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Wie gro# isf d as deufsdie V olhsverm ógen?
Von Prof. Dr. E r n s t  S c h u l t z e ,  Direktor des Weltwirtschafts-Instituts in Leipzig.

Rechnet man hinzu die mehr ais 6.000 Millionen 
Rm., die seit Annahme des Dawesabkommens ais 
Tribute gezahlt wurden., so steht die Gesamthohe 
der bisher gezahlten Tributleistungen (rund 62 
Milliarden Rm.) bekanntlich auBer jedem Verhaltnis 
zu der franzósischen Kriegsentschadigung von 1871, 
die nur 5 Milliarden betrug und sich leicht in Bar- 
zahlungen aufbringen lieB. Hinzu trilt die gewaltige 
Vermógensvernichtung durch die Inflation, die sich 
auch nicht annahernd in Zahlen schatzen laBt, nebst 
der weiteren durch die Ruhrbesetzung.

Das deutsche V o l k s v e r m ó g e n  hat mithin 
wahrend dieses Zeitraumes e i n e  b e t r a c h t l i c h e  
V e r r i n g e r u n g  e r f a h r e n .

H e l f f e r i c h  hat das deutsche Volksvermógen 
fiir das Jahr 1913 auf 3 1 0  M i l l i a r d e n  Rm.  ge- 
schatzt. Unter Beriicksichtigung der inzwischen ein-

150 Milliarden hat der Krieg Deutschland ge- 
k°stet. Weitere 56 Milliarden hat es bis 1922 ais 
iribute verloren, in den Jahren 1924—1928 ist es 
e^ne Auslandsverschuldung von 32—34 Milliarden 
eingegangen, so daB sein Vermógensverlust seit 
*914 annahernd 240 Milliarden Rm. betragt.

Stellen wir nun die Tributleistungen bis 1922 
^usammen, ohne also den Substanzverlust (der Ko- 
lonien, der abgetretenen Gebiete, der Handelsflotte 
^sw.) zu beriicksichtigen, so ergeben sich folgende 
^ m m e n :
^  . Millionen GM.

ributzahlungen bis zum 31. 12. 1922 41.612 
tributleistungen bis zum gleichen Tage, 

die gemafi dem Versailler Vertrag nicht 
^nrechnungsfahig sind 14.305

zusammen 55.917
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getretenen Goldentwertung wiirde das einem h e u - 
t i g e n  W e r  t e  von 465 bezw. fur das verkleinerte 
Reichsgebiet von etwa 420 Rm. entsprechen. Die 
schweren Kriegs- und Nachkriegsverluste lassen je- 
doch eine betrachtliche Verminderung dieser 
Summę auch dann erwarten, wenn es der deut- 
schen Volkswirtschaft gelungen sein sollte, von den 
(anerkannten und nichtanerkannten) Tributleistun- 
gen einen erheblichen Teil durch Produktionsiiber- 
schiisse oder durch Einschrankung des Eigenver- 
brauches oder durch beide Methoden gemeinschaft- 
lich aufzubringen.

Fur eine Schatzung des heutigen deutschen 
Volksvermogens gibt es sichere Anhaltspunkte nur 
in der Reichsvermógenssteuerstatistik fiir 1925. Die 
meisten anderen Ziffern der folgenden Zahlentafel, 
in der ich eine Schatzung des deutschen Volksver- 
mógens mit allem Vorbehalt wage, sind nur an- 
naherungsweise erfaBbar.

Schatzung des heutigen deutschen Volksvermogens 
in Milliarden Rm.

Veranlagtes Vermogen von natiirlichen Per- 
sonen und Korperschaften:
Landw irtschaftliches, forstw irtschaftliches und M illia rd en

gartnerisches Vermógen 26,00
Betriebsverraogen 46,29
Grundvermogen 26,49
Grundvermógen im  Ausland 0,02
Sonstiges Yermógen _____9,49
Rohvermógen 108,27
Abziige 10,39
Steuerptlichtiges Gesamtverm6gen 97,77 
Spareinlagenzuwachs zwischen En de 1924 und 1928 6,3 
Vermógen der óffentlichen Hand.

Zuwachs 1924—28 etwa 4
Vennógen der Sozialversicherung.

Zuwachs 1924—28 etw a 2
W ohnungen und Ausstattungen von 16 Millionen

Haushaltungen (durchschnittlich 5.000 RM.) 80
Eisenbalinen und Kleinbahnen l) 20
StraCen, Kanale, Hafen 15 
Schiffe I 1
W arenbestande 20

246
Von dieser Summę sind abzuziehen mindestens 

die folgenden Posten:
Private Auslandsverschuldung der Jahre 1924-1928 12—14 
Dawes Ohligationen der Industrie 5
Dawes-Obligationen der Reichsbalm 11
Verkauf deutsclier Vermogenswerte an das Ausland

m indestens wohl ______ 4_
Insgesamt 32 — 34
Deutsches Volksvermógen 212—214

Man rechne, wenn man will. die Schatzungs- 
ziffern fiir W ohnungen und Ausstattungen, Eisen- 
bahnen und Kleinbahnen, StraBen, Kanale, Hafen, 
Schiffe und W arenbestande 50 Prozent hóher, fiige 
also dem deutschen Volksvermogen weitere 68 
Milliarden hinzu. Auch dann ergeben sich noch 
immer erst 280 Milliarden statt der 420 Milliarden 
Rm., die (ohne Zuwachs) dem Geldwerte des deut
schen Volksvermógens im Jahre 1913 entsprechen 
wiirden.

5) Ich fiirćhte, daB diese Sum m ę iiberschatzt ist. N eben 
der R eichsbahn  kom m en iiberw iegend U nternehm ungen  der 
óffentlichen H and und A ktiengesellschaften  in B etracht. D as 
G esam tkapital d e r im  V erkehrsw esen  tatigen A ktiengesell
schaften  w ird 'Von d e r am tlichen  S tatistik  fiir den  31. D e- 
zem ber 1927 au f 1 678 Mili. RM. angegeben .

Sehr schwierig ist es bei alledem, d ie  S c h u l  
d e n ,  die von dem Vermógen abzuziehen s ind ,  War  
zu erkennen. Die vier unbezweifelbaren g r o  Ben 
Schuldenposten sind vor mir abgerechnet, e b e n s °  
die von der Reichsverm6genssteuerveranlagung an
erkannten Abziige. Nicht gerechnet habe ich da 
gegen die Schulden des Reiches, der Lander, der 
Gemeinden und der Gemeindeverbande, der I ro' 
vinzen und der iibrigen óffentlichen K o r p e r s c h a f t e n -

Die S p a r e i n l a g e n  diirften samtlich von der 
Verm6genssteuerveranlagung erfaBt sein, in der 
Regel wohl in der Gruppe „Sonstiges Vermogen •
Da jedoch der Reichsverm ógenssteuerveranlągung
der 1. Februar zugrunde liegt, habe ich zu den 
Spareinlagen Ende 1924 (0,06 Milliarden Rm.) den 
Zuwachs bis Ende 1928 (Bestand: 6,9 Milliarden; 
von 6,3 Milliarden hinzugefiigt.

W eiter: Soli m a n  die H y p o t h e k e n  in die 
Aufstellung des Volksvermógens hinzunehmen? ^ie 
bedeuten fiir den Glaubiger einen V e r m ó g e n s w e r  , 
fiir den Schuldner eine Belastung. Dem Volksvei- 
mogen fiigen sie also nichts hinzu, wahrend sie eS 
yerringern, wenn die Hypothek einem Auslanc e 
gehort. W ir diirfen deshalb vielleicht a n n e h m e n ,  
daB im groBen und ganzen der H y p o t h e k e n b e s t a n  
die Schatzung des Volksvermogens nicht ander •

Das Gleiche gilt fiir den Kapitalzuwaehs de 
deutschen A k t i e n g e s e l l s c h a f t e n .  .

Bedauerlicherweise yerwechselt man hau ig
K a p i t a l b i l d u n g  mit V e r m o g e n s z u w a c * 1 ^  
In allen Erorterungen liber die yolkswirtschafthc i  ̂
Kapitalbildung sollte aber im V o r d e r g r u n d e  s t ^ 6 
die Frage, mit welchen Schuldsummen ein v 61 
mógen (sei es Betriebsvermógen oder s o n s t ig e s  ve 
mogen) belastet ist. Sobald auf ihm eine ^ ci}u-st: 
ruht, m u B  diese verzinst und zu b e s t i m m t e r  r rl 
getilgt werden. Sehr wohl moglich ist also dann, 
daB das Vermógen, da^ wir doch immer nur * 
rechnerischen, mithin fiktiven Werten bezif 
scheinbar zunimmt, wahrend in W i r k l i c h k e i t  

auf ihm ruhende Schuldenlast es dem Glaubiger 
die Hand gibt. Wie oft ist dieses S c h ic k s a l  âl| st 
wirtschaftlichen Betrieben zuteil geworden! 
schon das Violksvermógen schwer schatzbar, so a . 
sich die volkswirtschaftliche Kapitalbildung 
noch schwerer erfassen. Es sei denn, daB s ic h  ^  
genauen Ziffern auch fiir samtliche V e r s c h u l d u n g  
arten feststellen lassen. .

O b  d a s  a u f g e n o m m e n e  K a p i t a ł  e l ^ g 
V e r m e h r u n g  o d e r  V e r r i n g e r u n g  
V o l k s v e r m ó g e n s  d a r s t e l l t ,  ist aus ^  
nackten Ziffern niemals zu ersehen. Es kommt v 
mehr ganz darauf an, wie die Summę e n t s t a n d e n  
d. h. ob ihr ein Giiterzuwachs entsprochen hat u 
ferner, wie dieser verwendet worden ist. 
man Kapitał auf, um sich Verbrauchsgiiter zu ^  
schaffen, so wachst das eigene Vermogen vor^ teI- 
gehend, um nach Verbrauch der kreditierten , 
auf den friiheren Stand zu sinken. Geblieben
dann die aufgenommenen Schuldverpflichtungen- ^

Manche Kapitalaufnahme geschieht abei  ̂
einmal, um Giiter zu bezahlen, sondern nnter 
Druck einer S c h u 1 d v e r p f 1 i c h t u n g- e ^-cht 
Zinsen einer friiher aufgenommenen Schuld . g 
begleichen kann, sucht sich durch njcht
einer neuen Schuldsumme zu helfen. ^ ar oCjer 
selten werden Schnellforderungen des Staates
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der Gemeinden auf diese Weise beglichen. O der 
es wird ein Grundstiick zu einem hoheren Preise 
ais dem bisherigen verkauft und die iiberschiissige 
Summę ałs Hypothek eingetragen. Aehnlich ver- 
fahrt man bei Erbschaftsregulierungen. Oder end- 
lich : die T r i b u t e an eine frem.de Macht zwingen 
zur Ausgabe von Schuldtiteln. W ir wissen es von

dem D a w e s a b k o m m e n :  5 Milliarden Rm. hat 
die Industrie, 11 Milliarden die Reichsbahn ais Ob- 
ligationen ausstellen und dem Reparationsagenten 
einhandigen miissen. H ier ist also eine „Kapital- 
bildung“ von 16 M i l l i a r d e n  Rm.  erfolgt, o h n e  
d aB  i r g e n d  e i n  G i i t e r z u w a c h s  damit ver- 
bunden gewesen ware.

iingesidtis der neuen Ernie in S o w je M la n d .
Von C a r l o  v o n  K i i g e l g e n ,  Berlin.

Von jeher war die Ernte in Sowjetrufiland die 
Mutter der Gesamtwirtschaft des laufenden Jahres. 
Daher ist das L a n d w i r t s c h a f t s j a h r ,  das am 
1- Juli beginnt, auch der wichtigste Einschnitt im 
wirtschaftlichen Leben der Sowjet-Union. Aus- 
schlaggebend fur die grofienteils verstaatlichte Wirt- 
schaft ist aber nicht so sehr das Ernteergebnis sel- 
ber, wie der Erfolg, den die Sowjetregierung in der 
» 3 e s c h a f f u n g “ landwirtschaftlicher Produkte, 
d. h. dereń Ankauf durch die staatlichen Organe, 
hat. Deshalb verfolgt auch die Sowjetpresse stets 
^ it  grofiter Aufmerksamkeit von Woche zu Wiochę 
die Ergebnisse der Getreidebeschaffung.

Im Laufe des kiirzlich verstrichenen Landwirt- 
sęhaftsjahres trat nun der merkwiirdige Umstand 
em, daB die Mitteilungen iiber die Erfolge der Ge- 
treidekampagne eingestellt wurden. Zu Beginn des 
Jahres 1928/29, das trotz der teilweisen Mifiernte 
lr* der Ukrainę und im Nord-Kaukasus nach den 
°ffiziellen Angaben eine bessere Gesamternte zu 
verzeichnen hatte ais das Vorjahr 1927/28, waren 
auch die Ergebnisse der Getreidekampagne verhalt- 
^sm afiig giinstig gewesen. Am 1. Januar 1929 
^aren 5,86 Millionen to Getreide gegeniiber 5,23 
^lillionen am 1. Januar 1928 beschafft worden. Der 
Januar d. Js. brachte nur 660 000 to gegen 1,2 
Millionen im Januar 1928. Dann ging die Ge- 
|reidebeschaffung endgiiltig zuriick, und sehr bald 

r t e n d ie  B e r i c h t e  iiber ihre Ergebnisse auf .
Umstand, der fur die W irtschaftsgebarung der 

Sowjet-Union hóchst charakteristisch ist. E rst an- 
§esichts der neuen Ernte hat sich die Regierung 
efrtschlossen, einzugestehen, daB es ihr in der gan- 
2en zweiten Iialfte des letzten Landwirtschafts- 
Jahres (Januar bis Juni 1929) nur gelungen ist, 1,76 
^lillionen to Getreide zu besćhaffen gegeniiber 5 
‘'lillionen to in der gleichen Zeit des Vorjahres.
, Man wird sich erinnern, unter welchen furcht- 
^aren Begleiterscheinungen jene 5 Millionen to in 
der ersten H alf te des Jahres 1928 den Bauern !mit 
jdfe von Verhaftungen und gewaltsamen Ent- 

^^^nungen abgepreBt worden sind. Angesichts der 
s<:hweren politischen und wirtschaftlichen Folgen 
 ̂leses Feldzuges gegen die Bauern faBte das Zen- 
^alkomitee der kommunistischen Partei im Sommer 
"28 den BeschluB, von nun ab keine administra- 
ven ZwangsmaBnahmen mehr gegen die Bauern 
^uwenden. Diese wurden in beweglichen Auf- 
u der Regierung ermahnt, Vertrauen zu fassen 

b k  ^ re ^-c^:er^ache in vollem Umfange wieder zu 
ec auen. Man konnte annehmen, daB der Mi.fi- 

°lg der letztjahrigen Getreidebeschaffung darauf 
y  rdckzufiihren sei, daB die Sowjetregierung ihrem 
a ersPfechen. gemafi, den widerrechtlichen Druck 
r . die Mittelbauern und die sog. Kułaki, d. h. 

lchen Bauern, die es in Wirklichkeit nicht mehr

gibt, aufgegeben hbe. Doch das ist ein Irrtum. 
Das letzte Jahr hat ein Minus von 2,62 Millionen 
to in der Getreidebeschaffung erbracht, obgleich 
der Druck auf die wohlhabenden Bauern, wenn 
auch mit anderen Methoden, so doch n oc h ve r- 
h e e r e n d e r  u n d  s y s t e m a t i s c h e r ,  ausgeiibt 
worden ist. Wohl haben die Miliz und die G.P.U.- 
Truppen in geringerem MaBe unmittelbar einge- 
griffen, dafur hat man in desto starkerem Mafie 
die D o r f a r m u t  gegen die mehr besitzenden 
Bauern aufgehetzt und durch gesteigerte B e - 
s t e u e r u n g  der Besitzenden zugunsten der Armen 
und durch Einfiihrung von S t r a f  e n  fiir hinter- 
zogenes Getreide diese bis aufs Blut ausgeprefit. 
Man braucht nur eine russische Dorfzeitung in die 
Hand zu nehmen, um auf Denunziationen zu stofien. 
Da heifit e s : Im Dorf X lebe der Bauer Y, der noch 
so und soviel Getreide besitze, oder er sei bei der 
,,individuellen“ Besteuerung vergessen worden (in- 
dividuell besteuert werden die reicheren Bauern, 
wobei ihnen bis zu drei Viertel ihres Besitzes weg- 
gesteuert wird) oder er besitze einen Traktor, der 
der Allgemeinheit zugute kommen konnte, oder er 
sei widerrechtlich bei der Saatgutverteilung beriick- 
sichtigt worden, obgleich er doch bezahlte Arbeits- 
krafte habe, usw.

