to. 5292 to.
i;°ggen 2060 „ 8921 „
},IaJer 1904 „ 3912 „
werste 786 „ 3450 „

Die Einfuhr von Zucker d agegen  ist zuri ickgegangen 
unci z war auf 2987 to gegen  3400 to im F eb ru a r  1928. Die 
A u s f u h r  stellt sich auf 96 084 to im W erte  von 14,17 
"hll. Lat gegen  63 459 to im W erte  von 22 910 000 Lat im 
' ebruar 1928. Die mengenmaBige Steigerung derselben 
->etrug also 32 000 to, wahrend der  Ausfuhrwert um 8 739 000

zuriickging. Im Endresu l ta t  war der AuBenhandel 
-cttlands im Februar 1929 mit 5,04 Mili. Lat passiv gegen-

11 Jcr einem Aktivum von 7,9 Mili. Lat im gleichen Zeitraum 
des Vorjahres.

Im M a r z  be trug der W ert de r  E i n f u h r  20,3 Mili. 
L;it, der  W ert der  A u  s f  u l i r  9,8 Mili. Lat.

P rojektierte Erhohung des E infuhrzolles fiir Portland- 
^ernent. D as Ministerkabinett hat beschlossen, den Ein- 
p n Z°ll Portland-Zem ent von 90 Santim auf 2,50 Lat pro 

‘iB zu erhohen. Das Projekt bedarf  noch der Bestiit igung 
( urcli den  Landtag, der eben in die Ferien  gegangen  ist.

Einfuhr poln ischer K ohle. Laut BeschluB der  Eisen- 
^<dmoberverwaltung sollen aus Polen 80 000 to Steinkohle 
flr, ^°}cornotivheizungszwecke eingefiihrt werden. D er Preis 

s eht .sich in Abhiingigkeit von dem  Lieferungsort auf 23,05 
bls 26,40 Lat je Tonne.

D ie Papierholz-A usfuhr ste ig t. Im letzten Ja h re  hat 
ettlands Papierholz-Ausfuhr einen auBergewóhnlichen Auf- 

^cn\vung genommen, obwohl sie auf D rangen  der lettlłin- 
lsclien Papierfabriken mit einem hohen Exportzoli (30 Lat 

rC Kubikfaden) belegt ist. Sie stieg von 9440 to (3933 Kubik- 
auen) im W erte  von 4L7 000 Lat im Ja h re  1926 auf 37 953 

iq0!, ®14 Kubikfaden) im W’erte von 1 690000 Lat im Jah re  
4 i r o  Unc  ̂ 93 703 to (39 044 K ubikfaden) im W erte  von 
d 000 Lat im Jah re  1928 und ist damit erheblich iiber 

( n Rahm en der a llgemeinen S te igerung des lettlandischen
0 °  zexports (die sich im Zeitraum von drei Jah ren  auf
o wa 125 Prozent belief) hinausgewachsen. Weitaus an der 
" Pitze der Bezieher standen 1928 die Niederlande mit 45 112 
°  (18 797 Kubikfaden) im W erte  von 1.948 000 Lat, es folgt 
/•7-Ui Schland mit 17 394 to (7247 Kubikfaden) im W erte  von 
?7;,<HX) Lat.
'r(. ^ er F lachsm arkt zeigt keine wesentlichen Veranderun- 
j>n: L)ie staatliche Flachsmonopolverwaltung hiilt an dem 

eise 92 Pf. St. fiir Livonia fest und hat Offerten hiesiger 
^ P w f i r m e n  von yg umj gy p f ’ abgelehnt. Recht groB ist

* ^ c h f r a g e  nach Hede, d a  SowjetruBland die Preise 
Soht- erma^ig t hat. Die letzten gem eldeten  russischen Ab- 
sicl -e *auten au  ̂ 63 Pf. fiir Kotelnitsch. In Lettland diirfte 
h , ..1 fiir den E xpor t  verfiigbare F lachsm enge auf 6000 

ls ?000 to belaufen.
Wer, hers te llung  von elektrischen Gliihlampen. Die H aupt- 
Ij slatt des Post- und T e legrafendepartem ents  hat die 
m S e^ Ung von elektrischen Gliihlampen soeben aufgenom- 
au sollen sich im Preise bedeutend billiger ais die
.v. r iHdischen stellen und im H erbst  auf den  M arkt gebracht
"  ulen.

S( P rivatbanken und Sparkassen  in den B allischen
Alitt ^ nfang  1928 stellten sich die fremden und eigencn 
Stan? ĈCr ^ r ivatbanken  und Sparkassen  in den  Baltischen 

en fo lgenderm aB en:
Fremdes 

j Kapitał
-MUaml 1322 Mili. Lat. 
t , lan<l 98.5 .. „ 
jl^auen 4 3 1

eigenes
Kapitał

39.2 Mili. Lal.
16.5 „
47.6 „

zusammen

171.4 Mili. Lat. 
115.- „ . ,, 
90.7 „

W ech selp roteste . Im M a r z  d. J. ge langten  in ganz 
Lettland Wechsel im Betrage von 2,9 Mili. Lat zu Protest 
gegen  2,8 Mili. Lat im F eb ru a r  und 3,56 Mili. Lat im 
Januar .  Die meisten Wechsel wurden in der  Provinz Lett- 
gallen protestiert. T ro tz  der unbefr iedigenden Wirtschaftslage 
kann  jedoch eme steigende T endenz im W echselprotestwesen 
nicht konstatiert werden.

Eslland.
Der estlandisch-franzosische H andelsvertrag wurde am 

26. Marz d. Js. von estlandischer Seite ratifiziert. D er  neue 
Vertrag, der den vom 7. Ja n u a r  1922 ersetzen soli, berulit 
aut der gegenseitigen Meistbegiinstigung und enthalt auch 
die iiblichen Bestimm ungen iiber Niederlassung, Ausiibung 
von H andel und G ew erbe usw. insbesondere aber  raum en 
sich die beiden S taaten  in Listę A und B (je 54 Positionen) 
Yergiinstigungen in zolltarifarischer Beziehung ein, die auch 
anderen  meistbegiinstigten Nationen zu gute  kom m en  miissen.

Ein estlandisch-russischer H andelsvertrag ist, nach ver 
haltnismaBig kurzer  Verhandlung, von den  beiderseitigen Ver- 
tre tern in Reval unterzeichnet worden. D er  V ertrag  ist auf 
der  Meistbegiinstigung aufgebaut und auf die D auer von 3 
J ah re n  verembart. E ine  Merkwtirdigkeit stellt die Abmachung 
dar, daB de r  H andel in E in- und Ausfuhr ausbalanziert 
werden soli. Exterritoria lita tsrechte  stehen nur dem  Leiter 
der  russischen H andelsver tre tung  und seinem Gehilfen zu. 
Die russischen H andelsorganisationen unterliegen in Estland 
S teuern  und A bgaben  gleich den einheimischen Firmen.

Schif falirt. Im A p r i l  d .J. l i e f e n  i n  R e  v a l  e i n  
76 Schiffe mit 53 (X)0 Nrgt. und g i n g e n  a u s  76 Schiffe 
mit 50 655 Nrgt. — Fiir den  April 1928 lauteten die entj- 
sprechenden Zahlen : E ingang  85 Schiffe (45 723 Nrgt.) ,  
A u s g a n g  108 Schiffe (45 318 Nrgt.) .  — Die Zahl der  
Schiffe ist also gesunken, die T o nnage  hat ab e r  zugenommen.

W ech selp roteste . In den d r e i  e r s t e n  M o n  a t e n  
d- J. g ingen zum Protest 18 538 Wechsel auf eine Gesamt- 
summe von 4,40 Mili. Kronen, w ahrend in den drei ersten 
Monaten 1928: 10 119 W’echsel mit einer G esam tsum m e von 
2,69 Mili. Kronen protestiert worden. — WTenn man die 
einzelnen Monate beriicksichtigt,  so sieht man, daB im 
Marz ahein fiir 1,76 Mili. Kronen Wechsel jirotestiert wurden.

Liiauen.
D er sch w ed isch e Z iindholztrust w ill, nachdem  er das 

Z u n d h o l z m o n o p o l  fiir Lett land und E stland erworben 
ha" nun auch Litauen in seinen In t i res senkre is  zieiien. Es 
sollen ernstliche V erhandlungen mit der  li tauischen Re- 
g ierung gefiihrt werden, de r  eine Anleihe bei d em  allge
meinen Geldmangel sehr zu paB karne.

Z em entbedart. Im  Ja h re  1928 sind insgesamt 46 900 to 
(d. s. e twa 500 000 FaB) Zem ent nach Litauen eingefiihrt 
worden, und zw ar fiir 4 685 000 Lit. Im vorigen Jah re  stiegen 
die Preise infolge Zustandekom m ens eines Z em en tsy n d ik a ts ; . 
in diesem Jah re  sind die Preise von 25—26 Lit wieder auf 
21—22 Lit je FaB zuriickgegangen, nachdem  das Zement- 
syndikat infolge von Uneinigkeit wieder zerfallen ist. Ge- 
genwiirtig sollen iiber die E rneuerung  des Syndikats Ver- 
handlungen schweben.

K onkurse.- Im ersten Vierteljahr haben  37 F irm en K on
kurs angemeldet,  von ihnen wurden 13 un ter Geschaftsauf- 
sicht gestellt.  Die Passiva der  in Konkurs gera tenen  Firmen 
w erden mit 10 Mili. Lit, die Aktiva mit 4 Mili. angegeben. 
Zum gróBten Teil sind auslaridische F irm en in 'Mitleiden- 
schaft gezogen  worden, so namentlich bei den Zusamm en- 
briichen in der Texti lbranche. —. Vor dem K riege gab es in 
Litauen 5000 I landelsun ternehm ungen , zur Zeit e twa 20 000, 
natiirlich ist ein groBer Teil der  neuen F irm en nicht lebens- 
fjihig. E s  empfiehlt sich bei K red itgew ahrung  gróBte Vor- 
sicht zu beachten.

S chw erfa lligkeit bei der A bfertigung von A uslands- 
gepack . Uns wird fo lgender Fali, d e r  sich kurzlich in 
Kowno zutrug, nutgeteilt.  E in Reisender, der  von Riga nac.li 
Kowno kam, hatte seinen Koffer plom bieren  und im Transit 
nach Kowno gehen  lassen. In K owno stellte es sich heraus, 
daB er am N achmittage weiterreisen muBte, er wollte daher 
seinen Koffer weiterexpedieren  lassen, es erweist sich aber,  
daB d a s  Zollamt um 2 U hr geschlossen hat und alle Be- 
m uhungen, den Koffer aus de r  Z ollkam m er a u f  dem  Balin- 
hof herauszubekom m en scheiterten, daran , daB de r  Zoll- 
beam te  den Schliissel m itgenom men hatte  und nicht mehr 
Dienst tun wollte. — Da. es nur auf die Weiterexjiedition 
des Koffers ankam, nicht auf eine Besichtigung, wiire wohl 
groBeres E n tgegenkom m en  am  Platze gewesen.
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Freie Sladt Danzig.
D an zigs G eneralhandel *) im M arz zeigte nach den 

,,D. N. N .“ folgende Zahlen: H a f  e n - , E i n g a n g  173 289 
Dz., der  H afen-A usgang 1527 988 Dz. Im F ebruar  d. J.  war 
noch ein H afen-E ingang  von 767 790 Dz. und ein H afe ivA us-  
gang  von 3 774 092 Dz. zu verzeichnen gewesen. Im ersten 
Vierteljahr 1929 ergeben  sich dem nach folgende Zahlen- 
H afen-E m gang  2 705 782 Dz., H afen-A usgang 11 989 424 Dz. 
Die en tsprechenden Zahlen fiir das erste Viertel 1928 laute- 
ten dageg en :  H afen-E ingang  4 234 689 Dz., HafenvAusgang 
15 166 148 Dz. D e r  Riickgang ist wohl hauptsachlich den er- 
schwerten V erkehrsverhaltnissen im F ebruar  und Marz in 
R echnung zu stellen.

D ie H olzausfuhr ist im ersten V ierteljahr 1929 stark 
zuriickgegangen . E s wurden in diesem Z eit raum  97 365,8 t 
Holz  exportiert gegen  289 196,2 t in derselben Zeit 1928. Im 
Aprir ist allerdings eine starkere  Ausfuhr 45 181 t zu ver- 
zeichnen, im Vergleich zum April 1928 bedeute t das aber 
eine Minderausfuhr von 62 625,7 t.

D an ziger Fahrradfabrik A.-G . Diese, mit einem Grund 
kapitał von 100 000 Gulden gegriindete Gesellschaft, will 
Maschinen aller Art, insbesondere F a h r r a d e r  und Mo- 
to rrader  herstellen. Die Firma hat die V ertre tung d e r  Górike- 
w erke A.-G. in Bielefeld, ubernimmt aber auch den Vertr ieb 
von Fah rrade rn  und M otorradern  und dereń  Zubehorteile 
f i i r  a n d e r e  F i r m ę  n.

D ie russische Sow jetreg ieru ng  hat der Klawitterwerft 
in D anzig  einen FluBdam pfer fiir Passagiere  und Fracht, 
68 m lang, 10,6 m breit, in Auftrag gegeben. D er D am pfer  
soli die Petschora befahren. Die D anziger R egierung leistete 
Garantie fiir einen durch die D resdener  Bank beschafften 
auslandischen Kredit.

D anziger H olzkontor A.-G . Die Gesellschaft hat im 
Jah re  1928 bei einem Aktienkapital von 483 000 G. einen 
Reingewinn von 40 903,51 G. erzielt. H andlungsunkosten  
usw. erforderten  206 390,37 G., Abschreibungen auf das 
U tensilienkonto 13 492,03 G., Konto BahnanschluB 2256 G., 
Konto Ladebriicke 3940 G. Es wird eine Dividende von 
6 o/o gezahlt.

A k tien gese llsch aft fiir iib erseeisch en  H andel i. L. Die
Liąuidations-Eróffnungsbilanz per 31. Ja n u a r  1929 weist auf 
der  Sollseite auf: Kasse mit 2573,20 G., Jnventa r  mit 
3849,89 G., Kreissage mit 549,90 G., W arenbes tand  mit
1.91914,65 G., D ebitoren mit 317 582,41 G., Verlust 18 744,80 
G.; auf der  I iabensei te  stehen Kreditoren mit 285 214,85 G. 
uncl das Kapitał mit 250 000 G.

Polen.
A uBenhandel. Im A p r i l  be trug der W ert  de r  E i n -  

f u h r  321,1 Mili. Zloty, der W ert der  A u s f u h r  214,3 
Mili. Zloty, mithin de r  EinfuhriiberschuB 1.06,8 Millionen.

Im Vergleich zum Marz stieg die E infuhr um 87,8 Mili. 
Zloty, die Ausfuhr nur um 52,8 Mili. Zloty. — Die Zunahme 
sowohl der  Ein- wie Ausfuhr erklart sich durch die Ver- 
kehrsstockungen  in den W intermonaten. — Auffallend hoch 
ist im April die E infuhr von I C u n s t d i i n g e r  — die 
S teigerung betrug 22 Mili. Zloty; fiir die Zeit J a n u a r—April
1929 be trug die Gesamteinfuhr von Kunstaiinger 324 687 to, 
gegen  212 603 to in den vier ersten Monaten 1928.

Erhohung der statistischen  G ebiihr. Durch V erordnung 
des Ministerrats,  publiziert im Dzennik U staw  Nr. 24 vom 
17. April d. J., sind mit W irkung  vom 2. Mai die statistischen 
Gebiihren bei einer ganzen  Reihe von Positionen des Zoll- 
tarifs erhoht worden.

N eue E infuhrzollerm aB igungen. N eue Einfuhrzollerma- 
Bigungen, schreibt die Kattow. Ztg., sollen, wie offiziós ver- 
lautbart wird, in nachster Zeit in Kraft treten. Allerdings 
handelt es sich dabei in den meisten Fallen nicht um 
generelle H erabsetzungen, sondern um  solche, die an  eine 
besondere Gen.ehmigung des Finanzministeirs gebunden  sind.

E ine  ErmaBigung bis auf 20o/o d e s  N o r m a l z o l l s  
kom m t bei folgenden W aren  in Betracht: G l a s r ó h r c h e n ,  
maschineh gezogen, zur H erste llung von Ampullen usw. 
(bisher 162,50 Zl. je  100 kg),  B a r i u m  s u p e r o x y d  
(19,50 Zl.), S i l b e r d r a h t ,  sog. Schmelzdraht zur H e r 
stellung von Sicherungen (20 800 ZL), W a l  z e n ,  gehartet,  
mit einem Durchmesser von 750 m m  und dariiber fiir 
H iitten (32,50 bezw. 52 Zl.), S t a h l f o r m e n  zur E r 
zeugung von gegossenen E isenrohren nach dem  System De 
Lavaud (130 Zl.), A l u m i n i u m s p a n e  zur Herste llung

*) D er  Generalhandel umfaBt den seew artigen W aren- 
verkehr einschlieBlich der Durchfuhr.

von Explosivmaterialien (130 Zl.), P a p i e r  aus Pos. 177, 
Punkt 6 b  III  und Punkt 11 a und b zur E rzeu gu ng  von 
lichtempfindlichen Papier (58,50 bezw. 117 bezw. 156 ZL), 
G a r n ,  in Knaueln oder  auf Spulen, roh, ungezwirnt, zur 
E rzeugung  von Feuerw ehrschlauchen (325 ZL), rohes B a u m- 
w o l l g e w e b e  bis zu 15 qm einschl. auf 1 k g  Gewicht 
zur Herste llung von Autoreifen (559 Zl.).

Bis auf 30 o/o d e r  N o r m a l s a t z e  soli der  Zoll bei 
folgenden W aren  ermaBigt werden: S t a h l d r a h t ,  g e 
hartet,  zur E rzeugung  von Biirsten (91 ZL), P a p p e , sati- 
niert, aus gekochte r  oder  ungekochter Holzmasse hergestellt , 
dj£ weder Lum pen noch sonstige Zusatze enthalt (58,50 ZL), 
W u l k a n f i b e r  jeglicher Art (91 Zl.), rohes B a u m w o l l -  
g e w e b e in Satinbindung bis zu 1.5 qm einschl. auf 1 kg 
Gewicht zur E rzeugung  von geschorenen Velvets (559 Zl.)-

Bis auf 75 o/0 der  N ormalsatze ermaBigt sich der  Zoll 
fiir konzentr ier te  S a l p e t e r s a u r e  (iiber 40° ‘ B£), Nitro- 
saure (ein Gemisch von Salpeter- und Schwefelsaure) (13 Zl.)- 
Die ermafiigten Satze gelten b i s  e i n s c h l .  3 1 .  O k -  
t o b e r d. Js .

Ali diese Zollermafiigungen sollen natiirlich dazu dienen. 
der in F ra g e  kom m enden  Industrie die Beschaffung von 
P r o d u k t i o n s m i t t e l n ,  die in Polen nicht oder  nicht in 
geniigendem Mafie erzeugt werden, zu v e r  b i 11 i g e n und 
laufen letzten E ndes  auf eine E rschw erung  des Imports 
solcher Fert igw aren  hinaus, zu dereń  Herstellung die vor- 
genannten  Artikel benótigt werden.

D as H albfabr ika t B aumw ollrohgewebe soli zwecks H e r
stellung von V e l v e t s  aus E ngland  bezogen werden, woher 
es auch andere  Velvet produzierende Lander einfiihren. Die 
wertmafiige Belastung durch den  Zoll be trag t aber  be) 
diesem Artikel 1.7—33 o/0, bei d em  Fertigfabrikat d agegen  nur 
18—24 o/o. Die H erabse tzung  des Importzolls um 70 °/o der 
der N ormalsatze wird die E infuhr von deutschen 
namentlich tschechoslowakischen Velvets nach Polen em- 
schranken. Llinsichtlich der  iibrigen oben genannten  Ar
tikel (Salpetersaure, Papier, Garn und Gufiformen) bedeutet 
die neue Zollverordnung lediglich eine F r i s t  v e r l a n g e -  
r u n g  friiherer Verordnungen, dereń Giiltigkeit mit dem 
30. April d. Js .  abgelaufen  war.

Z ollfreie R oggenausfuhr. Laut einer Yerfiigung der Re
gierung konnen 100 000 to R oggen  frei von Zoll und U m ' 
satzsteuer ausgefiihrt werden. Gesuche um Zolbefreiung' 
miissen an die Abteilung fiir Aufienhandel im Ministerium 
fiir H andel und Industrie, W arszawa, E lektoralna 2, g e'  
richtet werden.

Zur poln isćhen  Erlenausfuhr. Die polnische Erlenausfuh’ 
zu vorzugszollsatzen wird, wie aus W arschau dem  „Holz- 
ka u fe r“ gem eldet wird, vorliiufig wieder eingestellt,  da die 
in enger V erbindung mit dem Obersten Rat de r  H o lz v e r b a n d e  
arbeitende interministerielle Kommission festgestell t hat, dalJ 
die polnisćhen D iktenfabriken ihren Erlenholzbedarf n o c 1 
nicht gedeckt haben. Bis noch vor ku rzem  wurde eine Reihe 
von A ntragen inlandischer und auslandischer Firmen aU 
Ermafiigung de r  E xportzólle  von Erlenrohholz  (1,5 sta 
6 Zloty je 100 kg )  genehmigt.

W ech selp roteste . Wie in der  Nr. 9 des , ,0 . -H .“ S c ' 
meldet wurde, be trug die Zahl der  protestierten Wechsel im 
F eb rua r  390 330 (auf eine Summę von 82,66 Mili. Zl.). ^  
M a r z  ist die Zahl de r  protestierten Wechsel auf 4 4  1 1 
g e s t i e g e n  und die G e s a m t s u m m e  a u f  9 2 , 6  M i  ̂
Seit Juli 1928 sind die W echselproteste  um fast 100 °/o S e  ̂
s tiegen. Die hochste Zahl de r  W echselproteste  hat^ War 
schau (24,8 Mili. Zloty),  es folgt Lodz (mit 7,2 Mili. Zloty/-

D er  Durchschnittswert eines Wechsels betrug^ im Mar 
nur 210 Zloty (im N ovem ber 1928 noch 240 Zloty), ® 
konnen also im m er kleinere  W echselbetrage  nicht g e d e c ' 
werden.

RuKland.
AuBenhandel. Im e r s t e n ’H a'l b ] a h r  1928/29 betrug 

der W ert  d e r  E i n f u h r  (iiber die europaische Grenz / 
310,5 Mili Rbl., de r  W ert der  A u s f u h r  340,8 Mili. RW-< 
mithin der  Ausfuhriiberschufi 30,3 Millionen. . , r

Im  A p r i l  d. Js . be trug de r  W ert d e r  E i n t u  
59 Mili. Rbl., d e r  W ert d e r  A u s f u h r  58 Mili. 
mithin de r  Einfuhriiberschufi 1 Mili. Im  M a r z laute 
die Zahlen E i n f u h r  54 Mili., A u s f u h r  61 Mili., u 
fuhriiberschufi 7 Mili.

R ussische Streichholzer in D eutsch land. Die 
regierung hat grofie Mittel aufgew andt,  um  die^ Streicii ^  
industrie Rufilands zu modernisieren und ein Produkt i 
zustellen, das auf dem W eltm ark te  mit d em  Erzeugnis
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s c h w e c ł i s c h e n  S t r e i c h h o l z t r u s t s  konkurrieren 
kann. — Zum K a m p f p l a t z  hat die Sow jetregicrung 
zunachst D e u t s c h l a n d  erwahlt und dahin groBe Mengen 
ihrer Streichholzer geworfen, um sie dort un ter dem  Markt- 
preise, so daB sicher die Gestehungskosten  nicht gedeckt 
werden, zu verkaufen; der deutsche Zoll, der etwa .25 o/o 
vom W ert betragt, ist anscheinend kein Hindernis, das die 
8treichholzinvasion aufhalten kann. Sie soli im abgelaufenen 
Quartal 26 000 Kisten betragen  haben, die allerdings zunachst 
auf L ager  genom m en werden, aber  der  Yerkauf soli doch 
schon 20 o/o des Gesamtabsatzes betragen. D er Absatz des 
deutschen Streichholzsyndikats be trag t 42 000 Kisten im Vier- 
teljahr, also ist die Konkurrenz scharf genug  und es ist ver- 
standlich, wenn vom Ziindholzsyndikat von der  Regierung 
MaBnahmen gegen  die russischen Dumpingpreise  verlangt 
vverden, zumal die Streichholzfabriken des Syndikats ihre 
^roduktion bereits auf 45 o/0 ihrer Leistungsfahigkeit ein- 
geschrankt haben. D er  Schwedentrust ist mit 50 % am 
deutschen  Streichholz-Syndikat inter.essiert, auBerdem ist 
er an  verschiedenen, dem  Syndikat n i c h t  angeschlossenen 
deutschen Streichholzfabriken beteiligt; da  de r  Schwedentrust 
S1ch in den meisten Landern  eine Monopolstellung gesichert 
hat, in Deutschland aber kein  Monopol besitzt, so erscheint

den  Russen gerade  Deutschland ais geeignetes Kampffeld 
gegen  den Schwedentrust.

Die s c h w e d i s c h e  S t r e i c h h o l z g e s e l l s c h a f t  
hat kiirzlich die Presse dahin orientiert, daB die russische 
K onkurrenz sieli auf dem W eltmarkte ,  trotz de r  zu Schieuder- 
preisen auf den Markt gebrach ten  russischen Streichholzer,  
mcht fiihlbar gemacht hat, denn  1928 konnte  der T rust  seinen 
Absatz gegeniiber 1927 noch von 42 Mili. kg  auf 46 Mili 
kg  erhóhen. Anders liege die Sache in Deutschland, wo 
durch den  russischen Dumping-Verkauf die deutschen Fa- 
briken und Arbeiter geschadigt werden, — die Produktion 
wird verringert und die Arbeitslosigkeit wachst.

Sow jetstreichh olzer fiir B oliv ien . Wie Associated PreB 
aus Buenos Aires meldet,  ist zwischen V ertre tern  de r  boli- 
vianischen R egierung und VTertre tern  der Sowjethandels-  
gesellschaften ein Vertrag  unterzeichnet worden, nach dem 
B o l i v i e n  i m  L a u f e  d e r  n a c h s t e n  z e h n  J a h r e  
v o n R  u B 1 a n d j a h r 1 i c h 15  M i l l i o n e n  S c h a c h -  
t e l n  S t r e i c h h o l z e r  z u m  P r e i s e  v o n 5 8  C e n t s  
f i i r  d a s  G r o s  k a u f t. D er V ertrag  ist die erste der-  
ar tge  Abmachung, die zwischen den Sowjethandelsorgani-  
sationen und einer siidamerikanischen Regierung  zustande- 
kom m t . (I.- u. H .-Ztg .j

^ i n n l u n d
A uBenhandel. Im A p r i l  be trug der W ert  de r  E i n 

fuhr 710,9 Mili. Fmk., der W ert der  A u s f u h r  368,9 Mili.
mithin der  EinfuhriiberschuB 342,0 Millionen. — Die 

Einfuhr hat wieder stark zugenomm en und steht nicht bios 
unter der E infuhr im April des bosen Jah res  1928 nicht zu- 
ruek, sondern iiberschreitet sie noch mit 109 Mili. Fmk., 
y^ahrend die Ausfuhr mit 129,6 Mili. die Ausfuhr im April
1928 ubertrifft. -

Die w i c li t i g s t e n W a r e n g r u p p e n zeigten in 
er E i n f u h r  nach dem Mercator folgende W erte :

Januar April
1927 . 1928 1929 

[jetreide 155.6 281.6 242.4
{>°lonial\varen 201.5 256.4 228.5
( f uge 148.9 213.2 167.4
} e ta lle 179.5 212.3 189.3
v  schinen und Apparate 121.6 155.2 141.0
Tersch.TextiI-Industrie-Erzcugnisse 80.0 107.6 95.6 
łp.ansportm ittel 114.3 140.6 109.6
!aide und Felle 63.7 142.0 78.0

f^fterm ittel 
gele und Fette 
r  u°hte und d( 
a rn
^.Phalt, Te er 

ungemittel
Die w .  ̂u .................„ „ 0 - „ r  r------

*r ergaben dem  W erte  nach folgende Zahlen:

85.2
49.5
36.5
42.2
38.5
46.3

122.0 103.0
64.7 61.6
44.7 48.1
58.8 47.1 
44.7 43.3 
68.2 31.0

f ii i w i c h t i g s t e n  W a r e n g r u p p e n  de r  A u s

Erz

J a n u a r —A pril  
1927 1928 1929

{ ^ 'g n is s e  der Papierindustrie 451.6 564.4 
j, ,malisehe Lebensm ittel 223.2 171.2
l l ° lz \varen

549.3
215.3

aren 123.9 135.4 . 175.6
 ̂a r  die vier ers ten Monate d. J . lauten die Gesamt- 

uh : E infuhr 1898,6 Mili., Ausfuhr 1055,6 Mili., E infuhr-
sPr Khu6 843>° MilL F m k ' Im Verg leich far di<r cnt" 
uboCC nde Zeit 1927 ergibt sich eine Zunahm e des Einfuhr-
l 90r[Schusses um 162,6 Mili. Fmk., demselben Zeitraum

Segeniiber ab e r  eine A bnahme um 466,1 Mili. Fmk.
Einf ^ ^ ehnung einer Z ollerhohung fiir Z iegelste in e  bei der
Die U nac^  Finnland durch die finnische Z olld irektion.
der v° m finnlandischen Ziegelindustrieverband erhobene For- 
^Uni^K nach einer Zollerhohung fiir Ziegelsteine hat bei der 
GutaT en Zolldirektion keine Zustimm ung gefunden. Das 
statt C(- u n> das Zolldirektion de r  Regierung  hieriiber er- 
Z ie ^ i  a t» geht davon aus, daB die erw eiterte  E infuhr von 
°rdemrte n̂en den vergangenen  Ja h ren  auf die auBer- 
heim 8 ro^ e Bautatigkeit zuriickzufiihren sei. Die ein-
gnn 1Scue Ziegelindustrie habe dabei ebenfalls ihre Erzeu- 
kónn Wesendich erhohen, den Bedarf ab e r  nicht decken 

so daB die E infuhr  notw endig  war. 
an2Un -1 ^ rund dieser Stellungnahm e d e r  Zolldirektion ist 

c u ni en, daB die Regierung  eine Zollerhohung fiir

Z iegelsteine nicht in Vorschlag bringen wird. (I.- u. H.- 
Ztg.)  —

V eranderung in der B erechnung des G roBhandelsin- 
d exes. Die B erechnungsm ethoden fiir den  GroBhandels- 
index sind abgeandert  worden. Ais neues A usgangsjahr wird 
nicht mehr 1913, sondern 1926 ( =  100) genom m en, also der 
Zeitpunkt der Riickkehr zur Goldwiihrung. Die M ethode wird 
der  in Skandinavien iiblichen angepaBt unter Einteilung in 
drei ' I l au p tg ru pp en ,  namlich Erzeugnisse  der Landwirtschaft, 
einheimische Industrieprodukte  und im portierte GroBhandels- 
waren.