W enn die Regierung trotz der schlimmen Er- 
fahrungen mit den Bauern sich entschloB, wieder 
zu ZwangsmaBnahmen zu greifen, so ist der Grund 
fiir dieses in wirtschaftlicher Beziehung verhangnis- 
volle Vorgehen in der auBerordentlich g e s p a n n -  
t e n  W i r t s c h a f t s l a g e  zu suchen. Der Staats- 
alteste Kalinin hat kiirzlich wahrend eines Gebiets- 
ratekongresses in Iwanowo-Wosnessensk offen zu- 
gegeben, daB die Regierung zu Beginn des laufen
den W irtschaftsjahres vor der Wahl stand, entweder 
Getreide fiir 40 bis 50 Millionen Rubel aus dem 
Auslande einzufiihren oder erneut die Bauern zu be- 
driicken. Man entschloB sich, mit „hauslichen 
Mitteln“ auszukommen. Alle Schichten des Volkes 
muBten leiden, damit die Aufienhandelsbilanz im 
Gleichgewicht gehalten und die Finanzlage vor dem 
Zusammenbruch geschiitzt wiirde. Ein bedeutender 
Teil der Bauern ist ruiniert worden. Aber auch die 
Stadtbevólkerung, fiir die das Brot in viel starkerem 
Mafie ein Nahrungsmittel bildet, ais das in West- 
europa der Fali ist, hat durch die Einfiihrung der 
Brot- und sonstiger Nahrungsmittelkarten schweren 
Mangel gelitten, der vielfach in Hunger iiberging. 
Dazu sind noch die staatlichen Reserven fiir die 
Rote Armee und die Industriebevolkerung, die im 
Umfang von etwa 1,6 Millionen to zur Verfiigung 
standen, angegriffen und, wie man annehmen, 
kann, zum grófiten Teil verzehrt worden. Vom fi- 
nanziellen Standpunkt ist das Ergebnis bemerkens- 
wert. Die wirtschaftlichen, politischen und mora-
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lischen Opfer dieser Wirtschaftspolitik aber hatte 
sicher keine andere Regierung der Welt auf sich 
g e no mm en.

In SowjetruBland, dem Lande des Klassen- 
kampfes, liegen die Verhaltnisse so andersartig ais 
in der ubrigen Welt, daB hier der offenbare Scha- 
den der gewaltsamen Bauernpolitik ais erstrebtes 
Ziel angesehen wird. Die Bauernpolitik der Kom- 
munisten hat in den letzten Jahren zwischen einer 
Fórderung der wohlhabenden Bauern zwecks Erzie- 
lung gróBerer Getreidemassen und dereń Schwa- 
chung und Vernichtung zwecks Bekampfung ihrer 
politischen Macht geschwankt. Nach den schweren 
Schlagen, die das Jahr 1928 der Bauernschaft und 
zu gleicher Zeit der Landwirtschaft gebracht hatte, 
schien die Revision der Landwirtschaftlichen Steuer 
wieder einen kleinen Sieg des rechten bauernfreund- 
lichen Fliigels der Partei zu bedeuten. Doch kann 
jetzt kein Zweifel mehr daran bestehen, daB sich 
die Moskauer Regierung e n d g i i l t i g  v o n  d e r  
b a u e r n f r e u n d l i c h e n  P o l i t i k  a b g e w a n d t  
und eine Richtung eingeschlagen hat, die durch die 
Bedriickung der Bauern und die Vernichtung des 
bauerlichen Grundbesitzes nur gefordert wird._ Es 
ist das die S o z i a l i s i e r u n g  d e r  L a n d w i r t 
s c h a f t ,  von der die Sowjetpresse seit Monaten 
iiberflieBt.

Wenn die Sowjetregierung die Getreidebeschaf
fung von den Bauern auf Kollektivwirtschaften und 
Sowjetlatifundien yęrlegen will, so muB das unter 
Steuern und GewaltmaBnahmen zusammen- 
brechende Bauerntum móglichst s c h n ę  11 durch 
den „sozialistischen Sektor" der Landwirtschaft er- 
setzt werden. D aher die auBergewóhnliche An- 
spannung aller Krafte auf diesem Gebiet. Es ist 
nicht zu leugnen, daB organisatorisch Bedeutendes 
geschaffen worden ist. Neben den a l t  en  S o w -  
j e t g i i t e r n ,  die nach wie vor unter Mangel an 
Kapitał und Inventar leiden und ein trauriges Da- 
sein fristen, sind in den yerschiedenen Teilen der 
Sowjet-Union riesige „G e t r e i d e f a b r i k e n“ , die 
auf Getreidebau eingestellten modernen Sowjet- 
giiter, entstanden. D arunter das Gut „G igant“ bei 
Rostiow am Don mit 60 000 H ektar besater Acker- 
flachę. Den Tatsachen yorauseilend yerkiindet die 
Presse, daB es 700 000 Zentner Getreide. zu einem1 
Selbstkostenpreise yon 4 Rubel 80 Kopeken liefern 
werde. Es finden Beratungen der Direktoren der 
alten Sowjetgiiter und der neuen Getreidegiiter statt, 
die vom Getreidetrust (,,Sernetrust“) verwaltet wer
den. Die Presse meldet die Griindung immer neuer 
derartiger Giiter. Doch ihre diesjahrige Ernte soli 
nicht mehr ais 200 000 to ergeben, hat also fiir 
die Gegenwart keine Bedeutung.

Noch starker ist die Bewegung, die durch 
auBerordentlichen Druck auf die Bauernschaft zur 
Griindung von K o l l e k t i v w i r t s c h a f t e n  (Kol- 
chosy) fiihrt. Die Bauern werden durch Bevorzu-

gung der Kollektivwirtschaften bei der Gewahrung 
von Darlehen, von Maschinen und sonstigen Ver- 
giinstigungen gezwungen, wenigstens einen 1 ell 
ihres Landes ,,Gesellschaften zur gemeinsamen Be- 
arbeitung“ zu iibergeben. In viel geringerem MaBe 
sind „Kolchiosy“ anzutreffen, in denen die Dorf- 
armen sich mit ihrem gesamten Lande und Inven- 
tar zu „Kommunen" zusammenschlieBen. Alliiber- 
all klagen die Bauern dariiber, daB die Sowjetregie- 
rung sie zu ;,Sklaven m achen“ wolle und dau 
ihnen nichts anderes iibrig bleibe, ais in die „K°l' 
chosy“ zu gehen oder Arbeiter in den Sowjetgutern. 
zu werden. Bisher sollen 50 000 Kollektivwirtschaf- 
ten mit einer Ackerflachę von 3,2 Millionen Hektai 
bestehen, von denen planmaBig eine Lieferung 
1,65 Millionen to Getreide erwartet wird. Die Sow
jetregierung rechnet damit, daB nach fiinf Jahren 
die „Kolchiosy“ auf 22 Millionen Hektar anwachsen 
und 40o/o des Handelsgetreides liefern werden.

Diese Zahlen schweben aber in der Luft. Selbst 
wenn die „Kolchosy“ , was hochst zweifelhaft ist, 
die ihnen zugedachte Lieferung in diesem Jah1 
erfiillen sollten, kann das den Ausfall der bauei- 
lichen GroBwirtschaften kaum decken. — Es ist 
anzunehmen, daB die a n g e k i i n d i g t e n  g u p ' 
s t i g e n  E r n t e a u s s i c h t e n  und die Ueberwm' 
dung der Getreidekrise hochst fraglich sind. Wenj1 
Kalinin davon sprach, daB die Ernte 5 bis 6 Mi 
lionen to oder zum mindesten 4 Millionen to brutto 
mehr ergeben werde ais im Vorjahr, so muB man 
diese Versicherungen ais Stimmungsmache aut 
fassen. Das um so mehr, ais aus wichtigen ^ e' 
treidegebieten, wie aus der Sud-Ukraine, dem 
Wolgagebiet und dem Nord-Kaukasus iiber schwere 
Schadigungen durch Trockenheit geklagt wir 
Dennoch meldet die Regierung eine Ernte iibel 
mittel in fast allen Teilen der Sowjet-Union.

Schlimmer ais die Besorgnisse fiir das lau 
fende Jahr sind d ie  G e f a h r e n ,  d i e  d a s
s o z i a l i s t i s c h e  L a n d w i r t s c h a f t s e K p e i 1
m e n t  f i i r  d i e  Z u k u n f t  heraufbeschwórt. Den^1 
es unterliegt keinem Zweifel ,daB man durch An 
kauf von Traktoren und landwirtschaftlichen  ̂
schinen auf vorhandenem Lande staatlich betrieben 
Domanen griinden kann. Das Problem fangt ei^ 
bei der Frage an, ob diese Giiter imstande sin > 
das Getreide zu konkurrenzfahigen Preisen zu iie 
fern. In einem Lande mit unermeBlichen billig6 
Arbeitskraften, die an primitive Arbeitsmethoc e 
gewohnt sind, bedeutet der S p r u n g  i n  d i e  M 
c h a n i s i e r u n g  der Landwirtschaft eine V ei 
t e u e r u n  g der Wirtschaft, eine V e r m e h r u P p  
d e r  A r b e i t s l o s i g k e i t  und eine Zerriittung u .̂e 
P r o l e t a r i s i e r u n g  der bauerlichen G ru n d la ^  
der Gesamtbevolkerung. Es ist daher anzunehrne > 
daB sich die Scheinerfolge mit den Getreidegute 
und Kollektivwirtschaften ais schlimme Pyrr ^ g 
siege der kommunistischen Regierung iiber 
bauerliche RuBland erweisen werden.

Die danisdie Sdilffahrt im  Jahre 1928/ )
Die Zahl der in Danemark eingetragenen Han- 

delsschiffe iiber 20 Brutto-Register-Tonnen betrug 
am 1. Januar 1929 — ausschlieBlich der Faroer-

*j A us: D anish F ore ign  O ffice-Journal. — Drinish Com- 
m ercial R evue.

nU5
Inseln — 1809 und setzte sich z u s a m m e n  

1.096.000 Brutto-Register-Tonnen und 6b 
Netto-Register-Tonnen. # afl

Bei einer Durchsicht des Registers findet 
fiir die beiden letzten Jahre folgende Zahlen: /
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Eingetragene Schiffe Insgesamt 
iiber 20 Br. Reg. To. Br. Reg. To.

1928 1927 1928 1927 
Dampfschiffe 602 617 733,271 762,293
Motorschiffe oline Segel 120 111 285,398 235,421 
Hilfsmotorschiffe fur

Fischfang 356 342 11,226 10,881
Sonstige Schiffe 571 554 39,224 39,262
SegelschiffeohneMotoren 160 204 26,925 31,198

Insgesamt 1,809 1,828 1,096,044 1,079,055 
AuBerdem besteht noch eine groBe Flotte von 

178 Schiffen auf den Faroer-Inseln, die zwar 20 
Brutto-Register-Tonnen iibersteigen, aber doch, da 
es meist kleinere Fischerboote sind, zusammen nur 
17.159 Brutto-Register-Tonnen ergeben.

Aus obiger Tabelle geht hervor, daB die 
Dampfschiffe und Motorschiffe ohne Segel zusam
men 1.018.800 Brutto-Register-Tonnen oder 93o/0 
der Gesamttonnage ergeben. Ohne die Fischerei- 
fahrzeuge erreicht die Flotte der Segelschiffe mit 
und ohne Motoren 66.100 Brutto-Register-Tonnen 
oder 6o/o der Gesamttonnage, wahrend die Hilfs- 
ttiotorschiffe iiber 20 Brutto-Register-Tonnen, die 
lrn Fischereigewerbe verwendet werden, 11.200 
Brutto-Register-Tonnen, d. h. nur 1 o/0 ausmachen.

W ahrend der letzten Jahre machte sich eine 
starkę Bewegung zugunsten der mechanisch be- 
triebenen Tonnage bemerkbar, und eine Anzahl 
ałter Dampfschiffe wurde durch neue Motorschiffe 
ersetzt. Dies geht aus der nachfolgenden Auf- 
stellung hervor, welche die Zu- bezw. Abnahme in 
Zahl und Tonnage der beiden Schiffsarten zeigt.

Brutto Tonnage in 1000 Reg.-Tonnen 
Motorschiffe

Dampfschiffe 
1928 1927 1926^eugebaute Schiffe: 

Gebaut in Danemark 
^ebaut im Auslande 
Gekauft im Ausland 
“erichtigung des 

Mafiinhalts 
T Gesamt-Zunahmi 

Ausland verkauft 
Untergegangen 
^ b g e w ra c k t 
^erichtigung des 

Mafiinhalts 
Gesamt-Abnahme 
^etto Abnahme 
Netto Zunahme

ohne Segel 
1928 1927 1926

2.4 5.1 1.1 51.9 28.3 19.4
3.5 4.8 — — — 4.0
4.4 7.4 2.6 0.2 0.1 0.3

0.8 3.0 3.5 0.1 0.1 4.6
e 11.1 20.3 7.2 52.2 28.5 28.3

32.1 60.2 34.4 2.1 2.0 5.7
2.7 4.3 — _ 0.0 ___

3.9 3.7 2.0 — — —

1.4 1.2 3.0 0.1 0.1 —

40.1 69.4 36.7 2.2 2.1 5.7
29.0 49.1 29.5 — — —

— — — 50.0 26.4 22.6

Schiffahrt der danischen Hafen.
GemaB einem Ueberblick, den das Danische 

Statistische Amt herausgibt, wurden danische Hafen 
im Jahre 1928 von 108.500 Schiffen angelaufen 
(Kopenhagen 18.800) von zusammen 15.988 Netto- 
Register-Tonnen. Die gesamte ausgeladene Fracht 
betrug 12.627.000 Tonnen und die verladenen Frach- 
ten 4.606.000 Tonnen. Im Jahre 1927 kamen 100.300 
Schiffe in danische Hafen und 1926 92.100.

Auf regelmaBigen Reisen begriffene Schiffe 
machten ungefahr 45 o/o der Gesamttonnage aus, 
von der danische Hafen 1928 angelaufen wurden.

Folgende Zahlen geben einen Ueberblick iiber 
den Schiffsverkehr in den bedeutenderen danischen 
Hafen fiir die Jahre 1928 und 1927:

eingehend
1928 1927

1000 Netto Reg.-To 1000 Netto Reg.-To.
Kopenhagen 5608 , 5497
Aalborg und Nr. Sundby 1456 * 1380
Aarhus 1257 1297
Esbjerg 776 777
Odense 459 457
Svendborg . 437 391
Rudkobing 396 370
Frederiksliayen 321 270

Fracht-Einnahmen.
Nach einer yorlaufigen Uebersicht des D ani

schen Statistischen Amtes iiber die Brutto-Einnah- 
men fiir Frachten, erzielt durch danische Dampfer 
und Motorschiffe ohne Segel, die regelmaBige 
Reisen nach auslandischen Hafen machten, er- 
reichten diese 154 bis 155 Millionen Kronen im 
Jahre 1928 gegen 171,2 Millionen Kronen im Jahre 
1927. Dazu kommen noch die Fracht-Einnahmen 
von Schiffen, die in Zeit-Charter fuhren, die sich auf 
16 Millionen Kronen beliefen, gegen 12,6 Millionen 
Kronen, und die Fracht-Einkiinfte von Segel- 
schiffen, fiir die die Betrage noch nicht erfaBt sind : 
1927 beliefen sie sich auf 5,8 Millionen Kronen. i

1927 betrugen die gesamten Fracht-Einkiinfte 
danischer Schiffe von Auslandsreisen 198,5 
Millionen Kronen — berechnet in Brutto-Frachten, 
einschlieBlich der Frachten-Einnahmen von Schif
fen, die in Zeit-Charter fuhren — fiir 1928 wird der 
Betrag auf 186 bis 187 Millionen Kronen geschatzt.