D arnach betrug der GroBhandelsindex (1926 =  100), 
1927: 101, 1926: 102 und 192(9 (Jan uar) :  100 Punkte.

Der neue „W irtschaftsrat“ hatte bisher nur zahlreiche 
Gutachten der verschiedensten V erbande gesainmelt, die im 
D ruck veróffentlicht werden sollen. N unm ehr tritt der ,,Wirt- 
schaftsrat“ erstmals mit positiven Vorschlagen hervor. E r  
fordert,  dem vorlaufig nur auf d em  Papier bestehenden 
Reedereifonds sclileunigst eine erste  R ate  von 20 Mili. Fmk. 
zuzuweisen, verlangt groBere Anschlage fiir Ausbau des Zen- 
trallaboratoriums fiir wissenschaftliche Untersuchung der  
IIolzveredelungsindustrie (300 000 Fmk.) und der  forstwissen- 
schaftlichen Untersuclningsanstalt (350 000 Fm k.) und setzt 
sich endlich fiir eine Revision der Art d e r  Aufstellung des 
S taatsbudgets  und de r  kameralistischen Buchfiihrung der 
staatlichen Industrien ein. E s  bleibt abzuwarten, ob es dem 
„W ir tschafts ra t“ gelingen wird, sich im Reichstage Gehór 
zu verschaffen. Die hier erw ahnten  Vorschl.age sind, sicher 
nicht unabsichtlich, solcher Art, daB sie kaum  AnlaB zu in- 
nerpolitischen Parteistrei tigkeiten geben  kónnen.

JEinrichtung eines G esliits. Ein vom S taatsrat einge- 
setztes Komitee schlagt vor, mit Griindungskosten von 6 
Mili. Fmk. auf d em  Gute Jockis in der  Gemeinde Ypiija ein 
staatliches Gestut fiir schwere Zugpferde  und leichtere 
Militarpferde zu errichten.

U eber A uthebung des V isum s- und P aB zw an ges haben  
in Stockholm V erhandlungen zwischen Schweden, N o r
wegen, D iinemark und Finnland stattgefunden. An Stelle 
des Passes soli eine von der  Polizeibehórde ausgestell te  
Iden t i ta tskarte  treten.

D as G enfer in lernationale A bkom m en i!ber die A bschaf- 
fung der Ein- und A usfuhrverbo(e und -besćhrankungen  vom
11. Juli 1928 ist von der  finnlandischen R eg ierung  dem 
Reichstage zugeleitet und zur A nnahm e empfohlen worden.

Eine neue R adiostation in H elsingfors soli von der finn
landischen Post- und Te leg raphenverw altung  errichtet 'werden. 
Die Stationen in W iborg  und T am m erfo rs  sollen moderni- 
siert werden. Wie die Radiobetriebsgesellschaft (Suomen 
Yleisradio O. Y.) berichtet, ist 1928 die Zahl der  angeschlos
senen H óre r  auf 73 836 gestiegen, was d ie  Erteilung von 
36 883 neuen Lizenzen bedeutet. Die Lizenzen erbrachten
1928 insgesamt 5 823 475 Fmk., davon erhielt die R adio
betriebsgesellschaft 3 842 305 Fm k.
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D er M etaH industrieverband Finnland hat dem Wirt- 
schaftsrat eine Denkschrift iiberreicht, in der  erhóhter Zoll- 
schutz fiir die Metallindustrie, insbesondere ein Ausfuhrverbot 
oder  ene Ausfuhrabgabe fiir Schrott verlangt werd. — Bis- 
her wurden ahnliche Gesuche des Verbandes von de r  R egie
rung abgelehnt.

W ech selp roteste . Nach „M ercators“ Statis tik ist die 
Zahl de r  W echselproteste  im A p r i l  1.148 (ebenso wie im 
M arz);  die G esamtsumm e der protestierten Wechsel betrug
6,7 Mili. Fmk., also etwas w eniger ais im Marz (7,3 Mili.),  
In den e r s t e n  v i e r  M o n a t e n  wurden 4216 Wechsel 
auf ene G esam tsum m e von 25 477 076 Fmk. protestiert ,  in 
der gleichen Zeit 1928: 1951 Wechsel auf 9 569 896 Fmk., 
1927: 2630 Wechsel auf 13 060 058 Fmk.

Fahryerbindung S tockh olm — H elsin gfors— R eval. Neben 
allen anderen  schwedischen O stseefahrprojekten  ist nunmehr 
das einer Fahrschiffsverbindung Stockholm -H els ingfors— 
Reval aufgetaucht, welches von der  „Stockholm Friham ns- 
bo lag “ ais dreimal wochentliche Verbindung geplant wird. Laut 
einer Meldung der ,,Abo Underr; ittelse“ aus Stockholm vom

16. 4. bezeiclmet jedoch die Bahnverwaltung Schweden? 
diese und andere  P rojekte  ais unokonomisch.

Iiursnoiieningen der Finlands-BanH.
F in n lan d isch e Mark. Verkauler.

15. Mai 16. Mai 17. Mai 18. Mai
N ew-York . . . . . . . .  39,70 39,70 39,70 39,70
L o n d o n .................... ..... 192.90 192,90 192,90 192.90
S t o c k h o l m .................................... 1002,75 1062 75 1062,75 1062.75
B e r l i n ..............................................  944,00 945,50 945,50 916,d0
P a r is ................................................... 155,50 155,50 155.50 155,50
Brttsseii . . . . .  553,00 553,00 553,00 553,00
A m s te r d a m .................................... 1599,50 1600,00 1599,50 1599,oO
B a s e l ................................................... 766,50 766,50 766,50 766.50
O s l o ..................................................  1060,50 1060.50 1060,50 1060,i>0
K o p e n lia g en .................................... 1060,50 1060 50 1060,50 1060,50
P r a g ...................................................  118,50 118,50 118,50 118,50
B om  ............................................... 208,50 208,50 208,50 208 ,o0
B e v a l ..............................................  1064.00 10f'l,00 1064,00 1°64’X„
Biga ......................................... 767,00 767,00 767,00 767,00
Madrid .......................................... 570,00 570,00 570.00 570,00

Ę —n ~in i~----r~ ---- i~~ -  — i—i i— -1 u -i-i _ —n--- 1----— — L------.---------_*~ri—-— ---- —............ ......... — ■■ ....

Deuisdi-Finnlandistiier Yerein 
zu Sleltin zur Hebiinś und Fflrderung der gegenseiiigen Handelsbezielmngeii e. V. 

Das neue Wirisdiailsjahr haf am 1. April begennen.
Meldung n e u e r  M i t g l i e d e r  w erden an die G eschaitsstelle, Stettin, SchuhstraBe 16/17 (Borse), erbeten. !

Der „ O s tse e -H a n d e l"  geht den Mitgliedern kostenlos zu.

1. 1 1 1 = Auskunfte iiber Finnland, sowie Lettland und Estland werden Mitgliedern kostenlos erteilt.

J C u r f e .
Revaler Borsenhurse.

Estlandische Kronen.
Rigaer Borsenhurse

Lettlandische Lat. (Ls.)

Gem ach t 23. \fai 24. Mai 25. Mai 23. Mai 24. Mai
Kaufer Verk. Kaufer Verk. Kaufer Verk. Kauf. Verk. Kaut. Verk.

N euyork . . . 3.7465 3.7565 3.7470 3.7570 3.7470 3.7570 1 am erik. D o lla r . . . 5.182 5.192 5.182 5.192
L ondon . . . ___ 18.17 18.22 18.17 18.22 18.17 18.22 1 P fund S ter lin g . . . 25.18 25.23 25.175 25.225
B erlin  . . . . ___ 89.20 89.80 89.15 89.75 89.25 89.85 100 franz. Francs . . . 20.25 20.40 20.25 20.10
H elsingfors — 9.40 9.45 9.40 9.45 9.40 9.45 100 belg. B elga . . . . 71.90 72.45 71.90 72.45
Stock h o lm  . . __ 100.10 100.70 100.10 100.70 100.15 100.75 100 sch w eizer Francs 99.75 100.50 99.70 100.45
K openhagen . ___ 99 80 100.40 99.80 100.40 99.80 100.40 100 ita lien isch e  Lire . . 27.12 27.33 27.11 27.32
Oslo . . . . ___ 99.75 100.45 99.70 100.40 99.75 100.45 100 sch w ed . Kronen . . 138.65 139.35 138.60 139.30
Paris . . . . __ 14.65 14.90 14.65 14.90 14.65 14.90 100 norw eg. Kronen . 

100 d iin ische Kronen .
138.25 138.95 138.20 138.90

A m sterdam ___ 150.60 151.40 150.55 151.35 150.60 151.40 138.20 138.90 138.20 138.90
R iga . . . . ___ 72.05 72.55 72.05 72.55 72.05 72.55 100 osterr. S ch illin g  . . 72.70 73.40 72.70 73.40
Zdrich . . . — 72.10 72.70 72.10 72.70 72.15 72 75 100 tsch ech o-slow ac. Kr. 15.33 15.48 15.33 15.48
BrOssel . . . ___ 5 2 .- 52.50 52.— 52.50 52.05 52.55 100 holiand. G ulden . . 208.40 209.45 208.35 209.40
M ailand . . . ___ 19.60 20.00 19.60 20.00 19.60 20.— 100 deu tsch e  Mark . . 123.55 124.15 123.50 121.10
Prag . . . . — 11.10 11.30 11.10 11.30 11.10 11.30 100 fin n land . Mark . . 13.— 13.12 13.— 13.12
W ien  . . . . — 52.60 53 20 52.65 53.25 52.65 53.25 100 estlftnd. Mark . . . 138.10 138.80 138.10 138.80
B udap est . . — 65.25 i 65.95 65.25 65 95 65.25 65.95 100 poln . Z loty . . . .  

100 litau isch e  Lits . . .
57.55 5^.75 57.55 58.75

W arschau . . — 41.60 42.80 41.60 42.80 41.60 42.80 51.10 51.80 51.10 51.80
K ow no . . . — 36.95 37 55 36.95 37.55 36.95 37.55 1 SSS R -T scherw onez — — — —
Moskau (Scheck) — 192.25 193.75 192.25 193.75 192.25 193.75
Da n z i g . . . . — 72.70 73.30 72.70 73.30 72.70 73.30

5.182
25.175
20.25
71.95
99.75
27.11

138.65
138.20
138.20 
72.70 
15.33

208.35 
123.55 
13 — 

138.10 
57.55 
51.10

5.1#
25.22520.40 
72.50

100 50 
27.32 

139 
,38.90 138.90
73.40 
15.48

209.40
12415
13.12

138.80
58-ln 51.8°

Haffbad Stenenitz
Taglich beąueine Dam pferverbindung 
von und nach Stettin. Fiir Erholungs- 
bediirftige gute Aufnalnne bei mafiigen 
Preisen. Ruhige geschutzte Lage. Wald, 
Badestrand, Angelgelegenheit.

Keine Kurtaxe. 
K ostenlose Auskunft e r te i l t  der O r tsv o r sta n d .
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§ isen b a h n  « G iite ry ę rk e h rs  -  Ita ch rich tcn .
Bearbeitet voxn Yerkehrsbiiro der Industrie- und Ilandelskam m er zu Stettin.

a) D eutsche T arife. 
(Deutscher Ę isenbahn-G iitertarif, T eil I, Abt. A und  

Anhang zum  D eutschen  Eisenbahn-G iitertarif, T eil I, Abt.
A. Mit Giiltigkeit vom 1. Juni d. Js . tre ten fiir den  Deuty- 
schen Eisenbahn-Giitertarif,  Teil I, Abt. A de r  N achtrag  II 
und fiir den Anhang zum gleichen Tarif  N achtrag  I in 
Kraft.

D eutscher Eisenbahn-G iitertarif, T eil 1, Abt. B . Mit
Giiltigkeit vom 1. Juni d. Js . tritt zu obigem Tarif  N achtrag  
v in Kraft.

Durchfuhr-Ausnahm etarit S . D . 2 (V erkehr D eutsche  
^eehafen—S ćh w eiz  und um gekehrt). Mit Giiltigkeit vom 

^ a i  wurde im S. D. 2 eine neue Abteilung 39 fiir Ziind- 
nólzer eingefiihrt.

Die Geltungsdauer des S. D. 2 wurde aberm als um  
einen weiteren Monat bis zum 30. Juni 1929 einschlieBlich 
verlangert (Vgl. , ,0 . -H .“ Nr. 10 S. 28).

Durchfuhr-Ausnahm etarif S . D . 4 (V erkehr D eutsche  
^eehafen— O esterreidh bzw . D on auum sch lagstellen  und um 
gekehrt). Im Warenverzeichnis der Abteilung 20 wurde 
unter II hinter Petroleumpech in K lam m ern n ac h g e t rag e n : 
” (Asphaltbitumen)“ .

Reichsbahn-G utertarif, H eft C II a und b (A usnahm e- 
^ n f e ) .  Die N euausgabe des im „O stsee-H ande l“ Nr. 9 
y°m 1. Mai 1929 angekiindigten  Ausnahmctarifs tritt am 

Juni d. Js . in Kraft.
Reichsbahn-G utertarif, H eft D (B ahn hofstarif). Mit Giil 

•gkeit vom 15. Mai d. Js .  wurde d e r  N achtrag  6 her,- 
•iiisgegeben. AuCer bereits bekanntgegebenen  A enderungen  
und E rganzungen  entha.lt der N achtrag  einige neue Be- 
sim m ungen . Besonders hervorzuheben ist, daB eine groBe 

ahl von Bahnhofen des Reichsbahndirektionsbezirks 
resden ab 1. Jun i d. Js. in die W echseltarife au fge-  

ommen wird. Sendungen nach d iesen Bahnhofen sind 
fi kiinftig nicht m ehr auf die U ebergangsbahnhófe , son- 

ern direkt a,bzufertigen.
Reichsbahn-G Utertarif, T eil II, A usnahm etarit 6 f fiil 

oersch lesische S teinkoh len  usw . nach dem  O stseek iisten - 
?5^‘et. U n te r  anderem  treten mit Giiltigkeit vom 1. Jun i 

” fo lgende A enderungen ein:
, Auf Seite 4 erhalt die FuBanmerkung zu Greifen- 
^agen v*) folgende neue F assung: **) Auch giiltig fiir Sen- 

ungen, die nach den  Kleinbahnhofen Bahn, Borin, Fin- 
enwa lde (Giiterladestelle),  Gebersdorf, Glien, H offdam m ł

H ohenkrug-Buchholz ,  Hókendorf, Klein Schonfeld, Kolbatz, 
Kónigsweg, Liebenow, M apenthal,  Miihlenbeck (Kr. Greifen- 
bagen), Neuhaus (Kr. Greifenhagen), N eum ark  (Kr. Greifen- 
hagen), Neumiihle b. Greifenhagen, Sinzlow-Kortenhagen, 
Vogelsang (Kr. Greifenhagen), W ierow  und Wildenbrucb 
weiterbefordert werden.

Auf Seite 6 ist de r  Bahnhof Stettin Hgbf. mit ***) 
und folgender FuB anm erkung zu versehen:

***) D er  Frach tsa tzze iger 2 gilt nur fiir Sendungen, 
che fiir Stettin Hgbf. Ort bestimmt sind o der  die nach den 
Kleinbahn-Bahnhófen Finkenw alde  (Giiterladestelle),  H o h e n 
krug-Buchholz, H ókendorf  und K ónigsweg weiterbefóirdert 
werden. Fiir Sendungen, die nach den  Kleinbahn-Bahn,- 
hófen Bahn, Borin, Gebersdorf, Glien, H offdamm, Klein 
Schonfeld, Kolbatz, Liebenow, Marienthal,  Miihlenbeck (Kr. 
Greifenhagen), N euhaus (Kr. Greifenhagen), N eum ark  (Kr. 
Greifenhagen), Neumiihle b. Greifenhagen, S inzlow-Korten
hagen, Yogelsang (Kr. Greifenhagen), W ierow  und Wilden- 
bruch w eiterbefordert werden, gilt der  Frach tsa tzze iger  1.

Reichsbahn-G iitertarif, T eil II, A usnahm etarit 6 g  fiir 
Steinkoh len  usw . von N iedersch lesien  nach dem  O stsee -  
kiistengeb iet. Mit Giiltigkeit vom 1. Juni 1929 treten die 
gleichen A enderungen ein, wie oben  beim Ausnahmetarif
6 f angegeben.

b) D eutsch e V erbandtarife.
D eutsch-B elg |ischer Verbandtarif. Am 1. Jun i 1929 

tritt ein neuer erweiterter deutsch-beljgischer Verbandr 
giitertarif in Kraft , de r  u. a. abw eichend dem  zur Zeit giil- 
tigen Tarif Bestimm ungen iiber den  Eil- und Sti ickgutverkehr 
enthalt.

D e r  zur Zeit gii^'tige Tarif  Teil I, Teil II H eft A und 
Teil II H eft B tritt mit dem 31. Mai 1929 auBer Kraft. 

c) Ausljandisćhe T arife.
P oln isch-R um anischer Verbandtarif. Mit Giiltigkeit vom 

15. Mai d. Js . tra ten
zum Gutertarif, Teil I, Nachtrag III,

„ ,, Teil H, Heft 1, Nachtrag IV,
„ „ Teil II, Heft 2, Nachtrag IV,
„ „ Teil II, Ileft 3, Nachtrag II

in Kraft.
d) V ersch iedenes.

A enderung von B ahnhofsnam en. Mit Giiltigkeit vom 
13. Mai d. Js . erhiel;t de r  Bahnhof „S ta rg a rd  (M eckl.)“ die 
Bezeichnung „B urg  S ta rgard  (Meckl;.)1'.

Sfeuerhalender
Von Rechtsanwalt D r.

5. Juni:
Abfiihrung der im Monat Mai einbe- 
haltenen Lohnabzugsbetrage, soweit sie 
nicht schon am 20. Mai abzufiihren 
waren. Gleichzeitig Abgabe einer Er- 
klarung iiber den Gesamtbetrag der im 
Monat Mai einbehaltenen Betrage.

^5. Juni:
1. Zahlung der Lohnsummensteuer fiir 

Monat Mai 1929, soweit nicht Son- 
dervorschriften bestehen. In Stettin 
ist die Zahlung erst am 20. Juni 
fallig.

2. Zahlung der Grundvermogenssteuer 
fiir Juni 1929 fiir alle nicht land- oder 
forstwirtschaftlich genutzten Grund- 
stucke.

fiir Juni 1929.
D e l b r i i c k ,  Stettin.

3. Zahlung der Hauszinssteuer fiir den 
Monat Juni 1929.

20. Juni:
1. Abfiihrung der in der Zeit vom 1. 

bis 15. Juni 1929 einbehaltenen Lohn- 
abzugsbetrage, wenn sie fiir den 
ganzen Betrieb 200.— Mk. iiber- 
steigen.

2. Zahlung der Lohnsummensteuer in 
Stettin.

29. Juni:
1. Voraussichtlicher Fristablauf fiir die 

Abgabe der Gewe^besteuererklarung 
1929.

2. Letzter la g  fiir Antrage auf Veran- 
lagung zur Lohnsummensteuer fiir 
1928.
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mitteilunaen 
der Industrie"1 und JSundeiskummer zu Stettin

Zum Besudi 
der flnnisdien HandelsKammern in Steffin.

D er  Finnisch-Deutsche H andelskam m ervere in  E. V. in 
Helsingfors r ichtete an  die Industrie- und H andelskam m er 
zu Stettin das folgende Schreiben:

„N ach  Finnland zuriickgekehrt und noch ganz unter 
den frischen Eindriicken unserer w ohlgelungenen Deutsch- 
landfahrt stehend, gestatten  wir uns, Ihnen herzlichst zu 
danken  fiir die gastliche und offene Aufnahme, welche 
Sie allen an  de r  Reise beteiligten Vorstandsmitgliedern u n 
serer H an de lsk am m er in so iiberreichem Mafie bereitet 
haben.

W a r  der  Zweck der Reise, die W irtschaftskreisa 
beider Lander e inander nafrer zu bringen und das gegen-  
seitige Verstandnis zu vertiefen, so kónnen  wir von uns aus 
nur sagen, dafi dies voll und ganz gelungen ist.

W ir w erden es ais eine unserer vornehmsten Aufc- 
g aben  betrachten, móglichst dafiir zu sorgen, dafi die 
nunm ehr zwischen den W’irtschaftsfiihrern Ihrer Stadt und 
unseren Kreisen in Finnland auf de r  Grundlage personlicher 
Bekanntschaft geschaffene Stimm ung gegenseitiger Achtung 
und Vertrauens erhalten bleibt.“

Sfeuern, Zoile.
Verordnung iiber Losch- und L adeplatze im Stettiner  

H afen . Wie der  Prasident des Landesfinanzamtes der  Kam- 
mer mitgeteil t hat, ist auf Grund der V erordnung des 
Reichsministers der  Finanzen vom 6. O k tober  1928 gemafi 
§ 89 des Vereinszollgesetzes vom 1. Juli 1869 verordnet 
w o rd e n :

„Ais óffentliche Losch- und Ladeplatze w erden im 
Stettiner H afen  neben den  bisher bestehenden unter dem 
V orbehalt jederzeit igen Widerrufs noch zugelassen:

Die Anlegestellen am linken Parnitzufer zwischen 
D unzig-Parnitz-Kanal und der Mólln-Fahrt und die An- 
iegestellen an  den Grundstiicken A ltdam mer Chaussee 
(Gottfried Modrow), am  Steinbruchhafen Nr. 1/2, 4, 5, 
12/13, 14/16, 1.9 und Altdam mer Strafie 19, 32, 34, 34 a, 
35, 37, 41, 43/44.

D iesć V erordnung  tritt am 1. Juni 1929 in K raft .“ 
Hierm it ist den  w iederholten diesbeziiglichen Antragen 

der  Industrie- und H andelskam m er Rechnung getragen  
worden.

W arenaustauscłi zw isch en  dem  S aargeb iet und dem  
deutschen Z o llgeb iet. D er Reichsminister der Finanzen hat 
hierzu fodgenden Erlafi an  die Landesfinanzamter gerichtet- 

„Bei der  Durchfiihrung der  deutsch-franzosischen Ver- 
einbarung vom 23. F eb rua r  1928 iiber den  Warenaustausch 
zwischen dem Saargebie t  und dem  deutschen Zollgebiet 
haben  sich wegen d e r  zeitlich begrenzten  Absatzmóglichkeit 
einiger Saisonindustrien hinsichtlich der  Ausnutzung ihrer 
Kontingente gewisse Schwierigkeiten ergeben. Die beider- 
seitigen R egierungen sind deshalb durch Notenwechsel vom 
20. Juni 1928 iibereingekommen, den Abschnitt X V III des 
Zeichnungsprotokolls  zu de r  genannten  Vereinbarung wie 
folgt zu andern : . „X V III .

Zu Artikel 9 Abs. 1 
Die H ohen  Vertragschliefienden Teile sind dariiber 

einig, dafi die  fiir M o t o r r a d e r ,  A d h a s i o n s -  
k u p p e l u n g e n  u s w . ,  F a h r r a d e r  u s w . ,  F a h r -  
r a d  t e i l e  (N um m ern  au s  915, 916, 919/20 des deu t
schen Zolltarifs) in Listę B und fiir S t a c h e l d r a h t ,  
D r a h t g e f l e c h t e  u n d  D r a h t g e w e b e .  
D r a h t k ó r b e  (N um m er aus 825 des deutschen Zoll- 
tarifs in Listę B 3 ais K ontingente  fiir ein J a h r  vorge- 
sehenen M engen in voller H óhe auch schon im ersten 
H alb jahr  jeden K alenderjahres  eingefiihrt werden 
diirfen.“
Die deutschen gese tzgebenden  K orperschaften haben 

diesem Notenwechsel, de r  irti Reichsgesetzblatt  II Seite 
126 veróffentlicht ist, zugestimmt; er tritt am  25. Mai 1929 
in Kraft . Das mit Verfiigung vom 22. Marz 1928 — I I ,a  
4001 — in Teilabdruck iibersandte Zeichnungsprotokoll ist 
dem entsprechend  zu erganzen; gleichzeitig  erhalt in Ziffer
2 Absatz 1 de r  Ausfiihrungsanweisung vom gleichen T ag e  
der  letzte  H albsatz  folgende Fassung:

„dag egen  diirfen Kontingentsbescheinigungen vor Be- 
ginn der  darauf verm erkten  Kontingentsperiode bei der 
zollamtlichen Schlufiabfertigung nicht berucksichtigt 
werden (Ausnahmen siehe Abschnitt X V III des Zeich' 
nungsprotokolls  in der  Fassung vom 20. Juni 1928).

Post, Telegraphie.
P ostpak etverb indu ngen  von Stettin  nach frem den Lan

d em . Im Monat Jun i 1929 bestehen folgende Postpaket- 
verbindungen von Stettin nach Tinnland, E stland und Lett 
l a n d :

Bestim-
mungs-

land

Post-

schluB

Einschif-
fungs-
hafen

d e s  S c h i f f e s O berfahrtsc auer

A bgang
(ungefahr)

Name
Eigentiim er

Schiffs-
gesellschaft

bis
H afen

Tage

1 2 3 4 5 6 7 8

Finnland S te ttin 1. 8. 15 Riigen Rud. C hrist. H elsingfors 2

Leitstelle 22 . u. 29 . Gribel
S te ttin  5 Juni S te ttin  *)

16  U hr

5 . 12. A riadnę Finnische „ 2

19. u. 26 . Dam pfschiffs-
Juni gesellschaft

16  U hr in H elsingfors

S te ttin 1. Ju n i Lulealf S te ttin e r W iborg 2

Leitstelle 4 . „ W artbg . D am pfer- K o tka

S te ttin  5 8. „ StraCbg. Com pagnie W iborg

11 . „ Lulealf A.-G. K o tka

15. „ W artbg S te ttin W iborg

18. „ Strafibg. K o tk a
u
O. 2 2 . „ Brandbg. W iborg
Ecfl 2 5 . „ W artbg . K otka

Q 2 9 . „ StraCbg. W iborg
uu-o

l 8 ' / 4U hr

E stland wbo S te ttin 1. Juni L ulealf r> Revftl 2
Ccd Leitstelle 4. „ W artbg . V

A S te ttin  5 8. „ StraBbg. n
11. „ Lulealf »

<sT3 15. „ W artbg . V)
U 18 . „ StraCbg. »>
bo(d 22 . „ B randbg. r>

H 2 5 . „ W artbg .
S< 29. „ StraCbg.

l8 V 4U hr

5. 12. A riadnę Finnische Reval 2

19 . u. 26 . Dam pfschiffs-
Juni gesellschaft

16  U hr in H elsingfors

1 . 8 .1 5 . Riigen Rud. C hrist. Reval 2

22. u . 29. Gribel
J a n i S te ttin  *)

16 U hr

L ettland S te ttin 1. Juni Nordland Rud. C hrist. Riga 2

Leitstelle 8. „ R egina , Gribel
S te ttin  5 15 . „ Nordland S te ttin  *)

22 . „ R egina
29 . „ Nordland
1 5 ^  U hr

’*) A enderungen bleiben vorbehalten.

FlugverKelir. Som
Eroffnung d e s  Som m erlu ftverkehrs in Stettin . I er’ detl. 

m erluftverkehr ist am  21. Mai d. J. bereits erorrne ^ erfl 
Die Schwedenlinie Nr. 7 wird bis zum 21. J unlf.nUIj : e poni'
Teilstiick Berlm—Stettin ais A n s c h l u f i s t r e c k e  ur verdeH-
mernlinie Nr. 137 von und nach Berlin b e f lo g e n  ^  
Vom 21. Juni bis 31. August wird d e r  Yer e durch ' 
Schwedenlinie taglich von und nach Stockholm
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gefiihjrt im AnschluB an  die Exprefilinie W ien—Berlin. E s  
ist móglich, daB durch Ersparnisse  an anderer  Stelle de r  

u ftverkehr nach Stockholm auch noch wahrend des Sep- 
tembers_ aufrecht erhalten werden kann. Die Danemarklinie 

22 ist den  S treichungen im Luftfahrtetat des Reichshaus- 
c te s zum Opfer gefallen. E s  ist auBer der  pomm erschen 
ochwedenlime nur noch eine Seelinie erhalten geblieben und 
zwar die Linie Lubeck/Travemiiinde—K openhagen—Oslo. Die 
Uderhnie wird taglich mit AnschluB an die Schweden- und 
^ ornmernlinie beflogen werden, die Baderlinie im Juli und 
^ug us t  mit unmitte lbarem eigenen AnschluB von und nach 
^ e rh n  unci direkten  Luftanschliissen nach Schlesien und 
^achsen. Alles in allem sind iiber Berlin fast dieselben guten 
^nschlusse an  das deutsche und internationale Verkehrsnetz  
erhalten geblieben wie urspriinglich vorgesehen. Allerdings 
vvird die Tagesverb indung  nach H olland—London nicht mehr 
v°n  Stettin zu erreichen sein.

Geridifswescn.
Zahlungsbefehle. Zahlungsbefehle  mit unentwerteten 

^■ostenmarken werden sehr haufig in den Briefkasten des 
, ™tsgerichts Stettin geworfen. E s  wird darauf hingewiesen, 

S Slch beim Amtsgericht Stettin ein e rkennbar  gem achter 
pU .m  befindet, in dem  die Form uiare  einem Beamten des 

enchts iibergeben werden konnen. Es empfiehlt sich in 
•eaem. Falle, die Form uiare  dort  abzugeben, um U nzutrag- 
cnkeiten aus dem Verschwinden von K ostenm arken  zu ver-

‘tteiden.