Sfudienreise durdi Polen.
Von D r. M e i s t e r ,  Beuthen.

D er D e u t s c h e  W i r  t s c h a f  t s b u n d  f i i r  P o l e n  
in B reslau veranstalte te  vom 18.—28. Jun i eine Stu>- 

'cnreise durch  Polen, dereń  Zw eck es war, die T eilnehm er 
scł r  ^ er A llgem einen L andesausstellung in Posen und an- 
^ ^ lŁ;fiend mit den w ichtigsten G eschaftszentren  Polens be- 
in̂ n n t . zu machen. D er A usflug en tsprang  dem  B estreben, 

H inblick auf den kom m enden H andelsvertrag  zw ischen 
. eutschland und Polen sich iiber die M óglichkeiten und 
u. s®lch*:en des deutsch-polnischen H andelsverkehrs k lar zu
Werden.
Piih  ̂eilnehm er an  der R eise w aren fo lgende H erren : ais 
srl 1f6r *ler geschaftsfiihrende Syndikus, des D eutschen W irt- 
b -^ ts b u n d e s  fiir Polen D r. K arl H e i d r i c h  , Breslau, Fa- 
Ha ,esitzer G. P o l l e r t ,  P rasiden t der Industrie- und
S ] e^ k ;am m er i Schneidem iihl, G enerald irek tor Dr. M. 
Sch 1 m ^  1 ’ H irschberg , zw eiter V orsitzender des D eut- 
B u ^ 7̂ rtsch^ftsbundes fiir Polen  und G eschaftsfuhrer des 
Q^nues Schlesischer Industrie ller in H irschberg , K aufm ann 

S t r a f i b u r g ,  H andelsgerich tsra t und M itglied der 
und H andelskam m er Górlitz, O berstleutnant E ugen  

du . > G eschaftsfuhrer beim  V erband d e r sachsischen In- 
r iellen in D resden, B ankd irek to r D r. jur. W. W  o 1 f  s -

l a s t  von der O der-B ank, F rank fu rt a. O., D r. H ans B a l l -  
h o r n ,  Inhaber d e r R uba-W erke G. m. b. H . in B reslau, 
D irek to r H. K ó n i g  von der F irm a Fleinrich Konig G. rn.
b. H ., Koln a . Rh., P roku rist Paul S c  h o  11 von d e r  
gleichen Firm a, R eg ierungsra t a. D. M u e l l e r - B a u d i s s ,  
R itte rgu tsbesitzer zu GroB-Baudiss, R eg.-B ez. Liegnitz, Ober- 
ingenieur H . F l i e g e ,  G leiwitz O.-S., D irek to r H . ’ N e r -  
l i c h ,  i. Fa. F iirstl. S to lbergsche K artonfabrik , endlich ais 
W irtschaftsberich tersta tter D r. M. M e i s t e r ,  B euthen  O.-S.

Am F reitag , den 28. Jun i abends, k eh rten  d ie  T e il
nehm er d e r S tudienreise nach B reslau zuriick. E instim m igkeit 
herrsch te  dar iiber, daB d e r Zw eck d e r F ah rt erreicht w orden 
ist. D ie B esichtigung d e r A llgem einen L andesausstellung in 
Posen gab zunachst einen allgem einen B egriff von der 
raschen und vielseitigen E n tw ick lung  Polens w ahrend d e r 
ersten  10 Jah re  seines B estehens. D ie w eitere R eise brach te  
viel F uhlungnahm e mit m afigebenden  polnischen W irtschafts- 
vertre tern . D ie T eilnehm er konn ten  en tw eder aus d irek ten  
A euBerungen von polnischer Seite oder durch  ind irek te  Beob- 
achtungen  und R iickschliisse ein Bild von d e r S tim m ung in 
Polen hinsichtlich des H andelsvertrages und iiberhaupt des 
FIandelsverkehrs mit D eutschland gew innen.
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D ie A l l g e m e i n e  L a n d e s a u s s t e l l u n g  iiber- 
rasch te  durch d ie  R eichhaltigkeit der industriellen Proi- 
duk tion  Polens. U n ter dem  Schutze des Zollkrieges, der 
E in fuhrverbo te  und K am pfzólle, scheint auf m anchen Ar- 
beitsgebieten , z. B. in d e r M etallindustrie (W aagenfabrikation), 
d e r polnische M arkt fiir D eutschland endgiiltig zugunsten d e r 
einheim ischen polnischen Industrie  verloren. Indessen  ergibt 
sich auch, daB d ie d e u t s c h e  M e t a l l i n d u s t  r i e  eine 
R e i h e  v o n  E x p o r t m ó g ł i c h k e i t e n  behalt und daB 
Polen deutsche Spezialm aschinen, insbesondere bei w eiteren 
technischen F ortsch ritten , nur s c h w e r  w ird entbehren  
kónnen. W eiter d iirften deutsche B aum aschinen (B etonm a- 
schinen usw .), au tom atische K ohlenbeschickungen fiir Zie- 
gelofen, M aschinen fiir die H olzindustrie und die Papier- 
industrie  auf A bsatz, besonders in O stpolen, rechnen  kónnen. 
Auch in  d e r O ptik  z. B. w ird Polen  d ie  vortrefflichen d e u t
schen ZeiB glaser im m er verw enden. GroBe H allenbauten  und 
Z elte liefern  deu tsche F irm en.

AuBer den  Industrieg ruppen  w aren bem erkensw erte  
T eile  der A usstellung die sehr um fangreiche und in teressan te  
L andw irtschaftsausstellung, d ie  A bteilung der R eg ierung  und 
der S elbstverw altungen  und ais der spezifisch polnische 
T eil d ie  im Pavillon 32 un tergebrach te  Schau d e r V o l k s -  
k u n s t  und des V o l k s g e w e r b e s .  D ie ethnographischen 
E igenheiten , die T rach ten , die B auart d e r H auser, d ie F o rm  
und O rnam entik  d e r GefiiBe und G erate, die M uster der T ex- 
tilarbeiten , all dies w ird auB erordentlich lebensvoll vorgefuhrt 
und verm ittelt einen sta rken  E indruck  von dem  eigentlich 
Polnischen, von dem  bodenstandigen  W esen des Polentum s.

V on P osen w urde im A utocar ein Ausflug nach dem  
80 k m  w eit ge legenen  M u s t e r g u t  S z e l e j e w o  des 
H errn  von K arow ski gem acht und auf dem  R uckw ege d ie 
jah rhundertea lten  exotischen B aum bestjinde des P arkes und 
das a ltertum liche SchloB von K u r n i k  (S tiftung des G rafen 
Z am oyski; besichtig t. So kam  die R eisegesellschaft we- 
n igstens einm al auf ih rem  W ege in unm itte lbare  Fiihlung 
m it der polnischen L andw irtschaft in dem  Landesteil, wo 
sie am  hochsten  entw ickelt ist. D ie R ationalisierungsbestre.- 
bungen, die B em iihungen au f dem  G ebiet d e r  V iehw irtschaft 
und Saatzucht fanden  A nerkennung.

E in  E m pfang  durch die H andelskam m er Posen im H otel 
Polonia verlief in an g e reg teste r Stim m ung.

L o d z , das  polnische M anchester, mit seinem  Wald 
von Schloten, den die deu tsche R eisegesellschaft vom hochsten 
D ach des Fabrikkom plexes d e r S c h e i b l e r  & G r o h 
m a n  n A. G. iiberschaute, m achte einen im ponierenden E in 
druck. Freilich  am  T ag e  des B esuches lagen  die  W erke 
still, denn zurzeit herrsch t eine starkę K rise in Lodz, dic 
die E inschrankung  d e r P roduktion  durch  K urzarbeit er- 
zw ingt. Bei einer A utofahrt nach P a b i a n i c e  w urde am 
deutschen K riegerfriedhof haltgem acht, dessen  erinnerungs- 
schw ere W aldesstille einen nachhaltigen  E indruck  hinterlicB- 
D ie Papier- und Z ellulosefabrik von R o b e r t  S a e n g e r  
& C o. w ar in  vollem B etriebe und bew ies die gute Kon- 
junkturen tw ick lung  d e r polnischen Papierindustrie.

Bei dem  E m pfang  der H andelskam m er im  G rand Hotel 
in  Lodz erw iderte auf d ie  B egriiB ungsw orte des H errn 
V izeprases d e r K am m er, H enryk  B a r c i n  s k i ,  im  Na.men 
der deutschen  Giiste G enerald irek tor D r. S c h m i d t  - Hirsch- 
berg , d e r  auf die N otw endigkeit einer R a t i o n a l i s i e - 
r u n g  d e s  W i r t s c h a f t s v e r k e h r s  von Volk zu Volk 
in E u ropa  hinw ies. H eu te  exportieren  D eutschland wie 
Polen in unrationeller W eise einen Teil ih rer P roduk te  nach 
en tlegenen L andem , wie Jap an  und Siidam erika, statt sic 
im N achbarlande abzusetzen. D ie W irtschaft h a t die Aut" 
gabe, vers5hnend und ausgleichencl zu w irken und den  P ° ' 
litikern  die W ege zur V erstandigung zu ebnen.

In  W a r s c h a u  langten  die T eilnehm er der Studien- 
reise am  Sonnabend abend  an. Am S onntag  w urde dei 
V orm ittag  dam it verbracht, im A utocar der Touristengeseil- 
schaft d ie  S tad t zu durchfahren  und einige der interessanten 
Punkte, da ru n te r das SchloB, den L azienkipark , die Ponia- 
tow skibriicke und die V orstad t P raga  eingehend zu besich' 
tigen. Am N achm ittag  g ing die F ah rt nach Wilanóvv nn 
dem  reich mit K unstschatzen a ller A rt angefiillten Sćhloi 
des G rafen B raniecki. D er A bend versam m elte d ie  deutschen 
B esucher in  den  gastlichen R aum en d e r deu tschen  Gesandt- 
schaft, wo lhnen  G elegenheit gegeben  w urde, auB er H errn  
M inister R a u s c h e r  und seiner liebensw iircligen G attin, eine 
R eihe prom inenter polnischer Personlichkeiten  kennen zU 
lernen, d arun te r den L eiter der polnischen D elegation  | u.r 
die P Iandelsvertragsverhandlungen, E xz. v. T w a r d o w s k i -

Am folgenden  M ontag w urden vorm ittags das Lager und 
die P ru fungslabo ra to rien  der chem ischen Industrie- und lian-

w s i c h e

W

Gititin
U rfp ru t tg  1 8 5 7  —  7 0 jd l ? r ig e  fraD ifio n e ((e  G r fo f ) ru n g e n

S H ftie n fa p ita lie n  1 1 0 0 0 0 0 0  ^R eic^S m arf

Die Gesellschaften schlieBen ab:

L e b e n - ,  U n f a l l - ,  H a f t p f l i c h t - ,  A u t o - *  

L u f f t f a h r z e u g - ,  F e u e r - ,  

E i n b r u c h d i e b s t a h l - ,  W a s s e r l e i t u n g s -  

s c h a d e n - ,  B u r o m a s c h i n e n - ,  

T r a n s p o r t - ,  R e i s e g e p a c k -

Yersicherungen

Auskunft erteilen die G enerald irektion  S tettin , P arad ep la tz  16 und samtliche Yertreter.

Pramieneinnahme 1928:

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

90 Millionen RM.
Gesamtyersicherungsbestand Ende 1928:

ca. 390 Millionen RM.
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delsfirma Ludw ik S p i e B  & S y n ,  das G ebaude d e r 
£ >a n k  R o l n y  und das K onfektions- und M odehaus B. 
f ^ e r s e  & C o . in A ugenschein genom m en. D er N achm ittag  
orachte eine gem einsam e S itzung in der W arschauer H an- 
uelskam m er, bei d e r dereń  P rasident, M inister a. D. K l a r -  
11 e r , d ie  T eilnehm er der S tudienreise ais die e r s t e n  d e u t -  
f c h e n  G i i s t e  der seit O ktober 1928 bestehenden  K am m er 
°egriiBte. D ie genaue K enntnis des polnischen M arktes 
konne eine noch w eitere E ntw ick lung  der gegenw artigen  w irt
schaftlichen B eziehungen verursachen. D er A ugenblick fiir 
^en Besuch Polens sei giinstig gew ahlt, weil die A llgem eine 
f-andesausstellung in Posen eine hervorragende U eberschau 
ut>er die L eistungen Polens bietet. In  A nbetracht der jungen 
Politischen U nabhangigkeit des L andes konne m an getrost 
behaupten, daB Polen eine groBe A rbeit vollbracht hat, die 
v°n seiner L ebensfahigkeit und aufstrebenden  E ntw icklung, 

auch von ausgesprochen  pazifistischen T endenzen  zeugt. 
ie A nw esenheit de r deutschen  G aste konne ais gu tes Om en 

ur d ie H andelsvertragsverhand lungen  gedeu te t w erden. D ie 
angw ierigkeit d e r V erhandlungen bestatige den  G rundsatz, 
aB ein H andelsvertrag  sich nicht auf politische, sondern  

Ilur auf w irtschaftliche Priim issen stiitzen darf. „D o ut d e s“ 
lst das G rundm otiv fiir alle H andelsvertragsverhandlungen . 

Ihm  erw iderte  H andelkam m erprasiden t G. P o 11 e r  t , 
chneidemuhl, d e r den D ank  aller deutschen H erren  fiir den 

^ p f a n g  aussp rach  und das P roblem  „S taa t und W irt- 
schaft“ in  anschaulicher W eise behandelte.