Handel und Gewerbe.
A n z a h l  d e r  e r ó f f n e t e n  K o n k u r s e .  

1928

ul !n S t e t t i n :
' m der P roy inz:

1. Halbjahr
19
20

2. Halbjahr 
29 
33

Insgesamt
48
53

L r ó f f n e t e  V e r g l e i c h s v e r f a h r e  
1. Halbjahr 2. Halbjahr

jn S t e t t i n :
' m der Proyinz

K o n k u r s e  
jn S t e t t i n :

) in der Provinz •

16
9

1929

10
6

bl !n S t e t t i n  : 
n der Proyinz

1. V ierteljahr

10 1 20 f
V e r g l e i c h s v e r f a h r e n :  

1. Y ierteljahr

101
n :
Insgesamt

26
15
41

Insgesamt

30

Insgesamt
7

Innere Angelegenheifen.
^ , , , , 1 ^ ' d i g u n g  von Sachycrstandigen. In der  Sitzung des 
katm-rf Ausschusśes de r  Industrie- und Handels-

zu Stettin am  14. Mai 1929 ist H e r r  
als s- i Ingenieur W alther  F  e c h  t e r ,  Stettin,
°ffenH'C‘i je rs tand ig e r  fiir t e c h n i s c h e  O e l e  u n d  F e t t e  

lch angestellt und beeidigt worden.
Ehrenurkunden. Von der  Industrie- 

zu Stettin sind E hrenurkunden  fiir lang- 
Dienste an  folgende H erren  verliehert

und von
iaKv; ndelskam m er
t d 8ee„: “ d treue

X. t> ,
e h r e n s , Gustav (25 Jah re  bei der  Firma H u g o  

2 ehrens, D em m in  i. Pom .);
^ rau Ida S t e i n k e (25 Jah re  bei der  F irm a Greifen- 
s ^ n e r  Friichtehaus Otto Reinicke, Zweigniederlassung

^  n e i s t } Arthur (25 Ja h re  bei der  Firma Moritz Leh- 
ann, Stettin).

v Versdiiedenes.
N ach einer Mitteilung des agyptischen 

2Urn j,.s .lrJ. Berlin ist H e r r  A wad El-Bahraoui Effendi 
'vorden ^ ^ “ ch-Aegyptischen Konsul in Berlin ernannt 
^es Reicl Gm ^ onsu* Awad E l-Bahraoui Effendi ist namens 

fts das E xequ a tu r  'erteil t worden.

Messen nnd Ausslellungen.
D ie L eipziger B iirobedarfsm esse  im H erbst 1929. An

d5r Leipziger Biirobedarfsmesse, die in d iesem H erbs t  vom 
25. bis 31. August dauert,  werden wiederum groBe u n d  
namhafte  F irm en de r  Branche beteiligt sein. DaB die ^ u ro -  
bedarfsmeśse auch in diesem H erbs t  stattfindet, ist um  so 
m ehr zu begriiBen, ais die E inkaufer  einer de r  altesten 
und bedeutendsten  Leipziger MeBbranchen, namlich de r  ihr 
nahestehenden Papier war enbranche, die auf de r  H erbs t-  
messe stark vertreten ist, zu einem groBen Teile ais Einl- 
kaufsinteressenten auch fiir die Biirobedarfsmesse in Be- 
tracht kommen. Die P ro paganda  fiir die Biirobedarfsmesse 
wird vom Leipziger Messeamt im Einvernehm en mit dem  
bei der  Zentralstelle fiir Interessenten der  Leipziger Messe 
e. V. bestehenden FachausschuB fiir die Biirobedarfs-In- 
dustrie erfolgen. D em  FachausschuB gehóren fi ihrende Per- 
sonlichkeiten d e r  Branche, sowohl Aussteller wie E inkaufer 
an. —

II. Internationale H olzkon feren z in B ratislava. Die
Bratislavaer Borse ais Holzbórse veranstaltet im Einver- 
nehmen mit dem L andesverband der  Holzindustriellen und 
H olzhandle r in der  Slowakei „ C arpa th ia“ fur die euro- 
paischen Holzinteressenten die II. Internationale H olzkonfe
renz am 30. und 31. August 1929. Am Vortag de r  Konfe- 
renz wird ein internationaler H olz tag  an  der Bratislavaer 
Borse abgehalten. In das P rogram m  der  Konferenz sind 
v°rlaufig folgende G egenstande aufgenom m en worden:

1. Die Vereinheitlichung der Handels-  und Borsen- 
usancen fiir den Holzhandel.

2. Das M aklerwesen im internationalen Holzhandel und 
die Maklerprovision; ein Versuch der einheitl ichen Re- 
gelung dieser Provision.

3. Arbitrage (Sachverstandigenbeurteilung) iiber das im 
Auslande beanstandete  H olz ;  eine internationale Rege- 
lung de r  Durchfiihrung und de r  Sachverstandigenbe- 
stimmungen.

4. Schiedsgerichte in Streitigkeiten aus dem  internationalen 
Holzhandel.

5. Griindung einer internationalen Holzunion.
N ahere  Auskiinfte iiber die Konferenz kann die Kam- 

mer erteilen.

Budibesprediungen.
Landw irtschaftliche Statistik  P om m erns (Heft 11 j fiir 

Landwirtschaftskam m er fiir die Provinz Pommern, bearbeitet 
von Dr. jur. O.-W. H a g e r  und Dipl.-Ing. R. Bey-

Diese neue Statis tik soli die im Jah re  1927 erschienene 
„Landwirtschaftliche Statis tik Pom m erns fiir 1913, 1924 und 
1925“ ergiinzen. Mit d ieser zusam men bildet sie ein einheit- 
liches Werk, das fast das gesam te  statistische Materiał fur 
die Provinz Pom m ern  fiir das J a h r  1925 enthalt.  Die An- 
gaben  in der vorliegenden Statis tik sind die allerneusten. Es 
ist damit zu rechnen, daB in dem  nachsten Jah rzehn t  eine 
so umfassende E rhebung , wie sie im Ja h re  1925 durch- 
gefiihrt wurde, nicht mehr vorgenom m en werden wird. Vor 
1925 waren die beiden groBen E rhebungen  in den  Jah ren  
1895 und 1907. Die landwirtschaftliche Maschinenstatistik 
ist in dem  Umfang, wie sie das J a h r  1925 bringt, vorh’er 
noch nie durchgefiihrt worden. Zum besseren Verstandnis 
geht diesmal jeder  Statis tik ein T ex t  voran. In d iesem  sind 
jedesmal P om m ern  und PreuBen gegeniibergestell t  und so- 
weit angang ig  Vergleiche zu 1907 gezogen. Die Tabellen  
enthalten wieder in d e r  Regel die absoluten  Zahlen w ah
rend graphische D arstellungen die Verhaltniszahlen ’veran- 
schaulichen sollen. Aus dem  Inhalt heben  wir besonders 
Statistiken der  Betriebsverfassung und Besitzverhaltnisse in 
de r  pom m erschen Landwirtschaft,  d e r  erw erbsta tigen  und 
insbesondere landwirtschaftlich tatigen Personen  in Pomm ern 
des Personals der  landwirtschaftlichen Betriebe nach Stel- 
lung im Betrieb und nach Geschlecht und Statistiken de r  
landwirtschaftlichen Maschinenhaltung in P om m ern  hervor 
— Das Buch kann  zum Pre ise  von RM. 8.— von der L and 
wirtschaftskam mer in Stettin bezogen  werden.

G eschaftsbericht d es V ereins D eutscher Sped iteure e. V. 
Der Verein D eutscher Spediteure e. V. legt seinen Bericht 
iiber das Geschaftsjahr 1928/29 vor, d e r  fiir alle am  Spedi- 
tionshandel interessierte F irm en von Interesse  sein diirfte. 
D er  Geschaftsbericht ist bestrebt, in zusam m enhangenden  Auf- 
satzen ein moglichst geschlossenes Bild de r  Tatigkeit der  
deutschen Spediteure  zu geben. D er  Bericht soli sowohl 
den Mitgliedern des Vereins Rechenschaft ablegen iiber die 
im vergangenen Geschaftsjahr geleistete Arbeit, ais auch
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nach auBen das Yerstandnis fiir die vielgestaltige und ver- 
antwortungsvolle  Tatigkeit des Spediteurs und dessen Unent- 
behrlichkeit ais B era te r  in allen V erkehrsfragen erhóhen. 
Darliber hinaus gibt d e r  Bericht den  Mitgliedern des Ver- 
eins auch AufschluB iiber den  Stand de r  wichtigsten Be- 
rufsfragen. Die Veróffentlichung verdient bei dem  herr-  
schenden Mangel an  geeigne ter  Fachliteratur weitgehende 
Beachtung. Insbesondere  diirffen d ie  Aufsatze iiber die 
Organisation des deutschen Speditionsgewerbes, die Ge- 
schichte des Vereins deutscher Spediteure und die wirt- 
schaftlichen Einrichtungen des Vereins von Interesse sein.

Angebofe und Nadiiragen.
1337 T r i e s t  sucht ti ichtigen Vertre ter fur Smyrna-Sulta- 

ninen.
1377 B e r l i n  sucht Geschaftsverbindung mit zuverlassigen 

HandeLsfirmen, die sich mit d em  Aufkauf von leben- 
den  Schlachtpferden beschaftigen.

1446 H am bu rg  sucht ti ichtigen Vertreter fur portugie- 
sische Oelsardinen und norwegische Fischkonserven. 

1449 G a b l o n z  a. N. sucht Geschaftsverbindung mit 
Auto-, Motor- und Fahrrad fabriken  sowie Metali- 
w arenfabriken fiir Autozubehór, die Interesse fiir rote 
Signalseheiben und Linsen haben.

1553 T riko tw arenfabrik  in T r u c h t e l f i n g e n  (W urttem- 
tem berg) sucht tiichtige gut e ingefuhrte Yertreter

fiir Pom m ern  und Mecklenburg fiir den  provisions- 
weisen Verkauf eigener Erzeugnisse.

1581 Z o p p o t  sucht Geschaftsverbindung mit seriósen 
Firmen, die Holz- bezw. Kienteer aus Polen impoi" 
tieren.

1660 L o s  A n g e l e s  (Californien) sucht Gesch'aftsver- 
bindung mit Exportf irm en  von Putzwolle etc. sowie 
mit Importf irm en von Petroleum-Produkten.

1728 K r o l e n s k a  H u t a  (Polen) sucht Geschaftsver- 
bindung mit F irmen der Oel- und Fettb ranche (Mar- 
garine- und Seifenfabrikation).

1758 H a i f a  (Palastina) sucht Geschaftsverbindung mit 
gróBeren Getreide-Importeuren.

1759 P i r a e u s  (Griechenland) sucht Geschaftsverbindung 
mit Im porteuren  von Corinthen und Feigen.

1814 H a m b u r g  sucht tiichtige v e r t r a u e n s w i i r d i g e  _Ver- 
tre ter  fiir den  Verkauf von Rohkaffee an  Grossisten. 
standes.

Die Adressen der an fragenden  F irm en sind im Buro der 
Industrie- und H an de lsk am m er zu Stettin, Borse II, fur 
legitimierte  V ertre ter  eingetragener Firmen, werktaglich i° 
der  Zeit von 8—1 U hr  vormittags und 3—6 Uhr nachmittags 
(auBer Sonnabends nachmittags) zu erfahren  (ohne Gewan 
fiir die Bonitat der  einzelnen Firmen).

‘R e i c h s n a c h r i c h t e n s t e l i e
f u r  Z Ł u f i e n h a n t l e l  i n  S t e t t i n  ‘B e z i r t c  • P c n u n e r n ,  G r e m m a r f a

Bel der  Reichsnachrichtenstelle fiir AuBenhandel in 
Stettin, Borse II, sind u. a. die nachfolgend aufgefiihrten 
Nachrichten eingegangen. Diese kónnen von interessierten 
F irm en in de r  G esthaftss te lle  de r  Reichsnachrichtenstelle 
e ingesehen oder abschriftlich bezogen  werden.
H o l l a n d .  Ein- und Ausfuhr von Kohle. — Jahresiiber- 

sicht de r  S taa tsgruben  in Limburg.
S u d a f r i k a .  E igentumsvorbehalt .
E n g l a n d .  Mógliches D atum  des Inkrafttre tens eines 

Schutzzolles fiir W ollgewebe.
S c h w e i z. Griindung der  „Kaltdampf-M aschinenbau Ak- 

t iengesellschaft“ in Basel.
T ii r k e i. H andelsvertragspolitik .

A dressenm aterial. D er Reichsnachrichtenstelle fiir AuBen
handel liegen folgende Anschriften vor: Getreide- und Futter- 
mittel-GroBhandlungen, sowie landwirtschaftliche Ein- und 
Verkaufsvereine in W estpolen und Pommerellen. I erpen- 
t inól-Exporteure in Frankreich . —

W arnung vor auslandischen  Firm en. E s  w i r d  d a r a u f  
a u f m e r k s a m  g e m a c h t ,  d a B  b e i  d e r  R e i c h s 
n a c h r i c h t e n s t e l l e  l a u f e n d  W a r n u n g e n  v o r  
a u s l a n d i s c h e n  F i r m e n  e i n g e h e n ,  m i t  d e n e n  
d e u t s c h e  F i r m e n  u n g i i n s t i g e  E r f a h r u n g e n  g e 
m a c h t  h a b e n .  D i e  e i n g e g a n g e n e n  W a r n u n g e n  
w e r d e n  v o n  d e r  R e i c h s n a c h r i c h t e n s t e l l e  i n  
e i n e r  K a r t e i  g e s a m m e l t ,  d i e  v o n  I n t e r e s -  
n s e n t e n  j e d e r z e i t  e i n g e s e h e n  w e r d e n  k a n n .  
E s  w i r d  e m p f o h l e n ,  h i e r v o n  b e i  A n k n i i p f u n g  
n e u e r  G e s c h a f t s v e r b i n d u n g e n  m i t  d e m  A u s 
l a n d e  m ó g l i c h s t  r e g e l m a B i g  G e b r a u c h  z n  
m a c  h e n .  I m  u b r i g e n  i s t  d i e  N a c h r i  c h t e n -  
S t e l l e  i n  d e r  L a g e ,  i i b e r  a l l e  a u s l a n d i s c h e n  

• F i r m e n  A u s k i i n f t e  e i n z u z i e h e n .
M erkblatter fiir den AuBenhandel. D er R eichsnach

richtenstelle fiir den  AuBenhandel, Stettin, Borse II, sind 
M erkblatter  fiir den  deutschen AuBenhandel mit dem  Irischen 
Freistaat ,  H ongkonk ,  Persien und Bolivien zugegangen. Die

Merkblatter  kónnen auf dem  Buro der Stelle eingesehen 
bezw. gegen  E rs ta ttung  de r  Kosten vom Deutschen Wir1 
schaftsdienst G. m. b. H., Berlin W 35, Schóneberge 
U fer 21, bezogen werden.

F irm enlisten . D er Reichsnachrichtenstelle fiir Au6c11 
handei ist je eine Listę der  deutschen Firmen in Tsinanfa- 
Chefoo und Tientsin zugegangen. Die Listen kónnen  auf de1 
Buro der  Reichsnachrichtenstelle e ingesehen bezw. gegen 
stattung der Kosten vom Deutschen Wirtschaftsdienst, Ker 
lin W  35, Schóneberger Ufer 21, bezogen  werden.

Beitreibuno' von Forderungen  in B rasilien. U eber cll<J 
Beitreibung von F o rderungen  an  S^chuldner in Brasilien lie& 
der  Reichsnachrichtenstelle ein Bericht vor, den  Interessen 
von der  Stelle erhalten kónnen.

W inkę fiir den G eschaftsverkehr m it Kanada.
liegt de r  Reichsnachrichtenstelle eine Aufzeichnung vor, ^  
In teressenten  von der  Stelle beziehen kónnen. Die 
zeichnung gibt Aufschlusse zur V ermeidung von Ver^ -$e- 
bei Geschaften mit Kanada, befaBt sich ferner mit der ^  
handlung von Konsignationslagern, mit de r  Sicherung 
E igen tum srech te  fiir den  Fali eines Konkurses^ sowie rn.it ^  
Sicherung gegen  Verluste beim Verkauf der W aren 11 
emen Vertreter.

D ie G lasindustrie in Japan. Der R eichsnachrich tens te^
ging ein Bericht iiber die Glasindustrie in Ja p a n  zu- 
essenten kónnen den Bericht von der  Stelle erhalten-

H andelspropaganda in B rasilien. Die m o n a t l ic h  ersc ^  
nende Wirtschaftszeitschrift „Comm ercio  Do Brasil *0{([- 
ihrer Februarnum m er u. a. einen von dem D irektor des ^  
ziellen „Instituto  de Espansao  Commercial“ verfaBten 
satz iiber die deutsch-brasilianischen H a n d e l s b e z i e h u n ^  
gebracht. Die Zeitschrift bringt regelmaBig Aufsatze ^  
Meldungen iiber die brasilianische und ausliindische ^  
schaft, sowie statistisches Materiał iiber Ein- und Ausfu ir p 
E in E xem pla r  der  Wirtschaftszeitschrift kann  In te resse^ eii 
le ihweise von de r  Stelle zur Verfiigung gestellt " e
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‘f r a c M e n m a r M .

Stettiner Seefrachtenm arkt. S t e t t i n ,  28. Mai. Im  
allgemeinen ist eine Besserung de r  Frach ten  Ai verzeichnen. 
Von Lulea nach Danzig wird eine E rz ra te  von Kr. 4,15 bis 
Kr. 4,20 genannt, von Gefle war eine solche von Kr. 3,60 
zu erzielen. Frach ten  von Oxelósund und O skarsham n 
nach Stettin und Danzig liegen nicht vor.

D ie Holzfrachten von Finnland waren weiter fest. 
Eine besondere Festigkeit wiesen die K ohlenraten von 
Danzig auf. H ier  w aren in d en  letzten T ag en  vor Abfassung 
des Berichts S teigerungen von —/6 bis —/9 zu verzeichne.n, 
speziell bei V erfrachtungen nach dem  nórdlichen Schweden. 
Auch Kohlen von E ngland  waren etwas fester.

D er  Mitte lm eerfrachtenmarkt zeigte gleichfalls eine feste 
T endenz, vor allem fiir Kohlen nach dem  Mittelmeer aus^- 
gehend. Von R otterdam  waren Raten  von 9/6 bis 9/9, von 
f-ngland Raten von 10/3 zu erzielen. R iickkehrende Frach ten  
aus dem  Mittelmeer sind wenig notiert .

Im iibngen  sind noch folgende F rach ten  zu nennen: 
Stettin—Sandnes 525 tons H afe r  Kr. 91/2 ab 25/5.; Stettin— 
Djuroen 500 tons R o gg en  Kr. 8.— Elevator 1/5. Jun i;  Stettin 
'7 'Stockholm 500 tons R oggen  Kr. 8.— E leva tor  15/20. Juni; 
Stettin—K alm ar 500 tons R o ggen  Kr. 7.— Elevator 1/5. 
Juni; Stettin—Brem en  5/700 tons R oggen  RM. 7.— 10. 
Juni; S tettm —Aarhus/Aalborg  2 mai 300 tons R oggen  Kr. 
*V2 f io ; Stettin—Aalborg 4/600 tons Briketts Kr. 61/2 — 
Baltcon; Stettin—Fredr ikshavn  400 tons Briketts Kr. 61/2

7.— Baltcon; Stettin—W indau 180/200 tons H afer  9 /— 10/,— 
ppt.; S tettin—Riga 500 tons P hosphat 7/— ; S tettin—London 
350 tons H afe r  11/— 11/6 ppt.;  Stettin—Kónigsberg  3/500 
tons Cement RM. 6 .— per ton ca. 5. Ju n i ;  S tralsund—W asa 
9/1050 tons R oggen  8/ — 8/6 ppt.;  Greifswald und Stralsund 
Bristolkanal ca. 600 tons H afer 12/— 13/— ppt.;  Stolpr 
miind.e o d e r  K olberg—E. C. U. K. 3/500 F ad en  Grubenholz 
38/— 39/— per  F aden ;  Lulea P itea—Stettin 2/5000 jrm 
Papierholz 40/— per  F aden ;  Yxpila—Stettin 5/6000 rm  
Papierholz 5 /— per  fm.

M o t o r - S e g l e r :  S tettin—Helsingfors 6/650 tons 
Quarzkies Fmk. 70.— ppt.;  S tettin—E k enas  470 tons Cha- 
motte und 15 tons Eisenteile Fm k. 80.— 85.— per  ton ppt. 
4 N otiztage; S tettin—Abo 180 tons Chamotte Fm k. 70.— 
75.— per  ton; S tettin—Abo 2/300 tons Chamotte  Fm k. 
75.— ; S tettm —K otka 270 tons G lasscherben Fmk. 80.— per  
ton; S tettm—Rónneby 800 Ballons Salzsaure Kr. — .80 Kr. 
1.— per  Ballon; S te t tm —Kóping 180 tons Thon  Kr. 8 .— 
per  ton; Stettin—Gefle 250 tons T hon  Kr. 6.— pe r  ton; 
<SaBmtz—Munster 130/150 tons Kreide in Fassern  Hfl. 7.— 
per ton; SaBnitz—D ortm und 130/150 tons Kreide in Fassern  
Hfl. 7.— per  ton; SaBnitz—D odde  (Rheinhafen) 1.30/150 
tons Kreide in Fassern  Hfl. 7.— per  ton; S tendal— Stettm  
1/150 tons Feldspat RM. 71/2 ppt-; K óping—Stettin 1/150 
tons Feldspat RM. 71/2 ppt.; Kóping—Liibeck 1/200 tons 
Feldspat RM. 7.— 71/2 ppt-

Nadirfdifen des Verbandes des Sfefliner Efnzelltandels e. V. Sleffin.
Der Bezirksverein Pom m ern des Reichsbundes des

1 extil-;Einzelhandels e. V. veranstaltet seine diesjahrige or- 
dentliche Mitgliederversammlung am Sonntag, d en  9. Juni 

Js., vormittags 1 1  Uhr, im  I ia u se  des ,,Vereins junger 
Kaufleute“ zu S t e t t i n ,  Pólitzer StraBe 15.

T a g e s o r d n u n g :
L Jahresbericht (Vortrag des Geschaftsfiihrers H errn  Dr, 

Krull).
Genehmigung der  Jahresrechnung , E ntlastung des Vor- 

. stand es.
Bestimmung des Ortes de r  nachsten M itgliederver- 
sammlung.

4- Betriebswirtschaftliche F rag en  des Textil-Einzelhandels 
(Vortrag des H errn  Dr. H am b urg e r  vom Organisations- 
institut Dr. Piorkowski, Dr. ing. H am burge r  G. m. b. H., 
Berlin).
Verschiedenes.

0 An die Mitgliederversammlung schlieBt sich etwa um
7 nachmittags ein g e m e i n s a m e s  E s s e n  im ,,Verein 
JUriger Kaufleute“ , bei dem ebenso wie bei der Y ersammlung 
^Uch die D am en willkommen sind. Die Kosten des trockenen 
^ d e c k s  be tragen  RM. 4,50.

D er Vorstand des Bezirksvereins bittet um rege  Beteili- 
&Ung sowohl an  d e r  Mitgliederversammlung ais auch an  dem 
p Ssen und um Mitteihmg an  seine Geschaftsstelle in Stettin,
1 rauenstraBe 30 (Tel. 36 928) iiber die Teilnahme der  Mit- 

leder an  der V ersam mlung bezw. am  Essen bis zum Mitt-
W° ch> den 29. Mai d. Js .
v Saison-A usverkauf in G roB-Berlin. D er Polizeiprasident 
f ° n Berlin hat unter dem 4. Mai auf Grund des § 9 U W ‘G 
 ̂ r den Saison-Ausverkauf die Zeit vom 1. bis 31. August 

stgeiegt) ais D auer  3 Wochen. 
s- t .^ Usbilfen  darf taglich  gek iin d igt w erden . (E in e  grund-
1 9 2 8 ^ ntsc^ e ‘̂ unS d es R eichsarbeitsgerichts.) Im Miii-z 

hatte eine Firma in Duisburg ein Filialgeschaft eróffnef 
der V° n Verkaufskraften  nur 32 fest angestellt.  Die an- 
K;iirCn WUfden  laut V ertrag  z u r  A u s h i 1 f e bei taglicher 

Undignng angestellt. Am 17. April 1928 wurde einer zur

Aushilfe eingestellten Angestellten zum 18. April gekiindigt. 
Sie hielt diese K undigung fiir unw irksam  und forderte  auf 
dem  K lagew ege Fortzahlung des Gehalts bis zum 30. Juni
1928

Im  Gegensatz  zum Arbeitsgericht haben  Landesarbeits- 
gericht D uisburg und  R eichsarbeitsgencht die Klage ab- 
gewiesen. Die Entscheidungsgriinde hierzu enthalten die 
folgenden bem erkensw erten  A usfu h ru ng en : D er § 69 HGB. 
gibt d em  G eschaftsherrn  die Befugnis, bei einem objektiv  
vorliegenden Bediirfnisse Angestellte zur voriibergehenden 
Aushilfe anzunehm en und mit ihnen eine auf beiden Seiten 
gleiche, von den  im H andelsgesetzbuch  vorgeschriebenen 
F n s te n  abw eichende Kiindigungsfrist zu vereinbaren. Nun 
spricht keine gesetzliche V ermutung dafiir, daB ein solcher 
Vertrag  zur U m gehung der Vorschriften des H andelsgesetz- 
buches abgeschlossen ist. Andererseits  ist zwar fiir das Ver- 
tragsverhaltnis nicht die Bezeichnung im Y ertrage allein 
maBgebend. D enn  die Bestimmung des § 67 HGB. ist zwin- 
gender  Natur, § 69 HGB. bildet eine Ausnahme. Diese Aus- 
nahme ist nur dann  vorhanden, wenn eine Einstellung von 
Aushilfen infolge voriibergehenden Bediirfnisses e r f o r d e r -  
l i c h  ist. Ist aber  ein V ertrag  mit einer Aushilfe mit einer 
bestim mten Kiindigungsfrist — oder jeiner Frist, die d e r  ge- 
setzlichen nicht entspricht — abgeschlossen, so muB die 
Aushilfe, die  das Vorliegen eines voriibergehenden Bediirf- 
msses fiir Aushilfen bestreitet,  oder  eine „ U m g e h u n g “ des 
Gesetzes behauptet, das beweisen. Man wird ab e r  ęinem 
Geschaftsherrn, d e r  ein ganz neuartiges Geschaft eróffnet 
und gerade  mit Riicksicht darauf fiir die erste  Zeit mit einem 
gróBeren Zulauf von Kunden rechnet, nicht den  Vorwurf 
der  U m gehung  des Gesetzes machen kónnen, wenn er mit 
einem erheblicheren Bedarf von Aushilfskraften rechnet, 
ais sich spiiter herausstellt . Es kann  deshalb  de r  Beklagten 
kein Vorwurf gemacht werden, daB sie statt d e r  ersten 32 
spater 66 Verkauferinnen fest angestell t  und die Klagerin 
weiter ais Aushilfe behandelt hat. D em  G eschaftsherrn  muB 
in d ieser Beziehung ein gew isser  Spielraum bleiben. (RAG. 
418/28. — 2. M arz  1929.)
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Stralsund -  ein Peiseweg an die Osfscel
Von Diplomvolkswirt W i l h e l m  M e y e r ,  Stralsund.

Reisew ege an die Ostsee gibt es mindestens so viel,e. 
wie es K ategorien  von Reisenden gibt. D er Berufsreisende 
verzichtet vielfachi auf landschaftliche und stadtebauliche 
Schónheiten de r  teuren Zeit zuliebe. D er  nur auf das 
Ziel seiner kórperlichen Erholung  eingestełlte Vergniigungs- 
reisende laBt sich gern  móglichst schnell von d e r  At- 
m osphare  au fnehm en — sei es See- o der  Hóhenluft — , 
von der  er sich seine E rholung  verspricht. E ine  andere  
nicht geringere  Zahl von Vergniigungsreisenden will mit kór- 
perlicher E rho lung  kulturelle Geniisse verbinden. Diese 
F rem den  empfingen auf de r  Reise  ans Ziel o de r  auf de[r 
Riickreise vom B adeort es ais wertvolle E rganzung  ihres- 
Erholungsaufenthaltes , wenn reizvolle Landschaft und uraltes 
S tadtebild  mit wertvollen Kunstschatzen sich verbinden zu 
dem tief befr iedigenden E indruck  schóner Gesęhlossenheit 
von N atur  tind Kultur d e r  deutschen Ostseekiiste.

D iesen besonderen  GenuB verm ag dife Reise an die 
Ostsee, nach Riigen oder  Hiddensee, nach Schw eden oder 
N orw egen  iiber Stralsund zu vermitteln. Stralsunds Stadt- 
bild mit wenigen W orten  zu umreiBen, ist nicht ganz 
schwer. Der Grund dafiir ist nicht zuletzt seine Einmaligkeit,  
zu dereń  e inpragsam en Form en  Vergleiche zu suchen, ver- 
geblich ware. Diese S tadt ist eben „Die Inselstadt am 
M eer“ , der  eine vollige nur durch einige D am m e unter- 
brochene Insellage den ganzen Reichtum mittelalterlicher 
Baukultur erhalten hat. Ob wir das zierliche Filigran back- 
steinroter Rathausfront schauen von St. Nikolai iibertiirmt. 
ob wir die beherrschende Wucht de r  Marienkirche mit ihren 
gew altigen MaBen von den teils alten n iederen H ausera  
des N euen M arktes spielerisch um baut sehen, im m er ver- 
einigen sich diese Einzelbilder mit de r  Menge d e r  architek- 
tomsch wertvollen Biirgerbauten steilliniger Gotik oder froh

geschw ungenen  Barocks spaterer Jah rhu nd er te  zu geschlos- 
senem Stadtbild. Die Kunstschatze, die  man in solcher 
Stadt gefiihlsmaBig vermutet, *fehlen nicht und sind za 
Samm lungen in alten Klosterhallen zusam mengetragen.