Am A bend fo lg te ein gem einsam es E ssen  in den Rau- 
^ en des H otels E uropejsk i, bei dem  aberm als G elegenheit 
segeben w ar zur personlichen F iih lungsnahm e mit fiihrenden 
 ̂ ęrsónlichkeiten der polnischen W irtschaft und des AuBen- 

jnisterium s. E s entw ickelten sich lebhafte  D iskussionen,
i Gl denen die polnischen H erren  mit gróB ter Bereitwillig^
, eit und O ffenheit sich iiber die w irtschaftlichen Pro- 

m e ihres L andes aussprachen.
In der N acht tra ten  die deu tschen  G aste die W eiter- 

J-.lse nach L e m b e r g  an, wo d e r W arschauer D -Z ug 
^ U dreistiindiger V erspatung  am  V orm ittag eintraf. Infolge- 
J-ssen  muBte das B esichtigungsprogram m  fiir L em berg etw as 
bekiirzt w erden. E s w urde die Bacon- und K onservenfabrik  
p0.  ̂ Z. R u c k  e r besucht, wo u n te r der sehr sachkundigen 
 ̂uhrung des B esitzers selbst die Gemiise- und O bstkon- 

s^rv.enherstellung, die Ftillung und V erlótung der Dosen, 
wie die A nfertigung der V ersandkisten  beobachtet w erden 

^°nnten. 'B esichtigt w urde auch die B aconabteilung, d ie an 
I>nis? ^ en M orgen durch  eine groBe E xportsendung  iiber 
d a.nzig nach E ngland  geleert w orden war. H ier ist die For- 
^.sierung der P roduktion  durchgefiihrt, und die E inrichtungen 
j ,? Ses F abrik teiles konnten  lebhaftes In teresse  erw ecken. 
, | crauf g ing die F ah rt in A utos zum Geliinde d e r  Lem- 
u J,Ser O stm esse. D ie landschaftliche Schonheit des P latzes 

seiner U m gebung w urde bew undert.
(I A m  N achm ittage w urde das schóne G ebaude d e r In- 
in le ~ uncI H andelskam m er sowie d ie  S tadt L em berg  
^  gesam t besichtig t und dann im H o te l G eorge ein von der 
d n d d sk am m er gegebenes D iner eingenom m en. H ier hielt 

r Y izeprases d e r H andelskam m er, W iktor C h a  j e s , eine 
( ji^ ^ ^ tin g san sp rach e . E r gab seiner F reude A usdruck, daB 

deutschen G aste nicht an seiner H eim atstad t voriiber- 
U c h ^ en se*en - L em berger be tatigen  sich w irtschaft.
q  ln bem erkensw erter W eise durch die V eranstaltung  d e r 
die 1 T l e s s e > seit 8 Jah ren  besteh t und im  S ep tem ber 
LemK J a bres zum neunten  M ałe abgehalten  w erden soli. 
b ,erg hat seine alte T rad ition  fu r die H a n d e l s -  
ei^^ 1 e h u n g e n m i t  d e m  O s t e n .  Seinerzeit spielte es 
Sle groBe Rolle ais H andelsverm ittler zw ischen Schle- 
ein UncI SiidruBland. Im  laufenden Jah re  hofft m an auf 

e t e i l i g u n g  R u m i i n i e n s  an  der M esse, 
dem Gr ^ anclels_ uncl V erkehrsvertrag  Polens mit R um anien 

nachst verbessert und erneuert w erden soli. (Auch fiir

die H andelsbeziehungen  D eutschlands zur S o w j e t -  
u k r a i n ę  kann  L em berg  mit seiner O stm esse zum  w ichtigen 
V erm ittler w erden.) D er R edner schloB mit einem  H inw eis 
auf den D enkspruch  des M arschalls P iłsudski: „So wie 
einst d e r W ettlauf des E isens und d e r W affe, so herrsch t je tz t 
der W ettlauf d e r A rbeit. “ W eiter sprachen  d e r  N aphta- 
industrie lle  L. S c h u t z m a n n ,  d e r D irek to r d e r  Lem- 
b e rg e r Bórse D r. P a n e t h und D r. M e i s t e r.

Auch d iese N acht w urde im E isenbahnw agen  ver- 
b racht, der die T eilnehm er d e r F ah rt nach K r a k a  u fiihrte. 
D ort um faBte das P rogram m  eine B esichtigung des W aw els 
sow ie des jiidischen S tadtviertels, einen E m pfang  in d e r 
H andelskam m er, bei dem  d e r  K am erprasiden t T adeusz E  p - 
s t e i n  B egruB ungsw orte sprach und am  N achm ittag  einen 
Ausflug nach dem  S alzbergw erk  W ieliczka.

Am D onnerstag , den 27., verlieBen die  A usfliiglef 
unter sachkundiger F iihrung im  C hevrolet-A utobus K rakau, 
um durch einen B esuch in Z a k o p a n e  und M orskie O ko 
die GroBe der K arpa thenna tu r und die  Góralen, die B erg- 
bew ohner jener G egenden, w enigstens fliichtig kennen  zu 
lernen. D ie S trapazen  d e r je 140 km  w ahrenden H in- und 
R iickfahrt w urden durch  dei^E inb lick  in die N aturschonheiten  
d er T a tra  vollkom m en aufgew ogen . D er stattliche W uchs 
d er B ew ohner und die eigentiim liche A usschm iickung d e r 
M annerkleidung beriih rten  sym pathisch.

D er letzte R eise tag  w ar dem  Besuch von K a t t o w i t z ,  
d er H au p tstad t der oberschle,sischen W ojew odschaft gew id- 
m et. Vom H o te l M onopol aus w urde d ie  K onigshiitte b e 
sucht, wo D irek to r P o n h o f f  m it 2 anderen  H erren  der 
H iittenverw altung  d ie F iih rung  iibernahm en. D as ganze weit 
ausgedehn te  H iittengelande w urde durchw andert und d e r Pro- 
duktionsprozeB  in seinen verschiedenen P hasen  verfo lg t. 
A ugenfiillig w ar d ie  gute B eschaftigung in allen A bteilungen 
und die im posanten  N eubauten  d e r G asrein igungsanlage, d e r 
neuen K okerei una der nach den  Z erstó rungen  des O rkans 
vom Ju n i 1928 neu errich teten  F abrikationshallen . An- 
schlieBend fo lg te  ein von echt obersch.lesisch.er herzlicher 
G astfreundschaft zeugende,s Friihstiick. S odann g ing die 
F ah rt nach dem  C h o r z o w e r  S t i c  k s t o f f  w e r k ,  
dessen  eigenartige A ppara tu ren  nach einem  einleitenden Vor- 
trag  gleichfalls un ter sachkundiger F iihrung besichtig t w urden. 
H ierauf nahm  m an im  K asino des S tickstoffw erkes das 
M ittagessen ein.

E s fo lg te  ais letzte V eranstaltung  d e r S tudienreise ein 
E m pfang  in der K a t t o w i t z e r  H a n d e l s k a m m e r ,  bei 
dem  M inister a. D. K i e d r o n ,  G enera ld irek to r d e r V erein. 
K ónigs- und L aurahiitte, d ie  Giiste mit herzlichen W orten  
begriiB te und seiner H offnung  A usdruck gab, daB d ie d e r 
W irtschaftsverstand igung  noch im W ege stehenden  H em m - 
nisse bald  beseitig t w erden. E in  giinstiges V orzeichen sei 
das p rivate  A bkom m en d e r deu tschen  und polnischen E isen- 
industrie. A nschlieBend fo lg te eine D iskussion, w orauf im 
N am en d e r deu tschen  B esucher H andelskam m erprasiden t 
P o l l e r t  seinen D ank aussp rach  und zum  A usdruck brachte, 
daB die deutsche R eisegesellschaft in a llen  polnischen Stiidten 
d ie d en k b ar herzlichste A ufnahm e gefunden  hat und nur 
gu te  und befried igende E indriicke m itnimm t.

D er D e u t s c h e  W i r t s c h a f t s b u n d  f i i r  P o l e n  
hat mit der S tudienreise einen vollen E rfo lg  zu verzeichnen 
gehabt. D er F iih rer der R eisegenossen, D r. K arl H e i -  
d r i c h ,  B reslau, h a t m it anerkennensw ertem  E ife r und Um- 
sicht sein schw ieriges d reifaches Amt ais F iihrer, Dol- 
m etscher und R eisem arschall versehen. Ihm  ist es zu danken, 
daB das sehr inhaltreiche P rogram m  ohne S tórung abge- 
w ickelt w erden  konnte und die A ufnahm efahigkeit de r R eise . 
teilnehm er bis zuletzt nicht naohlieB. Im  S ep tem ber wird 
eine zw eite Polenreise vom D eutschen  W irtschaftsbund ge- 
plant, die den B esuch d e r L em berger O stm esse einschlieBen 
soli.

Sleflfns Hafenverhehr im ersfen Halbjahr.
Schiffm ^ tett:' ner H afen  g ingen im ersten  H alb jah r 1583 
1952 2309 406 cbm  N etto raum gehalt ein gegeniiber
gleich - n ^^32 740 cbm  N etto raum gehalt in der
San? Cn ^ es V orjahres. T ro tz  des geringfiig igen Riick-
Urn ^ 5 , Von bew eg ter Schiffstonnage ist der G iiterum schlag 
itise „ /0 Segen das ers te  H alb jah r 1928 gestiegen . E s wurden 

1 ?67 000 t (1 692 000 t im  ersten  H a lb jah r 1928)
* (Via um Seschlagen, hiervon entfallen auf die E infuhr 

t und auf d ie  A usfuhr 645 000 t.

U n ter B eriicksichtigung der erschw erten  W ettbew erbs- 
lage  des S te ttiner H afens und d e r d iesjah rigen  strengen  
F ros tperiode  ist das E rgebn is ais rech t giinstig  anzusprechen . 
Bei w eiterer Z erg liederung  der Zahlen  ist festzustellen, daB 
selbst in den ersten  drei M onaten des Jah re s , wo die  schw ere 
F rostperiode  d ie Schiffahrt in d e r gesam ten  O stsee stark  
hem m te, und ein ige H afen  sogar vollstandig schloB, in 
S tettin  im m erhin  noch 370 000To. um gesch lagen  w urden. 
H iervon  entfallen  216 000 To. auf d ie  E in fuh r und 154 000 To.
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auf d ie  A usfuhr. S tettin  ist a lso  dank  seiner siidlicłistep 
L agę  von allen O sitseehafen und dank  seines vorziiglichen 
E isb recherd ienstes im schiffahrtstechnischen Sinne ein eis- 
fre ier H afen. Aus dem. geringfiig igen  R iickgang von Schiffs- 
raum  un ter g leichzeitiger S teigerung  der ein- und ausge- 
fiihrten G iiterm engen ist ferner auf eine bessere A usnutzung 
der R aum tonnage ais in  d e r entsprechenden  Zeit des Vor- 
jah res zu schlieBen.

Tn d e r regelm aB igen L inienschiffahrt sind keine we- 
sentlichen V ersch iebungen  eingetreten , es sei ab er auf die 
V erstarkung  der T ou rfah rt nach London hingew iesen. Be- 
sonders hervorzuheben  ist noch, daB d e r F i n n l a n d v e r -  
k e h r  durch d ie  E isbeh inderungen  in d e r O stsee keinerllei 
E inschrankungen  erlitten  hat, da  gerade  in d ieser V erkehrs- 
richtung mit R ucksicht darauf, daB S t e t t i n  d e r  H a u p t -  
h a f e n  f i i r  d e n  d e u t s c h - f i n n i s c h e n  G i i t e r a u s -  
t a u s c h ist, d ie  m odernsten  und eisfestesten  Schiffe d e r 
O stseeflo tte fahren.

D ie Z unahm e des G iiterverkehrs in d e r B erichtszeit 
liegt in  der E rhohung  d e r A usfuhr. E s sind in e rs te r  
Linie w esentliche S teigerungen  von G etreide und Z ucker zu 
nennen. W ahrend  im  ganzen Ja h re  1928 =  184 000 To. G e
tre ide  ausgefiih rt w urden, erreich te  die G etreideausfuhr im 
ersten  H a lb jah r 1929 bereits 202 000 To., wobei in den 
A pril d e r H ochstzusch lag  mit 82 000 To. fiel. S tettin  be- 
haup te t a lso  nach w ie vor seine V o r z u g s s t e l l u n g  a i s  
G e t r e i d e a u s f u h r  h a f e n ,  und es wiire nur zu wiin- 
schen, w enn die von d e r H afenverw altung  gep lan ten  E_i?- 
w eiterungsbauten  fiir den  G etreideum schlag rech t bald in 
A ngriff genom m en w erden kónnten. A ber auch die Aus1-

fuhr von Z ink w eist gegen  dieselbe B erichtszeit des ^,?r 
jah res eine Z unahm e von 5000 To. auf. U nter den Lm 
fuhrg iitern  ist eine Z unahm e der Erz,- und Phosphattrans 
po rte  zu beobachten  ,w ahrend die K ohleneinfuhr etw as z 
riickging. D ie  E ntw ick lung  der E in- und A usfuhr cimge 
H auD tffuterarten im ersten  H alb iah r 1929 zeig t folgen:eigt 

A u s f u h r  :

H au p tg u te ra rten  im ersten  H alb jah r 
T abelle :

E  i n f u h r
E rz
K ohlen 
Phosphate  
So jabohnen und 

L einsaat 
A lteisen 
H olz 
H eringe  
Zellulose 
Sonstige G iiter

T ro tzdem  die  B innenschiffahrt bis E nde  M arz vve£ Cj  
E is geschlossen w ar, w urden im ersten  H alb jah r a n n a h e r n  
die g leichen M engen des V orjahres erreicht, und zwa 
sind insgesam t ein- und ausgegangen  958 000 To. gege 
gegen  1,1 M illionen To. im ersten  H alb jah r 1928.

Binnenschiffahrt.
(M engenangabe in To. zu 1000 kg.)

E i n g a n g  A u s g a n g  1 n s g e s a  m 
1. H alb jah r 1928 614 000 To. 536 000 To. 1 150 000 LP- 
1. H alb jah r 1929 530 000 „ 428 000 „ 958 000 »

330 000 To. G etreide 202 000 To.
245 000 „ Z ucker 135 000 »

92 000 „ Mehl 33 000 ))
Zink 17 000 ))

41000 „ Zem ent 15 000 ))
38 000 „ D iingem ittel 15 0C0 )’
34 000 „ Sonstige G iiter 228 000
17 000 „
16 000 „

309 000 „

Der Kairimann.
Von W a l t e r  D i e r e n ,  S tettin

U eber das m ittelalterliche sog. G ew ohnheitsrecht, also 
nicht kodifiziertes R echt, geh t das H andelsrech t seiner ersten 
K odifikation E n d e  d e s  17. Jah rh u n d erts  entgegen. Fiir 
PreuB en und das spatere  D eutsche R eich sind deartige  Ge- 
setzbiicher: das PreuB ische A. L. R., Teil II, T it. 8, Ab- 
schnitt 7—15 von 1794, das A llgem eine H andelsgesetzbuch  
fiir die deutschen  B undesstaaten  von 1861 und das H an d e ls
gesetzbuch  vom 10. M ai 1897.

N ach den erw ahnten  B estim m ungen des A. L. R. w ar 
K aufm ann und somit ,,w echselfah ig“ nur derjen ige, d e r nach 
E rrich tung  der K orporation  der K aufm annschaft zu Stettin  
im Ja h re  1821 in ih ren  L isten e ingetragen  war. D ie Mit- 
g liedschaft der K orporation  d e r K aufm annschaft w ar also 
eine lebensnotw endige V oraussetzung fiir jeden  H andel- und 
G ew erbetreibenden  bis zur Schaffung des A llgem einen H an- 
delsgesetzbuches fiir die deutschen B undesstaaten . D ieses 
schuf B estim m ungen iiber ein von den  G erichten zu fiihrendes 
H andelsreg ister. Seit 1861 gew ann  also die E in tragung  in die 
L isten der K orporation  d e r K aufm annschaft eine etw as ab- 
geschw achte  B edeutung, w enngleich jeder ordentliche K auf
m ann nach wie vor darauf hielt, daB er M itglied d e r K o rp o 
ration  d e r  K aufm annschaft zu S tettin  sein miisse. D afiir ent- 
w eckelte sich ab er eine erhebliche behordliche T&tigkeit 
der V orsteher d e r K aufm annschaft, die dann  auf d ie Industrie- 
und H andelskam m er zu S tettin  iibergegangen  ist, durch  die 
B egutach tung  d e r zum H andelsreg ister eingereichten  A ntrage 
auf N euein tragung  von F irm en. D er § 126 F. G. G., d e r 
heu te  noch G iiltigekit hat, schrieb vor, daB die O rgane 
des H andelsstandes verpflichtet sind, die G erichte zw ecks 
V erhiitung unrich tiger E in tragungen  sow ie zw ecks Berich- 
tigung und V ervollstandigung der H andelsreg ister zu unter- 
stiitzen. A ber nicht nur bei .N euein tragungen  von F irm en 
ins H andelsreg iste r iibten die V orSteher d e r K aufm annschaft 
begu tach tende T atigkeit gegeniiber den  R eg istergerich ten  
aus, derselbe § 126 F .G .G . regelt auch ih re  B erechtigung, 
A ntrage auf B erichtigung und V ervollstandigung des H an- 
delsreg isters bei den R eg istergerich ten  zu stellen und gegen  
V erfiigungen, durch  die iiber solche A ntrage entschieden 
wird, das R echtsm ittel der B eschw erde zu erheben. F iihrten  
che V orsteher der K aufm annschaft bezw . fiihrt d ie  Industrie- 
und H andelskam m er so auch die H andelsreg iste r nicht selbst, 
wie dies die H andw erksnovelle  fiir die H andw erkskam m ern  
hinsichtlich der „H an d w erk sro lle“ jetzt vorsieh(:, so iiber. 
w achen sie doch 'im  In teresse  von H andel und G ew erbe d ie  
H andelsreg ister ihres B ezirks. Sie sorgen  dafiir, daB Firm en- 
w ahrheit und F irm enk larheit herrschen  und daB aus dem  
H andelsreg iste r nicht m ehr bestehende F irm en verschw inden. 
D ie sog. B ereinigung des H andelsreg isters hat nam entlich

m  den le tz ten  Jah ren  groBe Fortsch ritte  gem acht. Ueb 
die Zahl der F irm enein tragungen , die durch das 
zu S tettin  verzeichnet sind, gibt die nachstehende Tabe
AufschluB: _iQo«