D urch d iese  Stadt fahrt d e r  Reisende — ob von Berlin, 
H annover, H am bu rg  — direkt mitten hinein in die eigenr 
art ige  Romantik  Riigens oder  in die E leganz seiner See- 
bader. Stralsund vermittelt d iese einzige Eisenbahnverbin- 
dung zwischen dem  deutschen Festlande und Riigen und 
weiter nach Schw eden und Norwegen. DaB sich um  diesen 
Briickenkopf des internationalen Verkehrs  andere  Verkehrs- 
mittel, sei es ais Z ubringer  od e r  auch ais Verteiler des 
Personen- und Giiterverkehrs, entwickeln, ist naheliegend. 
So laufen verschiedene Dampferlinien in die Bader der 
West- und N ordseite  Riigens und nach Hiddensee. Nacb 
den groBen B adera  d e r  Ostkiiste Riigens besteht ebenfalls 
zum Teil regelmaBiger Dampferverkehr,  der  ein organisches 
Glied in der  Aufwartsentwicklung Stralsunds zu seiner ver- 
kehrszentralen  Lage in V orpom m ern darstellt. Die Luft
hansa mit ihren V erbindungen von Stralsund nach Selim 
(Riigen), Stettin und nach dem  Ostseebad Kloster auf der 
Insel H'iddensee vervollstandigt eines d e r  lebendigen, viel- 
formigen Verkehrsbilder an  der  deutschen Ostseekiiste.

Die E isenbahnfahre  zwischen Stralsund und Riigen, 
besetzt rrfit den  eleganten D -Z ug-W agen  de r  internationalen 
Linien von Berlin und H am burg ,  das Kielwasser dieser 
E isenbahnfahre  gekreuzt von schnellfahrenden weiBen Bader- 
dam pfern  und dariiber, silbern wie die H underte  und aber 
I iu nd er te  von Moven, das Verkehrsf lugzeug de r  deutschen 
Lufthansa; eine Verkehrsmittel-Vielheit, die sich in der 
Kopfstation eines der  groBen W’ege an  und iiber die Ostsee, 
in Stralsund, zusammenfindet.

S tepenitz w ar schon liingst ein beliebter Ausflugsort 
der  Stettiner, neuerdings kom m t es aber  auch ais Sommer- 
frische im mer m ehr in Aufnahme und bietet mit seiner vor- 
nehmen R uhe einen angenehm en Aufenthalt ganz besonders 
fiir nervóse Leute und solche, die sich geistig und kórper- 
lich iiberanstrengt haben.

V or allem kónnen h ie r  a b e r  auch Erholungsbediirft ige 
lind Leute mit le ichten E rk ran kun gen  "der A tmungsorgane auf 
K raft igung und Genesung rechnen.

D er  Ort selbst macht, um geben  von Garten und Wiesen, 
einen iiberaus freundlichen Eindruck.

D en  H aup tanz iehungspunkt bildet das Wasser. Von 
dem  unmitte lbar am  Orte gelegenen hiibschen Strande aus 
kann  man in in teressanter Weise den regen  Schiffsverkehr 
zwischen Stettin und Swinemiinde beobachten. H ier  wird 
taglich gebadet.  AuBerdem besteht Gelegenheit zu gefahr- 
losem Ruder- und Segelsport sowie zum Angeln.

Villen und Pensionen sind weniger vorhanden, ebenso 
fehlt jeder Luxus eines M odebades. Die Som m ergaste  
wohnen in hiibsch móblierten Zimmern. F as t  iiberall ist 
Gelegenheit zum Kochen, so daB die Som m ergaste  sich auch 
selbst gut bekóstigen konnen. Bei fast jeder  W ohnung be- 
findet sich ein Garten, wo in V eranda oder  unter Baumen 
Schutz zu finden ist und d e r  den  taglichen WaldbesUjcb 
ersetzt.

D er  Wald ist nach zwei Seiten in 20—30 Minuten zu 
erreichen und durchziehen denselben  bepuem e KunststraBen 
und herrliche W ege.

An Vergniigen und U nterhal tung besteht kein  Mangel, 
ohne daB dadurch die Ruhe des Ortes gestórt wird. Im 
schattigen Garten und an dem  S trande  halt sich d e r  Som- 
mergast den gróBten Teil des T ages  auf, dazu  kom m t 

^ęgeln, R udera  und Angeln. Zwei- bis dreisti indige 
w a ldspaz ie rgange  bringen Abwechslung. Zu empfehlen ist 
de r  Besuch des Ortes 'Hohenbriick (8 km ) zu TuB, per Rad, 
W ag en  oder auch Eisenbahn  (20 Minuten"), wohin und von

Siepenifz.
wo sich herrlicher Laubwald  ausdehnt. D er  Besuch des 6-^^
km  entfernten, mitten im W alde gelegenen Grasebergs, v° n
zwei KunststraBen beąuem  zu erreichen, kann  jedein
F rem den  angera ten  werden. Von dem selben aus, der  friiher
unseren Seefahrern, bevor die Fahrtr inne  durch T onnen unc
Leuchtfeuer gekennzeichnet war, zur Richtschnur diente,
hat man bei k la re r  Luft einen herrlichen Ausblick ube
Stepenitz zum P apenw asser  und Haff, ja  sogar Wollin un
Ostsee, Gollnow und Stettin.7 1

D ie  Preise am Orte sind allgemein maBig. Fleisch unt 
Geback haben  denselben Preis wie in Stettin, FluBfische sin 
reichlich vorhanden und bedeutend billiger, ebenso Gemuse- 
taglich fahrt de r  M olkereiw agen durch d en  Ort mit beste 
Butter  und frischer Milch, billiger ais in Stettin.

Somit bietet Stepenitz einen angenehm en  Aufenthalt 
fiir denjenigen, der  das  W asser  liebt und bei maBige  ̂
P reisen Ruhe, E rholung  und Abwechslung, nicht abe r  Kom 
fort sucht.

D ie beste Reisegelegenheit ist iiber Stettin mit D am pfe1*' 
auBerdem hat de r  Ort taglich Kleinbahnverbindung.

D ie Abfahrt der  D am p fe r  findet Sonntags von der 
H akenterrasse ,  w erk tags von der MittwochstraBe aus sta • 
E s  fahren  die D am pfe r  in zweistiindiger herrlicher O^e 
fahrt an den groBen Schiffswerften, E isenw erken  ( K r a t )' 
Feldmiihle vorbei.

E s  wird dringend empfohlen, die Wahl d e r  Wohnu g 
selbst zu treffen. Fiir d en  Stettiner liegen die Fahrten  zU 
sonntaglichen Besuche seiner in Stepnitz auf Sommerfrisc 
befindlichen V erw andten  und F reunde  auBerordentlich g u 
stig, und zw ar ab Stettin w erk tags 1 und 2 U hr oder  S °n 
tags vormittags 9 Uhr, ab  Stepenitz Sonntags und werktag 
abends 7 U hr  oder Montag 51/2 U hr frtih.

A potheke und zwei Aerzte befinden sich am  Orte. P ° st' 
Telegraph , Telephon. Kostenlose Auskunft.

Bifle bei Anfragen slefs auf den „OSfSEi-HANDEL" Bezuź zu nehmen.
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Aus dem Sfetiiner NalmingsinittelGrotiliandel.
Barsdi & Holzbredier.

Die Firma
Barsch & H olzbrecher

wurde am  1. Ja n u a r  1912 gegriindet. Seit 1910, nach d em  
Ausscheiden des H errn  Alfred Holzbrecher, ist H err  H e r
mann Barsch alleiniger Inhaber. E s  werden samtliche Kolo- 
nialwaren, Markenartikel etc. gehandelt. Das von Anfang 
gut entwickelte Geschaft hatte durch den plótzlich ein-

tretenden Krieg besonders zu leiden, da  beide Inhaber sofort 
ins Feld kamen.

E rs t  nach KriegsschluB konnte  der Aufbau von neuem 
unternom m en werden und es sind von J a h r  zu J a h r  die 
U m satze  gleichmaBig gesteigert,  so daB heute  ein lang-" 
jahrig groBer Kundenkreis im Stadtbezirk sowie auch in 
Pom m ern  und B randenburg  vorhanden ist.

Calliess & Koenig Nachf.
Die Firma

C alliess & K oen ig  N achf.,
Stettin — um 1882 von den Kaufleuten Calliess und Koenig 
gcg^undet — ha t  bis vor dem  Kriege ais Absatzgebiet 
p.F ^ie von ihr gefuhrten  Spezialartikel wie Roh- und 
Rostkaffee, Reis und H eringe  auBer Pom m ern auch -die 
^enachbarten Provinzen bis in die Lausitz gehabt. Die 
p^chkriegsverhaltnisse  und der T o d  des letzten Vorkriegs- 
{phabers H errn  Muller brachten es mit sich, daB der 
Schwerpunkt des Geschafts bis 1926 mehr auf Lohnrosterei 
H&d Róstgerste gelegt wurde. — Seit dem  1. Jan uar  1927 
*s' die Firma in die H ande des H errn  Reinhold Schaumann

iibergegangen, der ais H auptart ikel Roh- und Rostkaffee 
(Adler-Mischungen), abgepack te  Gewurze und T e e  fiihrt: 
Die Rósterei ist vollstandig umgestellt worden. Die ąlten 
Maschinen wurden nicht mitiibernommen. Durch die Auf- 
stellung neuer moderner Rostmaschinen kann  die Firma 
ein einwandfreies, den heutigen Anspriichen in jeder Hin- 
sicht geniigendes R ostprodukt liefern. Die Umsatze in 
Rostkaffee, Róstgerste  pp. sind seit der  U ebernahm e be- 
standig gewachsen, ein Zeichen dafiir, daB der  jetzige In
haber das Vertrauen, das ihm die Kundschaft wahrend 
seiner friiheren Tatigkeit bei ersten Firmen Stettin und 
Liibecks ' entgegenbrachte ,  noch heute  genieBt.

Geiger & Hering.
Die Firma G eiger & H ering

wurde im Ja h re  1868 gegriindet. Nach dem  Ausscheiden 
es H errn  H ering  im Ja h re  1898 und des H errn  G eiger im 

Jahre 1900 iibernahm de r  Sohn des Griinders d e r  Firma, 
err Wilhelm Geiger die Firma, die nach dessen T od e  im 

J .re 1920 in die Hiinde d e r  Witwe des H errn  Wilhelm
jeiger und dessen Kinder iiberging. Seitdem liegt die Lei- 
Ung der F irm a in den  H anden  zweier Prokuristen, die fast 
in Menschenalter in der F irm a tiitig und eng mit dem  Ge- 

p.c aft verwachsen sind, so daB an den  soliden Geschafts- 
&rundsatzen mchts geandert  worden ist.

Nachdem die F irm a Geiger & H ering  anfangs D rogen  
und Farberei-Artikel sowie Petro leum gehandelt hat, be- 
treibt sie jetzt Kolomalwaren- und ZuckergroBhandel und 
besitzt auch eine m odern  eingerichtete Kaffee-GroB-Rojterei.- 

Auf gu te  und p rom pte  Bedienung und die Lieferung von 
qualitativ guter W are  legte die F irm a Geiger & H ering  stets 
ein besonderes  A ugenm erk und sicherte ihr dies das Ver- 
trauen ihrer Geschaftsfreunde. E in S tam m  treuer Kunden, 
der  bis in die Griindungsjahre zuriickreicht, zeugt von der  
Anhanghchkeit und dem guten E invernehm en zwisćhen 
Kaufer und Yerkaufer.

Glander & Priebe.
^ i e  F irma Ja h re  Kunstspeisefett her, welches sie unter der  Schutz-

G lander & P riebe m arkę „C olum bus11 in den  H andel brachte.
^Urde am 1. Jan uar  1874 ais W arengroBhandlung gegriindet. Inhaber  der Firma sind Artur M ahnkopf und Leon

s erSte in ganz Deutschland stellte sie E nde d e r  80er Deplanque.

Most & Kern.
Rei i Kirma wurde im Ja h re  1898 vort den Kaufleuten 
sicK1 • Kern und Conrad Most gegriindet. Sie befaBte 
ty i i r z e^  GroBhandel in Kolonialwaren, H eringen  und Ge-

Pi ^ ach dem Ableben d e r  beiden Griinder wurde d ie  
und R am  J u ^ 1914 von den Kaufleuten Willy Boettcher 
I-{er *errnann Henschel iibernommen. Seit dem  T ode des 

rn Henschel im Jah re  1928 wird das U n te rnehm en  von

H errn  Willy B oettcher in unveranderter  Weise nach den 
bisherigen soliden G eschaftsgrundsatzen fortgefiihrt.

Ais besondere  Geschaftszweige werden die  H ers te l
lung abgepack te r  Gewurze in gesetzlich geschiitzter Packung  
sowie die Zusamm enstellung von Mischobst nach ameri- 
kanischem Muster betrieben.

Das H aus  erfreut sich in A bnehm erkre isen  eines guten 
Rufes, de r  durch gute W are  und solide Preise begriindet ist.

^ ni K Jan u a r  1878 griindete der Kaufmann 

Paul P iper

Pani Piper.

die p- P
gleichen N am ens ais Kolonial waren- und Drogen- 

fantr . &eschaft. An hervorragender  Stelle stand von An- 
Hch aun (Ler  Handel mit, S i r u p e n , die damals hauptsach- 
Hatiirii t  ng^and eingefiihrt wurden und nicht nur in dem  
PreuB(>C lGn ^ ^ satzg ebiet Stettins, sondern auch in Ost- 
Und j.11 hinab bis Oberschlesien abgese tz t  wurden. Nach 
&eiiornn wurdę die Fabrikation yon Sirupen selbst auf- 

^ie Leistungsfahigkeit hierdurch erhoht und der  
b ^ erkreis vergroBert.

Das Aufkommen des Artikels K u n s t h o n i g  in den 
neunziger Jah ren  fiihrte zur A ufnahme d e r  Fabrikation  
auch dieses Volksnahrungsmittels, das, un ter  de r  M arkę 
,,Papi-Kunsthonig“ herausgebracht,  sich w egen seiner vor- 
ziiglichen Qualitat a llgemeiner Beliebtheit erfreut.

Nach dem im Ja h re  1912 erfolgten T od e  des Griinders 
ubernahm en dessen beide Sóhne H ans  und Paul Piper die 
Firma. Sie haben  es verstanden, das  Geschaft noch weiter 
auszubauen und durch persónliche Fiih lungsnahme mit ihrer 
Kundschaft die  teilweise schon 50 ‘J a h re  bestehenden Be- 
ziehungen zu pflegen. Die F irm a steht heute mit ihren 
Spezialart ikeln mit an fiihrender Stelle.
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Rasdikc & Dummer.
Die Firma

Raschke & Dummer,
Kaffee-Import und GroBrósterei,  S tettin-Grabow, ist 1890 
Kegriindet worden und ziihlt somit zu den altesten deutschen 
•vaffee-GroBróstereien.

Ihre Griinder sind H erm ann  Raschke und H ugo 
Dummer. H erm ann Raschke ist seit langen Jah ren  tot, 
wahrend H ugo  D um m er die Firma bis 1917 allein weiter 
L^hrte, um sich dann zur Ruhe zu setzen. E r  iibertrug die 
t'irma^ auf ihren heutigen Inhaber, Alfred Stein.