Am 31. X II. 1914 1918 1923 1924 1925 1926 1927 W-
Einzelfirm en,
O. H . G., 1043
K om m and.-G es. 1611 1523 1800 1842 1822 1873 1926 , 
A kt.-G es. 59 67 118 127 129 123 119 JJ-
G. m. b. H . 158 191 441 477 493 469 415 
K om m .-Ges. a. A. 5 5 6 6 6 6 ^ 3  
Ju rist. Personen  2 2 3 3 3 3 ^ 1 2 8  
G enossenschaften  76 93 140 138 135 128 128

Von allgem einer W ichtigkeit fiir jeden  K aufm ann ^  
auch die K enntnis des H andelsreg isters, um  sich d a r i i b e r ^  
vergew issern , w er die Inhaber der F irm en  sind, vver . 
V ertretung  der F irm en berech tig t ist, wie alt d ie <̂ul]te^ 
sind und iiber w elches G esellschaftskapital d ie  G e se llsc h a ^ ^  
verfiigen. D iesem  allgem einen  Bediirfnis wird das auf Grun 
am tlichen M itteilungen d e r G erichte schon von den  ^ 
stehern  der K aufm annschaft, jetzt von d e r Industrie- ^  
H andelskam m er zu S tettin  herausgegebene, auch im  
handel erhaltliche, H andelsreg ister fiir den  R egierungsbe 
S tettin  gerech t. jst

D ariiber, w er V ollkaufm ann im Sinne des Gesetzes\  ̂
und d ie  handelsrechtlichen V orschriften auf sich a n g evve _ 
verlangen  kann, g ib t das H .G .B . in seinen Eingangsp^^j.- 
g raphen  AufschluB. E s un terscheidet K aufleute, die 
G rund ih rer G ew erbebetriebe, die im  E ingangsparagra.P 
des H .G .B . aufgezah lt sind, in das H andelsreg ister el ^ f .  
tragen  w erden miissen, sog. M u B - K aufleute, und eft. 
leu te k ra ft E in tragung . E s gilt ein gew erbliches U n t^r . ^  
men, das nach Art und U m fang einen in kaufm anni3 ^  
W eise eingerich teten  ka.ufm annisqhen GeschaftsbetrieD 
fordert, ais H andelsgew erbe im Sinne des H .G .B ., s° fern 
Firm a des U nternehm ers in das H andelsreg ister eingetr‘i»erJ 
w orden ist, auch w enn es keine der im EingangsparagijpT g 
des H .G .B . bezeichneten  A rten von G eschaften zum 
stand hat. D ies sind d ie  sog. S o 11 - K aufleute. 
kom m en dann  noch besondere  V orschriften fiir 
U n ternehm en  in F rage , die mit dem  B etriebe d e r Lanc ' .esC 
Forstw irtschaft ais N ebengew erbe verbunden sind. uf. 
kónnen sich ein tragen  lassen. Bei diesen sog. K a n n -  jj 
leuten  findet eine Lóschung d e r F irm a jedoch n u r  
den allgem einen V orschriftęn statt, die fiir die Lose 
kaufm annischer F irm en  gelten. t . -{ten

Beim G roBhandel sind d iese gesetzlichen V °r sc^»shal^ 
ausreichend, nicht so fiir die E inzelhandelsbetriebe. De
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hat der D eutsche Industrie- und H andelstag  R ichtlinien 
fiir die E in tragung  des E inzelhandels in das H andelsreg ister 
aufgestellt. D iese finden sich in den „V erhandlungen  des 
D eutschen Industrie- und H an d e ls tag es“ , H eft 13 von 1925 
S- 44 ff. iiber die S itzung des E inzelhandelsausschusses in 
H am burg am 16. S ep tem ber 1925 abgedruck t. D er D eutsche 
Industrie- und H andelstag  em pfiehlt hier, fo lgende M erk- 
male zu beachten, die ab er nicht fiir sich einzeln, sondern 
zusam men anzuw enden sind:

a) Bediirfnis nach kaufm annischen E inrich tungen  (Buch- 
fiihrung),

b) hohes Anlage- und B etriebskapital, m indestens
10 00 RM.,

c) U m satz und E rtrag ,
d) G ew erbe- und U m satzsteuer,
e) groB ere B eschaffenheit der B etriebsraum lichkeiten,
f) O rgariisation des Betriebes, Zahl der A ngestellten,

g ) "Bank-, K redit- und W echselverkehr.
Im  groBen und ganzen wird in dem  Bezirk d e r Iru- 

.ustrie- und H andelskam m er zu S tettin  nach diesen Richt- 
unien mit gutem  E rfo lge  verfahren. Ganz einheitliche G rund- 
satze iiber die H ó h e  des B etriebskapitals lassen sich jedoch 
nicht aufstellen, da m an die GroBe des O rtes und die Be;- 

,eutung, die der einzelne E inzelhand ler an  seinem  Platz ein- 
uimrnt, stets wird beriicksichtigen miissen. D ie V erw altungs- 
Praxis anderer Industrie- und H andelskam m ern, daB die 
j ew erbesteuerlisten  m regelm aB igen A bstanden einer D urch- 

TjĈlt un terzogen w erden, w ird auch von der Industrie- und 
iandelskam m er zu S tettin  befolgt. H ier wird ein Gewerbe>- 

steuergrundbetrag  von RM. 36,— fiir die P rovinzstadte zu- 
^funde gelegt, w ahrend er im  S tad tbezirk  S tettin  allerd ings 
auf m indestens RM. 50,— erhóht w orden ist. D ie Innehal- 
Ung d ieser G ew erbesteuerg rundbetrage  erfo lg t ab e r nicht in 

sta rre r A nw endung, sondern  w ird bei einzelnen Gewerbcf- 
2\veigen je nach L age d e s  einzelnen Falles teils unterj- 
s . ritten, teils iiberschritten. D ie B etriebsverhaltn isse des 
einzelnen U nternehm ers w erden gepriift von einem  Umsa,tz 
!? n etwa, 30 000,— RM . o der einem B etriebskapital von ca. 
15 000,— RM. an.
, Beachtlich sind w eiterhin die B estim m ungen des H .G .B. 
aruber, daB die V orschriften  iiber die Firm en, d ie H andelą- 
Ucher und die P rokura auf H a n d w e r k e r  keine Anwen- 
UrjS finden. H ier entscheidet also iiber die F rag e  „F ab rik  

1 n H andw erk“ die R eg isterab te ilung  des A intsgerichts und 
01 R echtsm ittelzuge die K am m er fiir H andelssachen und 
as K am m ergericht. A ber nicht nur diese S tellen sind es,

zu der F rag e  „F ab rik  und H an d w erk “ S tellung zu 
yC men haben, sondern  bei YerstoBen gegen  strafrechtliche 
^ ^ h r i f t e n  kom m t ais le tz te  Spruchinstanz auch das Reichs- 
sericht in F rage . D aneben  lauft dann die S pruch tatigkeit 
pCr ^erw altungsbeho rden  und V erw altungsgerich te  zu d ieser 
^ rage, j e nachdem  B eschw erde resp. K lage gegen  die  H er- 
u ^ e h u n g  zu H andw erkskam m erbeitragen  resp . H andels- 
j^ T ^ e rb e itra g e n  erhoben  wird. So liegen hier end- 

anzliche E n tscheidungen  zur Irrag e  „F ab rik  und 
^ an d w e rk “ d e r O berprasidenten , fiir die Provinz B ran- 

enburg ais S onderinstanz des M inisters fiir H ande l und 
^ew erbe , unci p reug. O berverw altungsgerich ts vor. D ie
y echtsprechung des O.V.G. ist anders ais d iejen ige der 
a|Cr'Valtung sb ehórdcn . F iir die F rage , ob ein U nternehm en 
istS H audw erksbetrieb  anzusehen ist oder dariiber h inausgeht, 
An • ^ rt unc  ̂ ^ as ^ esen ĉ es inneren  B etriebes m aBgebend. 
q  y  ®ln( n̂ H andw erksbetrieb  stellt d ie R echtsprechung  des 
di > r  U ebereinstim m ung mit der W issenschaft vor ailem

J'orderung, daB bei ihm e i n e  B e t e i l i g u n g  d e s  
\y.n t e r n e h m e r s  an de m t e c h n i s c h e n  H ergange  der 
u i crlrenerzeugung durch personliche M itarbeit oder doch we- 
s t-m rns ^ u rc^ personliche Leitung und A ufsichtsfiihrung

'nden m iisse (U rteile vom 30. Jan u a r 1913 und 18. Mai

1914, E ntsch . des O.V.G. Bd. 66 S. 383, 385, Bd. 67 S. 368, 
371, S tau b ’s K om m entar H .G .B . 12. u. 13. Aufl., Bd. 1 
S. 70 Anmi. 9 zu § 4, v. L andm ann, Kom’m. z. R .G ew .O ., 
?. Aufl., Bd. II S. 85 Anm. 4 zu § 100), U rt. v. 14 M ai 
1929 — A k tz .: V III C. 45/28 — ).

D ie A usfiihrungen iiber die nicht einheitliche Aus- 
iegung der F rag e  „F ab rik  und H an d w erk “ sind aus dem  
G runde gew acht w orden, um  verstandlich zu m achen, wie 
es kom m t, daB im H andelsreg ister F irm en verzeichnet sind, 
die auf G rund spaterer E ntscheidungen  d e r V erw altungs- 
behórden  resp . des O.V.G. ih re  am tliche Berufsvertretung. 
nicht in der Industrie- und H andelskam m er haben , so z. B. 
im B ezirk der Industrie- und H andelskam m er zu S tettin  ein 
groB er Teil der F irm en  des H ochbaugew erbes, hinsichtlich 
dessen ein g rund legendes U rte il des O.V.G. un te r dem  26. Fe- 
b ruar 1929 — A ktenz.: V III C. 28/28 — ergangen  ist.

D er Sen.-Pras. i. R. F reym uth  in C harlo ttenburg  ver- 
óffentlicht in der „J. W .“ , Leipzig, D oppelheft 29/30 v. 
20./27. Juli 1929 auf S. 2118 ff. einen A ufsatz iiber „D ie 
H andw erksnovelłe“ . In diesem  A ufsatze w ird sehr beachtlich 
fiir die angeschnittene F rag e  ausgefiih rt:

„B ei der B eratung  d e r N ovelle ha t nun die  R egierung  
die in teressan te  M itteilung gem acht, daB die R eg isterrich ter 
bei groB handw erklichen U nternehm ungen  sich teilw eise iiber 
d ie B estim m ung ides § 4 .HGB. h inw eggesetzt und die E inzel- 
handw erker in das H andelsreg ister e ingetragen  haben, indem  
sie annehm en, daB nicht ein H andw erks-, sondern  ein in- 
dustrie lle r B etrieb vorliege. E s w ird d e r Iian d w erk sk am m er 
sicherlich gelingen, einen Teil dera rtig e r B etriebe in die 
H andw erksro lle  hineinzunehm en. E s  w i r d  d a n n  i n  e i n e r  
R e i h e  v o n  F a l l e n  d i e  F r a g  e a n  d a s  R e g i s t e r -  
g e r i c h t  h e r a n t r e t e n ,  o b  d i e  E i n t r a g u n g  i n  d a s  
H a n d e l s r e g i s t e r  a i s  u n z u l a s s i g  z u  l ó s c h e n  
i s t  (§§ 142 ff. F .G .G .)y .

D ieses V orgehen wiirde auch vom S tandpunk t d e r am t- 
lichen H andelsvertre tungen  sehr zu begriiBen sein, um  dem  
D oppelspiel derjen igen  endlich ein E n d e  zu bereiten , die, 
sow eit es ihnen b isher gepaB t hat, sich fiir im H an d e ls
reg is te r e ingetragene F irm en ausgeben  und sich au f d e r 
anderen  Seite mit H ilfe verw al.tungsrechtlicher R echtsprechung  
auch fiir H andw erker ausgeben  kónnen.

S ehr oft w ird d ie  F rag e  aufgew orfen, was d ie Eintra)- 
gung im  H andelsreg ister fiir K osten verursacht. H ierzu  ist 
darau f hinzuw eisen, daB sich die einsćhlagigen B estim 
m ungen iiber R egisterfiih rung  im PreuB. G erichtskostengesetz, 
v ierter A bschnitt, §§ 68 ff. befinden. D iesem  Pr.G .K .G . sind 
G ebiihrenttabellen  angehangt. D ie G ebiihren in H andels- 
reg istersachen  w erden nach S tufen berechnet. F iir d iese 
Stufen sind m aB gebend der jahrliche G ew erbeertrag  oder 
d e r W ert des G ew erbekapitałs. H ier m ag n u r erw ahnt 
w erden, daB fiir die erste E in tragung  d e r F irm a bei E inzel- 
kaufleu ten  nach
Stufe I bei 50 000 RM. oder m ehr G ew erbeertrag oder RM.

„ 1000 000 „ „ „ Gewerbekapital 160 
Stule II bei 20 000 RM. bis ausschlieBlich 50 000 RM. 

G ew erbeertrag oder bei 150 000 RM. bis ausscliliefó- 
lich 1 000 000 RM. Gewerbekapital 80

Stufe III bei 4 000 RM. bis ausschlieBlich 20 000 RM. 
G ew erbeertrag oder bei 30 000 RM. bis ausschlieB
lich 150 000 RM. Gewerbekapital 40 

Stufe IV bei 1 500 RM. bis ausschlieBlich 4 000 RM. 
G ewerbeertrag oder bei 3 000 RM. bis ausschlieB
lich 30 000 RM. Gewerbekapital 20 

Stufe V wegen geringen Gewerbeertrags oder Gewerbe- 
kapitals von der G ew erbesteuer befreit 4 

in A nsatz gelangen.
Bei O ffenen H andełsgesellschaften , K om m anditgesell- 

schaften und Ju ristischen  Personcn  sind die G ebuhrensatze 
doppelt so hoch.

ReKlame isl feuer, | 
aber nodi lenrer isl keine Reklame 1
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zu sam m en legu n g von Industrie- und H andelskam m ern.
Die Industrie- und Handelskammern Gottingen, 

Gos/ar und Hildesheim haben in ikr en Mai- Voll- 
versammlungen ilbereinstimmend ihre Aujlosung tmd  
die Bildung einer neuen gemeinsamen Kammer fiir  
den Regierungsbezirk Hildesheim beschlossen, wobei 
iiber die Frage des kunftigen Sitzes der neuen Kammer 
ein unabhangiges Schiedsgericht entscheiden soli. Der 
Herr Minister f iir  Handel und Gewerbe hat zu dieser 
Vereinfachtmg der wirtschaftlichen Verwaltung in 
Form einer siidhannoverschen Kammer bereits seine 
Genehmigung erteilt.