Gestiitzt auf seine fast 30 jahrige T&tigkeit im Kaffee- 
nandel hat d ieser es trotz de r  schwierigen wirtschaftlichen 
^erhaltnisse der Nachkriegszeit verstanden, das U nternehm en 
durch Erw eite rungsbauten  und Aufstellung modernster Ma- 
schinen zu einem vorbild!ichen und le isiungsfahigen GroB- 
betriebe zu machen.

Die fiinf S tockw erk  liocli ragende, ausgedehnte  Róste- 
rei tragt in ihrer Verbindung von Einfachheit u n l  Zweck- 
miiBigkeit typisch amerikanischen Stil und ist schon von 
den Begriindcrn ganz nach dem  Muster amerikunischer 
Kaffee-GroBróstereien erbaut.

AuBer der  um fangreichen Kaffeerósterei und dem 
H andel mit Rohkaffee wird auch Getreide und Malzkaffee 
fabriziert. Das Getreide wird in modernsten  Reinigungs- 
maschinen bearbeitet, wie gereinigt, entgrannt und sortiert, 
um dann in Topfschen W eichen gew aschen und geąuellt 
zu werden.

Die Fabrika te  d e r  Firma Raschke & D um m er sind in 
Mittel- und Ostdeutschland iiberall gut bekannt und ein- 
gefuhrt. D er  Ruf und der  N am e der  Fima, und die bekannte 
Schiitzmarke mit dem N am enszug „Radu in der  M okkatasse“ 
biirgen fiir Qualitiiten.

Paul Zimmermann.
Die Firma Paul Zimmermann, M e r k u r h a u s ,  wurde 

1111. Jah re  1878 von dem  Kaufmann Paul Z im merm ann ge- 
grundet und hat sich im Laufe eines halben Jah rh un der ts  

der  umsichtigen Leitung seines je tzigen Inhabers  seit 
U7, dem Sohne des Begriinders, H errn  Fritz Zimmermann, 

u seiner heutigen GróBe emporgearbeite t.
 ̂ D er g i i n s t i g e  E i n k a u f  beruht auf die alten g u t e n  

, C z ' e h u n g e n  z u m  I n -  u n d  A u s l a n d e ,  durch  den 
as Haus in die vorteilhafte Lage gesetzt ist, ihre treuen 
Dnehmer beziiglich Qualitat und Preis in vollstem MaBe 

■jU. n e denzustellen. Das G e s c h i i f t  e r s t r e c k t  s i c h  
b e r S t e t t i n  u n d  d i e  H e i  m a t p r o v i n z - G r e n -  

Qe u h i n a u s  n a c h  M e c k l e n b u r g ,  U c k e r m a r k ,  
T V  n. z m a r k , und hat den guten Yorzug, zum gróBten 

e em ausgesprochen  personliches zu sein. In den geraumi- 
n Speichern auf der  Lastadie und in der SpeichcrstraBo

werden die H andelsw aren  fachmannisch gelagert.  Besondcrer 
E rw ahnung  bedarf der H andel in den Vertrauensartikeln 
H e r i n g  und K a f f e e ,  der neben  umfangreichem Handel 
in Z u c k e r , S c h m a l z ,  R e i s , T e e ,  G e w i i r z e n ,  
F r u c h  t e n ,  H i i l s e n f r i i c h t ę n  u n d  v i e i e n M a r -  
k e n a r t i k e l n  einer ganz  besonderen  Pflege untersteht. 
Die unter der  bekannten  Schutzm arke  „ P e z e t "  verpakten 
W aren  verbiirgen ausgew ahlte  Qualitatsware zu besonder^ 
auBerst kalkulier ten Preisen, und erfreuen sich stets wach- 
sender Beliebtheit.

Alle eben erwahnten ach tbaren  Kennzeichen dieses alten 
H andelshauses werden ihm auch fernerhin d i s  Vertrauen 
seines A bnehmerkreises  und den  g u t e n  R u f  e i n e r  
e r s t e n  S t e t t i n e r  G r o B h a n d e l s f i r m a  s i c h e r  n 
u n d  v e r g  r ó B e r n.

Aus der Stettiner Nahrungs- und Genufrnittel-Industrie.
Slefliner Bergsdilofjf-Brauerei Ahfien-Gesellsdiaff.

sta i -C ^ rauere ien Deutschlands sind ein wichtiger Be- 
,nj lu te.d der Deutschen Volkswirtschuft. Mit ihren Hilfs- 
indUStr-en b eschaftigen sie einen bedeutenden  Teil unserer 
LanUlStne^ en Bevólkerung, ihr Rohstoffbedarf stiitzt unsere 
Arb bildet auch im Stettiner und Pommerschen
,ltrpe1^ -  und Geschaftsleben die Brau-Industrie einen wich- 
^er'r , estandteil, und innerhalb d ieser steht die Stettiner 
St fch lo B -B ra u e re i  Aktien-Gesellschaft mit an fiihrender 
Bie r C ^°w°hl hinsichtlich ihrer in allen Kreisen beliebten 

e a ' s auch hinsichtlich ihrer auf das modernste  nach dem 
Sfyn ^ tande de r  Brautechnik ausgebauten  Einrichtungen. 

'veit IC- ^ tett ' ner BerschloB-Brauerei hat sich aus schon 
]§7 j ZUruckliegenden kleinen A nfangen entwickelt. Im Jah re
v°n p Urde das damals noch bescheidene P rivatunternehmen 
Ą^t- Rudolf Riickforth in eine Kommandit-Gesellschaft auf 
fach ^ nRevvandelt. Mit Hilfe der  ihr von da  ab in mehr- 
das ^ap i ta le rhóhungen  neu zugefiihrten Mittel hat sich 
dem >n^ rnel'inien im mer weiter ausgebaut,  besonders, nach- 
!ren„ ts  1111 Jah re  1920 die Form  der  Aktien-Gesellschaft an- 
^eno.mmen hatte.

H eu te  weist die Stettiner BergschloB-Brauerei das Bikl 
einer modernen GroB-Brauerei auf, dereń  E r /eu gn isse  weit 
iiber die Grenzen Pom m erns hinaus Absatz finden. D en ein
zelnen A bnehmern wird das Bier durch ein iiber ganz Pom- 
mern verbreitetes Vertriebsnetz zugefiihrt. An der Herstellung 
und an dem  Vertrieb sind bete i’igt e twa rund 500 Personen, 
200 Pferde, 1(5 Auto-Lastziige, (5 eigene E isenbahnw agcn.

D er  Brauerei ist eine eigene Malzerei angegliedert ,  in 
der  das gesam te  benotigte Malz hergestellt wird. Dadurch 
wird ein Malz von stets gleichbleibender, hóchstwertiger 
Beschaffenheit , wie es fiir den  C harak te r  der  Bergsch:’oB- 
Biere am  gecignetesten  erprobt wurde, erzielt, was bei der 
iiblichen H ande lsw are  nicht immer der  Fali ist. Im Verein 
mit edelstem H opfen, fiir dessen Beschaffung keine Kosten 
gescheut werden, sind somit die wichtigsten Voraussetzungen 
fiir ein ers tklassiges Bier gegeben.

D em  Bestreben, das  denkbar Beste zu leisten, hat die 
Gesellschaft ihren  standig steigenden Absatz und ilire 
s teigende Entw ickelung zu verdanken.

Slefliner Brauerei-Aktien-Gcsellsdiaff „Eiysium".
Die

"ur<i * tett‘ner B rau erei-A cJen-G esellschaft „ E lysiu m “
'vUrdo \ ai J a ^ re ^871 ais Aktiengesellschaft gegriindet. Es 
da ma i s ,ls ln Griinhof gelegene Grundstiick, auf dcm  sich 
AuBerd Elysium -Theater  befand, kauflich iibernommen. 
êgenc wurde das in der  Z abelsdorfer StraBe 39 ge- 

fand r ,rundstuck, auf dem sich eine kleine Brauerei be- 
stiicko 1̂° u und ais Malzfabrik ausgebaut. Die Grundt 

1aben heute  eine GróBe von rd. 29 000 qm.
1914 v^r U m sa tz der  Brauerei bew egte  sich bis zum Jah re  

in aufs te igender Linie, da die Fabrikate  
^ c h k r i ^ r  a !*Sem einen Beliebtheit erfreuten. Wiihrend der 

egszeit wurden Brauerei-Kontingente von yerschie-

denen Provinz-Brauereien i ibernommen und an  den  belreffen 
den  Orten N iederlagen errichtet.

In Stettin w urde das Kontingent de r  S tettiner Yereins- 
b rauerei und ein Teilkontingent der  Viktoria-Brauerei er- 
worben.

D urch Ausbau der B rauereieinr ichtungen gelang es, die 
Qualitat der Biere noch zu verbessern, sodaB infolge’ de r  
steigenden N achfrage  der V orkriegsum satz  heute bereits um 
iiber 50<>/o iiberschritten worden ist.

Die Leitung der Stettiner Brauerei-Actien-GeseUschaft 
„E lys ium “ legt hauptsachlich W ert auf Lieferung von Quali- 
tatsbieren, und hat aus d iesem Grunde auch das Spezial- 
bier der  genannten  Brauerei,
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„Original-Ęlysium-Doppel-Pils“>
^tlgemeinen Anklang gefunden. Auch die N achfrage  nach 
' laschenbieren und alkoholfreien G etranken  wurde groBer, 

sodaB die Flaschenkellerei bedeutend erweitert und dic 
Anschaffung von Abfullmaschinen neuesten Systems erfolsren 
mufite. .

Zum Vertr ieb der Biere in Stadt und Provinz dienen 8 
-astzuge und 119 Pferde. AuBerdem werden 5 eigene Kiihl-

wagen benutzt. In  Pomm ern, B randenburg  und Mecklenburg 
werden N iederlagen unterhalten, die neben verschiedenen 
Yerlegern  die ausw art igen  V erbraucher versorgen.

DaB die Elysium-Brauerei auch im Wirtschafts leben 
unserer Provinzialhauptstadt eine Rolle spielt, wird durch 
die Beschaftigung von 334 A rbeitnehmern und durch die. 
Aufbringung von R m. 1 0 2 2, 8 7 0.— Steuern und Abgaben 
im Ietzten Geschaftsjahr bewiesen.

Vlfam - R.
Die F rag e  „K ann Deutschland innerhalb der  bestehen- 

^ en Grenzen eine wachsende Bevolkerung e rnahren“ wird in 
-ukunft eine im mer bedeutendere Rolle spielen, ja, sie wird 

Lebensfrage iiberhaupt fiir Deutschland werden, da  die 
nbut.e, welche an  das Ausland in Form  von Kriegsent- 

>schadigung viele Jah rzeh n te  hindurch zu zahlen sein werden, 
nsere Wirtschaft zwingen miissen, die E infuhr auf das 

c>notwendigste zu beschranken und im gleichen MaBe 
le Ausfuhrziffer zu steigern.

Dieser G edanke gab bereits im Ja h re  1926 prominenten 
'rtschaftlichen Fiihrern AnlaB zu einem interessanten PreiB- 

■ Ussphreiben, dessen E rgebnis  Professor Dr. S o m b a r t 
^  einem sehr lesensw erten  W erk, „ V  o l k  u n d  R a u m " ,  
j ans.eatische Verlagsanstalt H am burg ,  zusammengestellt hat.

I lesem W erk  sind alle diejenigen Gutachten versammelt, 
e che mit Preisen ausgezeichnet worden sind. Einen wich- 
gen Raum nimmt darin die Arbeit des  Bielefelder Nah- 

j ‘ngsmittelchemikers, D r .  B o d i n u s , óffentlich-chemisćhes 
St ? rator’um> ein> und man findet in d ieser vorziiglichen 
de i ’ e‘ne g ro^ e Zahl von Nahrungsm itte ln  innerhalb
w 1 deutschen Grenze in so reichlichen M engen produziert 
d ^ j ^ 0’ daB auch fiir eine stark w achsende Bevólkerung 

e Unabhangigkeit von der E infuhr auslandischer N ahrungs- 
lw oel Sewahrleistet erscheint. Im Kapitel „F le ischex trak t“ 

es dort wie folgt:

»Fleischextrakt, ein nicht unbedenkliches Wiirzmittel, 
Jir welches Ja h r  fiir J a h r  groBe Summ en ins Ausland 
leBen, ist leicht und vorteilhaft zu ersetzen durch das 

y : !n ^ t a n d e  aus der  H efe  gew onnene „V i t a m - R “ de r  
a m G. m. b. H. in Stettin 10. V i t a m - R .  steht an  
urzwert dem Fle ischextrakt keineswegs nach und ist 

om gesundheitlichen S tandpunkt infolge seines sehr hohen 
ehaltes an Yitamin B ein geradezu  ideales Wiirzmittel'

fiir die Hausfrau. D er Hefe-Organismus (niederer Pilz; 
liefert bekanntlich auch der  Medizin Mittel blutreinigender 
Eigenschaft.  Auch Vitam-R ist, nebenbei bem erkt.  arzt- 
licherseits empfohlen bei Blutarmut und Blutentmischung.“

Hierdurch diirfte die Bedeutung des V i t a m - R  fiir 
die Volksernahrung und fiir die deutsche Volkswirtschatt 
geniigend gekennzeichnet sein.

Die Erkenntn is  der wertvollen E igenschaften  der Hefe- 
extrak te  ist in den  Vereinigten S taaten  von Amerika und in 
E ngland  bereits Allgemeingut geworden, und wir erinnern 
nur daran , daB schon wahrend des W eltkrieges die eng- 
lischen T ru pp en  mit ihrer eisernen Ration auch eine Packung 
H efeex trak t im T ornis ter  hatten, damit bei schlechten E r-  
nahrungsverhaltn issen die erforderlichen Vitamine in konzen- 
tr ierter Form  zur Verfiigung standen. Die E rkenntn is  des 
W ertes der  H efe  und die Erfinclung de r  I ie feex trak te  sind 
deutschen U rsprungs. D er H efeex trak t V i t a m - R  wird von 
der  V i t a m Fabrilc biologischer P rapara te  G. m. b. H. 
in S t e t t i n  nach einem besondcren  Verfahren hergestellt , 
welches die E rha ltung  der biologischen W erte  des Inhaltęs 
der  Hefezelle voll gewahrleistet.  D er  besondere W ert des 
V 1 1 a m - R liegt noch darin, daB fiir seine H erste llung 
eigens zu d iesem Zw eck  geziichtete H eferassen  V erw endung 
finden.

D er Geschmack des V i t a  ra - R ist dem  frisch her- 
gestellten Fleischextrakt tauschend ahnlich, und es findet 
daher  zunehmende V erw endung zum Wiirzen von Speisen 
an Stelle von Fleischextrakt,  w ahrend gleichzeitig eine Auf- 
wertung des N ahrw ertes  der  S p e is en '  erzielt wird. T ro tz  
dieses Vorteils ist V i t a m - R  , das iibrigens praktisch unbe- 
grenzt haltbar ist, ganz wesentlich billiger ais F leischextrakt.

V i t a m G. m. b. H., Fabrik  biologischer P rapara te ,  
S t e t t i n .

i ReKlame isf ieuer, \
I il aber noth ieurer isf Keine Rehlame i
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