W ie einerseits die W irtschaft w eitgehende R ationaiie- 
sierung an sich selbst vorgenom m en hat, so hat sie auf der 
anderen  S eite angesichts d e r schw ierigen deu tschen  Nach- 
kriegsverhaltn isse  auch im m er w ieder durch  ihre berufenen 
V ertre tungen  die F o rderung  auf V ereinfachung d e r Ver- 
w altung des gesam ten  deutschen  S taatsw esens erhoben. W enn 
die W irtschaft dies im m er eindringlicher gefo rdert hat, so 
erw achst ih r h ieraus natiirlich auch selbst die Pflicht, auch 
ih rerse its  in d ieser B eziehung móglichst beisp ielgebend vor- 
anzugehen. E in  solches B eispiel p r a k t i s c h e r  V e r  - 
w a l t u n g s  v e r e i n f  a c h u n g  b ietet die im Mai d. Js. 
beschlossene Z usam m enlegung d e r drei siidhannoverschen In 
dustrie- und H andelskam m ern , d ie iiber d ie  betroffenen  Be- 
z irke hinaus iiberall in der deu tschen  W irtschaft auBeror- 
dentliche B eachtung verd ien t; denn es kann  kein  Zw eifel 
w alten, daB hier nach all den  E rd rterungen  iiber V orteil und 
N otw end igkeit w eitreichender R atiónalisierung der V erw al- 
tungsorganisationen  an  einer Stelle endlich einm al zur T a t 
geschritten  w orden ist.

W enn d ie drei siidhannoverschen K am m ern sich ver- 
einigt haben, so ist dies nicht zum w enigsten auf die jall,- 
gem eine E ntw ick lung  zuriickzufiihren, d ie  die deutschen  K am 
m ern seit B eginn des K rieges genom m en haben und die, wie 
wohl bei allen K am m ern  zu beobachten  sein diirfte, du rch  
ein seh r erhebliches A nschw ellen ih rer T iitigkeit und eine 
E rw eite rung  ih re r A rbeitsgeb ie te  gekennzeichnet ist. D ie 
allgem eine U m gestaltung  der W eltw irtschaft im  Zusam m en- 
hang  mit den K riegsfolgen, sow ie die innerpolitische und so- 
ziale U m w alzung haben, wie d ie  d re i G eschaftsfuhrer d e r 
siidhannoverschen K am m ern in einer sehr beachtlichen, im 
Selbstverlag  d ieser K am m er herausgegebenen  D e n k s c h r i f t
ii b e r :  ,, D i e  Z u k u n f t  d e r  I n d u s t r i e -  u n d  H a n 
d e l s k a m m e r n  i m  R e g i e r u n g s b e z i r k  H i l d e s -  
h e i m “ ausfiihren, zu geste igerten  E ingriffen  des S taates 
in  das w irtschaftliche L eben  dem  U m fang und dem  G rade 
nach gefiihrt. AuBerdem  wird d arau f h ingew iesen, daB 
sich d e r S taa t zu s ta rkeren  Z ugriffen  gegen iiber der Wirb- 
schaft in  F orm  von S teuern  und A bgaben (Soziallasten , 
F rach ten , V erw altungsgebiih ren  etc.) veranlaBt gesehen  hat. 
So miissen denn, w ahrend friiher d ie  E ntw ick lung  d e r 
W irtschaft im w esentlichen gleichm aBig und ohne erheb- 
liche H em m nisse aufw iirtsging, die am tlichen W irtschafts- 
vertretungen  heute sich auf einer Fiille von neuen G ebieten 
betatigen , mit w esentlich gróB eren W iderstanden  bei d e r 
D urchsetzung  ih re r W iinsche rechnen  und schlieBlich all- 
gem ein  eine viel gróB ere Initiative entw ickeln, um  die W ir t
schaft der ih r anvertrau ten  B ezirke zu erhalten  und zu fórdern. 
Insbesondere aber sind die w irtschaftlichen P roblem e er- 
heblich kom pliz ierter und uniibersichtlicher gew orden, so 
daB zu ih re r Lósung ein tieferes E indringen  in die Zusanr- 
m enhange ais bei dem  verha!tnism aB ig g la tten  Y orwa^ts- 
schreiten  d e r W irtschaft vor dem  K riege notw endig  g e 
w orden ist. G elingt es nun angesich ts des so verm ehrten  
A ufgabenkreises der K am m ern einer K am m er nicht, entw eder 
aus der R eihe ih re r M itg lieder einen S tam m  heranzuziehen, 
der sachkundig  selbst m itarbeitend  an  die P roblem e heran- 
geh t, oder eine den heu tigen  A nforderungen angem essene 
haup tam thche G eschaftsfiihrung bereitzustellen , so setzt sie 
sich un te r U m standen, wie d ie  bereits erw ahnte  D enkschrift 
m it R echt ausfiihrt, der G efahr aus, daB ihre  L eistungen 
einer ob jektiven W ertung  und K ritik in vieler H insicht nicht 
standhalten . D iese allgem eine E ntw ick lung  des H andelskam - 
m erw esens laBt nun auch gew isse Schliisse darauf zu, 
w e l c h e  G r ó B e  e i n  K a m m e r g e b i e t  h a b e n  m u B ,  
um  eine sachlich einw andfreie A rbeit zu gew ahrleisten . 
E s kann  wohl gesag t w erden, daB zu kleine K am m erbezirke 
vielfach nicht in der L age sein w erden, aus den eigenen

R eihen der durch sie vertretenen  W irtschaft heraus g e n i i g e n  
fiihrende Personlichkeiten  mit der no tw endigen Sachkun e 
zu stellen, wie im  allgem einen wohl auch nur K a m m e r  
v o n  e i n e r  b e s t i m m t e n  M i n d e s t g r ó B e  in sich m 
G rundlage fiir den Aufbau einer den  heutigen Anforderungen 
entsprechenden  G eschaftsfiihrung besitzen. W enn dem gegen 
iiber gegen  eine V ergroB erung der K am m erbezirke ein^f. 
w endet w ird, daB die E rm ittlung  der A uffassungen i n n e r h a  
der gesam tdeutschen  W irtschaft nur bei B estehen z , 
re icher K am m ern moglich sei, die in der L age seien,  ̂
und reg ionale  W iinsche zu erfassen, so ist d ieser Gedan^ 
doch nur dann  richtig , w enn d ie  s a c h l i c h e  A r b e i t  
zahlreichen K am m ern un ter a llen  U m standen und in le f 
H insicht unanfech tbar ist, d. h., w enn eine hinreichen 
Zahl von M annern der w irtschaftlichen P rax is in ihnei 
arbe ite t und w enn der beam tete  K am m erapparat aus 
reichend ist.

Von besonderem  G ewicht is t natiirlich  auch die f i n a n 
z i e l l e  Seite d e r Sache. N ur bei gen iigender f i n a n z i e l l e  

L eistungsfah igkeit kann  sich eine K am m er den fiir eine saC 
gem aBe A rbeit no tw endigen A pparat schaffen. W as den v° 
liegenden  Fali der V erein igung d e r drei sudhannoversche^ 
K am m ern anbetrifft, so standen nach dem  A u s g a b e n s t a n  
nach dem  Ja h re  1927 u n te r den  74 preuBischen Kammer 
H ildesheim  an ,40., G ottingen an 56. und G oslar an  71. Ste, L> 
alle d re i also in der zw eiten H alfte  a ller preuBischen JvaI1 
mern. D em gegeniiber w ird die zusam m engefaBte Finan 
k ra f t der drei K am m ern, d ie  nach den H a u s h a l t u n g s y 0

schlagen fur 1928/29 ca. 150—160000 M. betragt,_ zweitej' 
los eine durchaus ausreichende G rundlaęe fiir einen ą 
gem essenen  w issenschaftlichen A pparat bilden. E inm al ^  
durch die K onzentration  der personellen und sachlichen Kra 
d ie Schaffung einer leistungsfahigen G eschaftsfiihrung nl°? t 
lich, zum andern  ab er kónnen, was besonders ins GeWlC 
falit, mit einer E inheitskam m er voraussichtlich wesentUc 
f i n a n z i e l l e  E i n s p a r u n g e n  gem acht w erden, so 
eine finanzielle E n tlastung  fiir die B eitragspflichtigen d urC 
aus im  B ereich der M oglichkeit liegt. _ i j.

H e r v o r g e h o b e n  muB f e r n e r  w e r d e n ,  daB in te g r ie r e n ^  
B estandteil der neuen K am m erorgan isation  in Siidhanno.^^ 
ein System  von ó r t l i c h e n  G e s c h a f t s s t e l l e n  
D ie neue K am m er w i r d  an den jen igen  Pliitzen, die bisher 
einer K am m er oder einer Zw eigstelle w aren, eine or̂ “ lC 
G eschaftsstelle e r r i c h t e n ,  der ein besonderer G e s c h a f t s s t e l ^   ̂
ausschuB beigegebcn  wird. D iesem  AusschuB kónnen aU.,eI) 
den der V ollversam m lung aus den  betreffenden  Bezirkstei 
angehórigen  K am m erm itg liedern  w eitere zugew ahlte r>e. 
kund ige  angehóren . H ierdurch  w ird angestreb t, die { 
ziehungen d e r K am m er zu den  Firm en, die w eiter en̂  aC- 
von ihrem  Sitz l i e g e n ,  m óglichst eng und fruch tbar 
stalten. H ier m ag eingeschaltet w erden, daB das Zweigstel ^  
system  iiberhaupt geeignet erscheint, Schw ierigkeiten 
G efahren zu verm eiden, die sich etw a aus kunftigen , zW6ue- 
maBig erscheinenden E rw eite rungen  bestehender K am m er 
zirke a u c h  an an d eren  S t e l l e n  des d e u t s c h e n  W i r t s c h azirke  auch an an d eren  Stellen des deutschen  
kó rpers ergeben  kónnten.

N och einige W orte  iiber die O rg an isa tio n : W as ^  
F o rm  des i n n e r e n  A u f b a u e s  der kunftigen  K am m el p 
geschaffen, so soli einm al eine le istungsfahigere O rg an isa^ ^  
geschaffen, andererse its  m oglich gem acht werden, 
auch d ie  In teressen  jedes einzelnen B ezirksteile5 
der neuen K am m er angem essen  w ahrgenom m en 
den. D em entsprechend  soli wie b isher d ie  W ahl „ 
K am m er nicht nur nach den W ahlgruppen  (Industrie, r , 
handel, E inzelhandel), sondern  auch nach W ahlbezirkeO ^ 
folgen, so daB den verschiedenen B ezirksteilen  unter a f 
U m standen eine geniigende V ertretung  in der neuen Kan1. . ^  
gew ahrle iste t ist. D ie neue K am m er w ird voraussicn 

’aus 50 M itgliedern  gegeniiber 73 M itgliedern b isher bcs^ .^ -g  
E ine  E n tscheidung  dariiber, an w elcher Stelle d ie  eigert 
K am m er ih ren  Sitz haben  soli, is t noch nicht getro 
D ie drei K am m ern haben beschlossen, iiber d iese F ra g e ^  
n e u t r a l e s  S c h i e d s g e r i c h t  entscheiden zu ?  &et 
das aus fiihrenden Personlichkeiten  d e r W irtschaft und • 
W issenschaft bestehen  soli, d ie das V ertrauen  aller { 
K am m ern haben. D ie F rag e  des neuen Sitzes der Kan1 ^  
d iirfte  aber, gem essen  an dem  groB en Ziel, le tz ten  L 
m cht von so hoher B edeutung sein, und es kann  4 arnL0yel1
rechnet w erden, daB infolge der L eistungsfahigkeit der nca
K am m er selbst tu r  die w eiter ab von ihrem  neuen Sitz ^ er 
legenen  Teile des kunftigen  K am m erbezirks die Arbeit 
Kammer in Z ukunft crfo lgreicher ais b isher sein wird-
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Z usam m enfassend ist zu sagen, daB d ie  V ereinigung der 
drei siidhannoverschen K am m ern fiir die sich heute in 
H andelskam m erkreisen  im m er mehr durchsetzende U eberzeu- 
gung spricht, daB die  K am m ern an  der leistungsfahigen E n t
wicklung ihres gesam ten  A pparates auf alle in F rage  kom - 
m ende W eise a rbe iten  miisesn. H ierzu  gehort insbesondere 
auch, daB uberall dort, wo d e r heutige U m fang der Kaijn- 
m ern und die geltende E inteilung der B ezirke nicht m ehr 
unbedingten  E rfordern issen  entspriclit, ernsthaft gepriift w er
den muB, wie weit m an eine A enderung vornehm en kann  
oder muB. Die Industrie- und H andelskam m ern  zu H ildes1'- 
henn, G ottingen und G oslar sind hier, wie schon betont 
wurde, beispielgebend vorangegangen. Im  In teresse einer

w eiteren  H ebung  des A nsehens, des E influsses und der 
L eistungsfahigkeit der deutschen H andelskam m ern  in ihrer 
G esam theit lage es, wenn das V orgehen  d ieser d re i K am m ern 
ahnliche — natiirlich en tsprechend den  jew eiligen órtlichen 
V erhaltn issen  abgew andelte  — M aBnahm en uberall do rt zei- 
tigte, wo dies zw eckm aBig erscheint. D ies w ird d o rt der 
F ali sein, wo die  heu tige  E inteilung  und O rganisation  auf 
dem  G ebiet d e r am tlichen W irtschaftsvertretung  d en  tat- 
sachlichen E rfo rdern issen  d e r W irtschaft nicht m ehr ge- 
niigt und wo die  U m stande eine O rganisationsvereinfachung 
zum  Zw eck erhóhter Schlagkraft, groB erer K onzentration  und 
nicht zuletzt auch  finanzieller E insparungen  nahelegen  oder 
g a r gebieterisch  erfordern . D r. E . Sch.

Wirtschaftliche Klnchrichten
Sdiweden.

Der AuBenhandel im ersten Halbjahr 1929 mit 55 Mili. 
Kr. passiv. N ach den je tz t vorliegenden am tlichen Ziffern 
iiber das E rgebn is des schw edischen A uBenhandels im  
Juni betrug  die E i n f u h r  in diesem  M onat 1.45,2 Mili. Kr., 
wiihrend die A u s f u h r  einen W ert von 168,8 Mili. Kr. 
erreichte, so daB ein A u  s f u h r i i b  e r s c h u f i  von 23,6 Miii. 
Kr. entsteht. D ie en tsprechenden  Z iffern des gleichen Mo- 
nats im V orjahr lau teten  143,9 und 145,6 bez w. 1,7 Mili. Kr. 
F iir das erste  H alb jah r 1929 belauft sich die E in fuh r 
Schw edens au f 817,6 Mili. Kr., d e r eine A usfuhr von 762,6 
Mili. Kr. .gegeniibersiteht, so daB ein E infuhriiberschuB  von 
55 Mili. Kr. verbleibt. D ie ersten  sechs M onate 1928 schlossen 
bei einer E in fuhr von 823,5 Mili. Kr. und einer A usfuhr 
von 632,5 Mili. Kr. mit einem  EinfuhriiberschuB  von 191 Mili. 
Kr. ab.

Verkehrssteigerung in den Hafen. W ie aus den vom
H andelsam t in Stockholm  veróffentlichten A ngaben erhellt, 
hatten  im Ja h re  1.928 elf schw edische H afen  einen Schiffs- 
verkehr von iiber einer M illion To. E s sind G otenburg , 
Stockholm , Malmo, T rellcborg , H elsingborg , Lulea, Oxe- 
losund, Gavle, N orrkóping, Sundsvall und Soderham m . Die 
drei groBen H afen  haben  eine auB erordentlich groBe Ver- 
kehrsste igerung  zu verzeichnen. An der Spitze steht Malmo 
nńt einer Z unahm e um  652 000 To., dann folgt G otenburg  m it 
356 000 To. (nam lich von 9 781000 To. im Ja h re  1927 auf1 
10 137 000 To. 1928) und schlieBlich Stockholm  mit 196 000 To. 
In der Z iffer fiir G otenburg  ist der V erkehr von Fischerei,- 
schiffcn zum F ischhafen  nicht m itgerechnet. D ieser V erkehr 
betrug im vorigen Ja h r  annahernd  35600 Schiffe von zu- 
sam m en 718 400 N etto tonnen. Mit d ieser T onnage w urde der 
G esam tverkehr G otenburgs sich auf 10 856 000 To. belaufen.

Stockholmer Reederei bestellt Tankmotorsohiff in 
Glasgow. W ie „G. H . & S. T .“ erfahrt, hat die F irm a O lson
& W right in Stockholm  bei T h e  B lythsw ood Shipbuilding Co 
in G lasgow  ein mit A tlas-D ieseU M otoren ausgesta tte tes
I ankm otorschiff von etw a 13 500 To. L adefah igkeit bestellt. 
D as Schiff w ird nach dcm  L angschiffspantensystem  ge- 
baut und mit ^cht groB en L asttanks au sg es ta tte t w erden. 
D ie L ange b e trag t 500 und die  B reite 65 FuB. Die Ge- 
schw indigkeit w ird mit 11,5 K noten  angegeben.

Norwegen.
AufSenhandel und wirtschaftliche Lage. Im ersten  H a lb 

jahr 1929 betrug  der W ert d e r E i n f u i h r  519 Mili. Kr., 
der W ert der A u s f u h r  359 Mili. Kr., m ithin der E in fu h r- 
f u h r i i b e r s c h u B  160 Mili. Kr. F iir das erste H alb jah r 1928 
lauteten die entsprechenden  Z ahlen  500 Mili., 336 Mili., 
1(>4 Mili. Kr.

In  der A usfuhr des ersten Ila lb jah re ś  1929 ist zu bei- 
Ir>erken, daB die A usfuhr von M etallen um  10 Mili. Kr., die 
‘ lerings- und sonst\ge F ischausfuhr um 7 Mili. Kr. und die 
■\usfuhr von P ap ierw aren  um 4 Mili. Kr. gestiegen  sind.

D i e  w i r t s c h a f t l i c h e  L a g e  am  E nde  des ersten  . 
jalb jahres zeigte ein iihnliches Bild wie zum selben T erm in 

1928. D ie im U m lauf befindlichen Z a h l u n g s m i t t e l  be- 
i''ugen E n d e  Jun i 317,7 Mili. Kr. gegen  325,4 Mili. Kr. — 
' cr D ollar notierte unvenindert 3,75 Kr., auch d e r Durch,- 

j’chnitts-P fundkurs hielt sich auf 18,20 Kr. D er G r o B -  
'  a n d e 1 s i n d e x sank um 1. P unk t und betrug  im  Juni 
;)1 (1913 = . 100). D er L  e b e n s k o s t e n i n d e x g ing auch 

Um 1 Pmnkt zuriick und betrug  179 E n d e  Jun i (Ju li 191.4 — 
"0). D er F r a c h  t e n m a r k t  zeig te  fiir die groBen Fahr-

zeuge keine  S teigerung, ab e r fiir die k leineren  F ah rzeuge  
w aren d ie  F rach tsa tze  zufriedenstellend.

D ie E rn teaussich ten  sind giinstig. D ie L age des A rbeits- 
m ark tes w ar leichter ais im  ersten H alb jah r 1928. M ittc 
Ju n i w urden 14 547 A rbeitslose (im Mai 18 000) gezah lt; im 
Ja h re  1928 d agegen  betrug  die Zahl d e r A rbeitslosen M itte 
Jun i 16 747 (im M ai 19 871).

Bestrebungen zur Erweiterung der Ausfuhr norwegisctier 
Meiereiprodukte nach den Vereinigten Staaten, England und 
Deutschland. W ie wir einer P rivatm eldung aus Oslo an 
„G. H. & S. T .“ entnehm en, w ird sich D isponent Iversen  
dem nachst im  A uftrage des E xportvere ins no rw eg ischer 
M eiereien nach E ng land  und D eutschland begeben , um  in 
d iesen L andern  A bsatzm óglichkeiten fiir norw egische M eierei
p roduk te  zu schaffen. D erselbe hat vordem  d ie V erein ig ten  
S taaten  und K anada bereist, und zw ar mit dem  E rfo lge, daB 
mit verschiedenen Im portfirm en V erbindung angekn iip ft und 
jetzt mit so gu t w ie jedem  A m erikaschiff norw egische 
M eiereiprodukte  nach driiben  exportiert w erden  konnten.

Norwegische Schiffe unter fremder Flagge. In  nor- 
w egischen Schiffahrtskreisen  verfolgt m an den  P lan  des 
norw egischen G roB reeders H elm sen, seine beiden in K iel 
und Malmo im Bau befindlichen Schiffe un te r frem der F lagge  
fah ren  zu lassen, m it groB er A ufm erksam keit. W ie d e r 
genann te  R eeder dem  V ertre te r von ,,N. H . S. T .“ erk larte , 
sei es zu teuer, un te r norw egischer F lag g e  zu segetn, es sei 
un ter den  gegenw artigen  U m standen  ein Luxus, den  m an 
w eder d e r G esellschaft noch den A ktionaren zum uten kórtne. 
M an w erde selbstverstandlich eine F lag g e  wiihlen, welche 
die V erw endung von norw egischen Seeleuten  in groBem  Um- 
fange zulasse.

Danemarh.
Die Lage der Wirtschaft im Juni. D ie N ationalbank in 

K openhagen  und das S tatistische D epartem en t des D a- 
nischen S taates erte ilten  fo lgende A uskiinfte iiber die w irt
schaftlichen V erhaltn isse D anem arks im  Jun i:

D i e . d a n i s c h e  L a n d  w i r t s c h a f  t s a u s f u h r  w ar 
fiir die m eisteri W aren  groBer ais in  dem  en tsp rechenden  
M onat des V orjahres, nur die Speckausfuhr w ar e tw as 
n iedriger.

D i e  E n g r o s p r e i s z a h l  ging im M onat Jun i von 
148 auf 146 herunter. D ie F r a c h t r a t e n z a h l  stieg vom 
Mai zum Jun i von 108,1 auf 110,9, im  Ju n i 1928 w ar d io  
Zahl 97,8.

In  den drei p rivaten  H aup tbanken  sind die D arlehen  um 
5 Mili. Kr. gestiegen , d ie A nleihen um  2 Mili. Kr.

D er A rbeitslosigkeitsprozen tsatz  w ar au sgangs Jun i 1929 
etw as n iedriger ais im  Jun i 1928, nam lich 10,3 gegen  13,5o/o 
im Jun i 1928; in den eigentlichen Industriefachern  w ar der 
P rozentsatz  11,0 g egen  14,9 im  Jun i 1928.

Wesentliche Besserung des danisclhen AuBenhandels. 
N achdem  d er verflossene Jun i fiir den  A uBenhandel D a n e 
m arks mit einem  AusfuhriiberschuB von 14 Mili. Kr. abgej- 
schlossen hat, verm indert sich d e r w iihrend d e r ersten  fiinf 
M onate angesam m elte  E infuhriiberschuB  auf 30 Mili. Kr. 
oder 27 Mili. Kr. w eniger ais im ersten  H a lb jah r 1928. Die 
E in fuhr betrug  nam lich im  ersten  H a lb jah r 1929 rund 851 
Mili. Kr. gegen  858 Mili. Kr. im vorigen Ja h re  und die A us
fuhr belief sich auf 821 Mili. Kr. gegen  801 Mili. Kr. 1928,

Det forenede Dampskibsselskab, Kopenhagen erwirbt 
die Flotte der Oversoiske Compagm. N ach einer M eldung aus 
K openhagen  an „H andelstidn ingen“ w ird die H andelsflo tte  
der in  L iquidation befindlichen O versoiske Com pagni durch
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D et forenede D am pskibsselskab iibernom m en w erden, die ihre 
H andelsflo tte  dadurch um  fiinf Schiffe von zusam m en 14 700 
N etto -R eg istertonnen  vergróBert.

Lettland.
Der Bericht iiber d,ie Tatigkeit des Rigaer Borseir- 

komitees fiir 1928 liegt uns vor. D er B ericht erscheint in 
deu tscher S prache und g ib t in seinem  ersten  Teil zuna^chst 
einen „R iickblick auf L ettlands H andel 1918—1928“ w ieder.

Z ehn Jah re  B estand des lettlandischen S taates zeigen 
eine standig  steigende, von geringen  Schw ankungen unter- 
b rochene K urve des A uBenhandelsum satzes, und zw ar ist er 
von Ls 103 056 000 im  Ja h re  1921 auf Ls 566 785 000 im 
Ja h re  1928 gestiegen. —

G leichzeitig kónnen wir ein S inken der Passiv itat der 
H andelsbilanz, d ie  im  Jah re  1925 Ls 100 995 000 betrug, auf 
Ls 49 357 000 im Ja h re  1928 feststellen, dabei ist das J a h r
1928 w egen der schlechten E rn te  ais absolut ungiinstig  an- 
zusprechen.

D er R iickgang der Passiv itat e rk lart sich daraus, daB 
die einheim ische Industrie  einen im m er gróBeren Teil des 
In landsbedarfes zu decken im stande ist, auB erdem  der E xpo rt 
von J a h r  zu Ja h r  steigt.

Auch b ietet der T ransit in der H aup tsache  von D eutsche 
land, Polen und U. d. S. S. R. kom m end, gu te  y e rd ie n s t-  
m óglichkeiten, er stieg von 99 000 to im  Ja h re  1921 auf 
870 700 to im  Ja h re  1928.

W ichtig  ist die Stellung D eutschlands ais L ieferant 
R igas auf dem  Seew ege, mit einer B eteiligung von 43,1 °/o 
vom G esam tim port aus dem  A uslande, danach folgt E ng land  
mit 11,2o/o und in w eitem  A bstande andere  S taaten.

In teressen ten  seien auf den w eiteren  reichen Inhalt des 
Buches h ingew iesen : V eranderungen  im B estande des Bórsen- 
kom itees und der beim  B órsenkom itee bestehenden  Amts- 
personen, B agger- und sonstige H afenbauarbeiten , W  i 11 e - 
r u n g s  - u n d  E i s v e r h a l t n i s s e  i m  R i g a e r  H a f e n  
(dazu eine U ebersich t iiber die „E issp e rren “ im R igaer 
H afen), B orsenw erft, Kriine, E levator, Gut M iihlgraben 
und die iibrigen L andereien  des B orsenkom itees, Bórsen- 
bank, Borse, Schiffahrtsangelegenheiten , Seem annshaus, 
W atershout, Schiffahrtsausstellung, Z ollangelegenheiten , Zoll- 
tarif, H olzhandel, G etreidehandel, H andelsbeziehungen  zu 
frem den  S taaten , B altische H andels- und Industriekonfe- 
renzen, M onopolisierungsbestrebungen und V erstaatlichung 
kom m erzieller und industrieller U nternehm ungen , Steuer- 
fragen , E isenbahnfragen , B orsenusancen, K om itee der R igaer 
K reditinstitu te, 46 Seiten H andelssta tistik  und 7 Beilagen, in 
denen einzelne A rbeitsgeb ie te  noch besonders behandelt 
w erden.

Auch d ieser Jah resberich t g ib t Z eugnis von zielbew uBter 
ziiher A rbeit, die alle en tgegenstehenden  Schw ierigkeiten  
iiberw indet und Schritt fiir Schritt den  H andel R igas w ieder 
aufbaut. —

AuBenhandel. Im  A p r i l  betrug  der W ert der E i n -  
f u h r  32,5 Mili. (Lat, d e r W ert der A u s f u h r  15,1 M ili 
Lat, m ithin der E infuhriiberschuB  17,4 M illionen. In den 
4 ersten  M onaten  betrug  der G esam tw ert der E i n f u h r  
100 Mili. Lat, d e r G esam tw ert der A u s f u h r  54,0 Mili. 
Lat, es erg ib t sich som it ein E infuhriiberschuB  von 46 Mili. 
L at gegen  5,9 Mili. Lat in der g leichen Zeit 1928. W ahrend 
in der E in fuhr G etreide, ab e r auch T extilien  eine Zunah'me 
aufw eisen, zeigt sich in der A usfuhr ein starker R uck- 
gang  bei F lachs, der bekanntlich  noch auf L ager gehałten  
w ird, und bei H olz. D ie A usfuhr des le tz teren  A rtikels hat 
sich freilich in den Som m erm onaten  belebt.

Schiffahrt. Im  M a i  beleb te  sich d ie  Schiffahrt. 
In  den d re i H aupth iifen  zeigte d e r V erkehr fo lgende Z ahlen: 

Eingang Ausgang
Zahl der Schiffe Nrgt Zahl der SchifTe Nrgt. 

Riga 243 134 497 257 145 397.
Liban 99 46 520 100 43 007
W indau 54 21 265 71 38 507

Besserung der wirtschaftlićhen Lage. In  a llerle tz ter Zeit 
m acht sich allenthalben eine B esserung der okonom ischen 
L age  L ettlands bem erkbar. D as bezieht sich auf den  Innen- 
handel, de r sich rech t w esentlich belebt hat. D a d ie E rn te- 
aussich ten  infolge d e r anhaltenden  gunstigen W itterung  be- 
deu tend  bessere  ais im  V orjahre sind, liiBt sich zum H erbst 
ein a llgem einer K onjunkturaufschw ung mit ziem licher Sicher- 
heit erw arten .

SowjetruBIands Export nach Lettland zeigt im  M onat 
Jun i einen R iickgang gegeniiber dem  Y orm onat. E s w urden 
eingefiihrt 2,3 Mili. k g  d iverse W aren  im W erte  von

750 000 L at gegen  886 000 L at im  Mai d. J . D er ZollnachlaB 
auf die eingefiihrten  W aren  betrug  im Jun i 80 000 Lat. E ? 
gelang ten  u. a. zur E in fuh r: Z ucker fiir 297 000 Lat, B e n z i n  
fiir 123 000 Lat, B aum w ollgew ebe fiir 116 000 Lat, Rosinen 
fur 83 000, T ab ak  fiir 62 000 Lat, Salz fur 29 000 Lat, Niisse 
fiir 14 000 L at und A utoreifen fiir 1.4 000 Lat.

In  den ersten  8 M onaten des zw eiten V e r t r a g s j a h r e s  
hat RuBland W aren  fiir 7 Mili. Lat nach L ettland a u s g e r  
fiihrt geg en  9,9 Mili. Lat im ganzein ersten  yertragsjah r- 
D ie Zollnachlasse betfrugen fiir den erstgenannten  Z e i t r a u r n  
738 000 L at, w ahrend sie im ersten  V ertragsjah r (12 M o n a t e )  
801000 L a t erredchtein. Som it hat es den Anschein, daB die 
russische W areneinfuhr nach L ettland im zw eiten V e r t r a g s -  
jah r groBer zu w erden verspricht ais im  ersten.

W as die russischen Bestellungen anbetrifft, so hat die 
sow jetrussische H andeilsvertretung im  Juni d. J . den  le tt
landischen F irm en Auftriige; von iiber 2,2 Mili. L at v e r g e b e n ,  
daru n te r auf folgende', W aren : L eder fiir 123 700 Lat, L a n d -  
m aschinen fiir 271 700 Lat, P ap ier fiir 142 600 Lat, R e s e r v e -  
teile fiir Lokomotive;n fiir 1498 000 Lat, Fahrriider fiir 
193 700 L at. Zum  1. Juli d. J . beliefen sich d ie  A u f t r a g e  
Sow jetruBlands h conto des zw ejten  V ertragsjah res auf ca-
33.2 Mili. Lat. E s yerbleibe^n som it noch A uftrage fiir ca.
8 M il i .  L a t ,  die bis zum N ovem ber (A blauf d e s  z w e i t e n  
V ertragsjah res) zu yejrgeben sind.

Esiland.
AuBenhandel. Im  M a i  betrug  der W ert d e r E i n f u h 1

13.2 Mili. Kr., der W ert d e r A usfuhr 9,4 Mili. Kr., mithin 
der E infuhriiberschuB  3,8 Millionen.

F iir die fiinf ersten  M onate  ergib t sich ein Einfuhrc 
dberschuB von 14,2 Mili. Kr. (in den  fiinf ersten  M o n a t e n  
1928: 4,6 Mili. K r.). D ie V erschleeh terung  d e r H a n d e ls J -  
bilanz beruh t zum gróBten T eil auf der M iBernte des vorigen 
Jah res, die eine erhohte E in fuhr von G etreide und e in e  
verringerte  A usfuhr von M eiereiprodukten  zur F o lgę h a t t e .

Der Estlandisch-Russisdhe Ha;ndelsverlra,g w urde am 
26. Ju li vom estl. P arlam en t ratifiziert. B esondere 
zessionen, wie seinerzeit L ettland, w erden E stland  nich 
gem acht.

Der Butterexport im ersten Halbjahr 1929 zeigte im  Ver- 
gleich mit dem  ersten  H alb jah r 1928 einen R iick g an g _ v° n 
93,5 auf 88,9 Mili. Kr. H a u p t a b n e h m e r  w ar GtoB- 
britann ien  mit 69,2o/0, es folgt D eutschland mit 30,3<>/o, Finn- 
land mit 0 ,3o/o und D anem ark  mit 0,2o/o.

Wechselproteste. Im  ersten  H alb jah r 1929 w urden inS" 
gesam t 41056 W echsel m it einem  G esam tbetrage von
9 648 000 Kr. p ro testiert, g egen  20070 W echsel mit 5 107 000 
Kr. im  ersten  H alb jah r 1928.

Brennschieferfabrik sfillgelegt. D as „E  s 1 1 a n d i s c h e
O e 1 s c h i e f e r - K o n s o r  t i u m “ h a t den B etrieb einge ' 
stellt. Ais G rund fiir die B etriebseinstellung w ird die allzu hohe 
B esteuerung  und das neue estl. B enzingesetz angegeben, daS 
eine un trag b are  B elastung darstellt. D as U nternehm en, das 
mit schw edischem  K apitał a rbeite t, w ar erst ein Jah r 
in B etrieb. Benzin konn te  auch im A uslande leicht abgesetz 
w erden, nur fiir schw ere O ele w ar der A bsatz schw ierige1’’ 
davon sind noch groBe V orrate  vorhanden.

Lilauen.
D er AuBenhandel zeigt in den ersten  5 M onaten d. J- 

em im V ergleich zum  Vor jah re  w esentlich v e r a n d e r t f s 
Bild. S tieg doch d e r E x p o rt von 99,1 auf 114,3 Mili. Lit> 
w ahrend der Im port (im Z usam m enhang mit der 
1. O ktober v. J . erfo lg ten  lOOprozentigen E i n f u h r z o l l e r h o  
hungj g leichzeitig  von 124 auf 111,3 Milli. Lit zurtickgin^’ 
so daB die vorjahrige Passiv itat von 24,9 sich in ein 
A k 11 v u ni von 3 Mili. Lat verw andelt hat. D ieses vei 
haltnism aBig giinstige R esu lta t (im Z eitraum  Januar/M ai 1^ 
w ar ein AusfuhriiberschuB von 16,3, 1926 von 18 Mili- ^  
zu verzeichnen; ist insofem  bem erkensw ert, ais es u. a- 
auch auf den A u s  w i r  k u n  g e n  des am  22. F eb ruar d .  
in K raft ge tre tenen  d e u t s c h - l i t a u i s c h e n  H a n d e  1 s 
v e r t r a g e s  basiert'. D enn w ahrend z. B. im A p r i l   ̂
W aren ' im G esam tw ert von 14,6 Mili. Lit, im M a i  v0
17.3 Mili. Lit exportiert w erden konnten, w aren  es i rn  laU 
fenden Jah re  32,5 bezw . 26,06 Mili. Lat. A n d e r e r s e i t s  ^  
d i e  E infuhr im April auf insgesam t 30,4 (gegeniiber 24,5 W1 ' 
Lit im  A pril 1928), im Mai auf 29,2 (gegeniiber 27,2J
Lit gestiegen. _

D ie s p e z i f i z i e r t e n  D a t e n  der am tlichen s  t 
tistik  liegen  erst fiir A p r i l  vor. Sie lassen, so w e it  
solcher T eilabschnitt fiir eine B eurteilung iiberhaupt nia
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gebend sein kann, erkennen, w elche V o r t e i 1 e L i t a u e n  
der  N e u r e g e l u n g  der  d e u t s c h - 1  i t a u i s c h e n  

a n d e 1 s b e z i e h u n g e n h a t ziehen kónnen. Im  A pril 
1' ,JS- bezog L itauen aus D eutschland W aren  im  W erte  von 
■M Mili. L it ,.im  April d. Js . im W erte  von 16,2 Mili. Lit, 

'vas e'n e S teigerung  um  2 Mili. L it bezw . rund 14 o/0 be- 
eutet.  ̂ D agegen  sind seine L ieferungen nach D eutschland 
?n 7,6 auf 14,03 Mili. Lit, d. h. um  nahezu 100 o/o gej- 

s ^gen . E ine nahere  B etrach tung  der verschiedenen Posten 
ergibt u. a. einen im V ergleich zu 1928 stark  geste ig e rten  

® t r e i d e b e z u g , d e r sich infolge der teilw eise vóllig 
n ibratenen vorjahrigen  E rn te  L itauens ais notw endig  erw ies, 
sowie eine V erm inderung der E in fuhr von F e rtigw aren  
l arunter besonders W o l i -  und B a u m w o l l g e w e b e n ) .  

erstarkt hat sich auf der anderen  Seite der litauische E x p o rt 
on lebendem  Vieh ( S c i h w e i n e n ) ,  von R ohstoffen  und 
albfabrikaten  ( L e d e r ,  Schw einsborsten, H o 1 z usw .) und 

°n Fertigw aren  (S perrholz).
D ie k iinftige G estaltung des deutsch-litauischen W aren- 

‘ Ustausches w ird im Z eichen der am  2. Jun i d. Js . wirki- 
.am gew ordenen neuen E infuhrzo llste igerung  Litauens stehen, 
a eine Zollkonvention zw ischen beiden L andem , die Litauen 

^creits seit Jah ren  anstreb t, mit dem  neuen V ertrage nicht 
^erbunden ist. E rinnert sei bei d ieser G elegenheit daran , 

a. der deutsche Anteil an  der litauischen G esam teinfuhr 
yei .1923 sich von 80,9 bis auf 50,4 P rozent im Jah re  1928. 

erringert hat, w ogegen D eutschlands B eteiligung an  Li- 
auens A usfuhr im gleichen Z eitraum  von 43,3 auf 57,7 Proz. 

gew achsen ist.
Der Ausfuhrzoll fiir Weizenkleie ist zeitweilig vom 

Word ^  Sep tem ber d. Js . aufier K raft gesetizt

freie Sfadf Danzig.
p . Die Schiffahrt im ersten Halbjahr 1929 zeigt der gleichen 

ri°d e  gegeniiber (in K lainm ern) einen R iickgang:
• Zahl d e r Schiffe N rgt.

V 1 n S a  n g 2241 (3089) 1 701 334 (1 972 170)
u s g a  n g 2261 (3079) 1 723 361 (1 943 422)

in 1 ^  ^.er R uckgang  bloB auf d ie Stórung d e r Schiffahrt 
ku Cn ^yinterm onaten  oder auch auf d ie  w achsende Kor>,-
c,.i.rr??z G dingens zuriickzufuhren ist, ist schw er zu ent- 
sp-neiden.
Sc, .. Gedriicktes Gesćhaft am Holzmarkt. Schlepperider Ge- 
S;it Ŝ a n g ’ unveran(le r te  P reise  in Polen, befestig te  F rach t-
1 c sind d ie  charak teristischen  M erkm ale d e r Som m ersaison 
ja l^ n z ig e r  H o lzexport, schreiben die I). N. N. D a En)g- 
dift *eine erhóhten  P reise  zugesteht, so ist es verstandlich, 
s ‘, .. Von D anziger H o lzexporteu ren  m itunter auch solche Ge-
2  gem acht w erden, zu denen sie sich in norm alen 
schl~n n ĉ^ t bereitfinden  w urden. Jn  Schw ellen kam en Ab- 
iru i SSG a u  ̂ eini s e zehntausend Stiick zustande . Am Eichen- 
schl" ^ at A ngebot aus Polen vergróBert. D ie Ab- 
r • ^ SSe au f W asserholz m ehren sich langsam ; die zahl- 
solt" wer<lenden  B esichtigungen fiihren jedoch im m er noch 
p ?n 2um AbschluB, da Kiiufer und V erkiiufer eine zu groBe

r e i s d i f f e r e n z  s c h e i d e t .
^  Im  ersten  H a lb jah r 1929 ist die H o l z a u s f u h r  ii b e r 
„ a n 2 i g gegeniiber dem  ersten  H alb jah r 1928 w eiter zuriick- 
28'f^o^en’ unc  ̂ zw ar von 556 587 to im  V orjahre auf 
der â u ^eni^en Jah re . In teressan t ist ein V ergleich
t.T , P°lnischen H olzlieferungen nach E n g l a n d  im ersten 
riiu °Jahr 1927, 1928 und 1929. E s g ingen in diesen Zeit- 
a die polnischen H olzexporte  nach E ngland  von 440 000
fyr 500 und in diesem  Ja h re  sogar auf 63 000 Loads 
S c l  W .e i c b e s  Schnittholz zuriick, w ahrend fiir h a r t . e s  
a. f J l 111 h o 1 z die entsprechenden  Z ahlen im Ja h re  1926 
laut ° ° 0’ 1928 auf 746 500» 1929 auf ^ 4 0 0  KubikfuB 
l 92?en; W ahrend  Polen  im  W eicliholzexport noch im  Jah re  
stan i ln *̂ er Ilo ize in fuh r E ng lands w eitaus an  erster S telle 
Von c wur<le  es im Ja h re  1928 von R iga uberfliigelt und 
je ^chw eden annahernd  erreicht. 1929 riickte Polen an 
den Sec, te  Stelle h in ter RuBland, F innland, L ettland, Schwe- 

Ur>d den V erein ig ten  S taaten .

Polen.
f u k P QT ^uRenhandel im 1. Halbjahr ergibt bei einer E i n  
im w Im ^ erte von 1 657 360 000 Zloty und einer A u s f u h r  
433 47^nnn V° n  ̂ 22^ Zloty einen P a  s s i v saldo von
Im n o n n v ^ „ 5 o ty- D as bedeu te t eine V erm inderung des 
eln„ T,u, .eJ"Schusses gegeniiber der V ergleichszeit 1928, aber 

-r lóhung gegeniiber 1927. E s w urden im 1. H alb jah r

1928 W aren im W erte  von 1 765 387 000 Zloty im portiert und 
im W erte  von 1 202 809 000 Zloty exportiert (Passivum  
562 578 000 Z loty), w ahrend d ie  E infuhr 1927 nur 1 414 147 000 
Zloty, die A usfuhr 1 222 708 000 Zloty betrug  (Passiv itat 
191 439 000 Z loty). D er E x p o rt hat danach im V erlaufe der 
letzten  3 Ja h re  keine bem erkensw erte  V eranderung  erfahren. 
E r  ist gegeniiber 1928 um  rund 20 M illionen Zloty gestiegen  
und entsprach dem  S tande von 1927. D er Im port g ing im 
V ergleich zu 1928 zuriick, w ar ab e r groBer ais 1927. E r- 
w ahnt sei nur noch, daB d e r le tz te  M onat d e r B erichtszeit, 
d e r J u n i ,  bei einer E infuhr von 271,7 und einer A usfuhr von
237.9 Mili. Z loty eine U nterbilanz von 33,8 Mili. Zloty ergibt, 
w elche die k leinste d e r ersten  6 M onate d. Js. ist.

Der neue polnisćhe Giitertarif w ird am  1. O k tober d. Js. 
in K raft treten . D er T arif ist durch  die R eg ierungsbehorden  
m it den  V ertre tern  der W irtschaftskreise  sow ie dem  Aus- 
schuB des staatlichen  E isenbahnra tes endgiiltig  festgesetzt 
w orden. G egeniiber dem  E n tw urf des T arifausschusses unter- 
liegen die neuen Siitze gew issen A enderungen. D er T arifaus- 
schuB schlug die E rhóhung  d e r T arifsatze in d e r W eise vor, 
um aus d ieser eine M ehreinnahm e von 160 Mili. Zl. jahrlich 
zu erzielen. D ieser B etrag  ist mit R iicksicht auf die F or- 
derungen  der Industrie  und des H andels auf 100 Mili. Zl. 
herabgese tz t w orden.

Die Tomaczower Kunstseidenfabrik A.-G., Sitz War- 
schaiu, dereń  A ktienm ehrheit vor etw a Jah resfris t aus den 
H iinden des italienischen K unstseidekonzerns ,,Snia V iscosa“ 
an  ein in ternationales K onsortium  tibergegangen  war, dem  
auch eine deu tsche F irm a angeho rt (vgl. ,,O W N .“ V II. Jg ., 
No. 35, BI. 8;, e r h ó h t  mit m in isterieller Z ustim m ung ,ihr. 
A k t i e n k a p i t a l  um 3,9 au f 42,9 Mili. Zloty durch U eber- 
w eisung des aus d e r B ilanzum rechnung per 1. V II. 28 stam - 
m enden U eberschusses in H ohe von 3 475 975,76 Zloty und 
w eitere 424 024,24 Zloty aus der Spezialreserve. 130000 
Stiick 30-Zloty-A ktien w erden an  d ie A ktionare g ratis verteilt.

Bienenwachs. D ie polnischen Im kergenossenschaften  
w iinschen B ienenw achs zu exportieren . N ahere A uskunft 
iiber den Preis und d ie  A nschrift der G enossenschaft erteilt 
das polnisćhe K onsulat, Stettin , F riedrich-K arl-S tr.

Ruftland.
Die AuBenhandelsbilanz fiir d ie e r s t e n  9 M o n a t e  

des laufenden W irtschaftsjahres, also fiir d ie  Z eit vom 1. O k 
tober ‘ 1928 bis 30. Jun i 1929, schlieBt (im V erkehr iiber 
die europ. G renzen) mit einem  A k t i  v u m  von 22,8 MiljL. 
Rbl., womit gegen iiber der V ergleichszeit der V orjahres, 
die ein Passivum  von 120,4 Mili. Rbl. ergab , eine bedeutende 
B esserung erzielt wurde. V ergleicht m an in  der fo lgenden 
T abelle  die E in- und A usfuhrdaten  der verflossenen 5 Jah re , 
so ist, wenn die. T atsache  des G etreideexportausfalls in den 
beiden le tz ten  Jah ren  in B etracht gezogen  w ird (die Akti- 
vitiit der Bilanz fiir 1926/27 ist auf das K onto d e r dam als 
noch m óglichen G etreideausfuhr zu setzen), eine standige
V e r g r o B  e r u n g  des E  x p o r  t s festzustellen.

Passivitat/
Export Im port Aktivitat Umsatz 

in Millionen Rubel 
Oktober/Juni 1928/29 516,7 493.9 a 22,8 1010,6 

do. 1927/28 456,5 576,9 p 120,4 1033,4 
do. 1926/27 571,8 497,3 a 74,5 1069,1 
do. 1925/26 437,4 531,1 p 93,7 968,5 
do. 1924/25 349,8 444,5 p 94,7 794,3 

D ie Im port-G estaltung  zeig t insofern  ein gew isses Gleich- 
maB, ais die E in fuhr in einem  Ja h re  n iedriger, im an d eren  
w ieder hoher gew esen  ist. DaB der russische Im portp lan  
zu niedrig  begrenzt ist und nam entlich fiir den  M assenkonsum  
notw endige A rtikel nicht beriicksichtigt, ist eine bekann te  
T atsache.

D er E x p o r t  der B erichtszeit 1928/29 entfallt zu f a s t  
g l e i c h e n  T e i l e n  auf  I n d u s t r i e  und L a n d w i r t 
s c h a f t .  D ie le tz te re  w ar mit 261,2 Mili. Rbl. (gegenuber
265.9 Mili .Rbl. im V ergleichszeitraum  1927/28), die e rs te re  
mit 255,5 (190,6) Mili. Rbl. beteiligt. D anach ist die A usfuhr 
von I n d u s t r i e p r o d u k t e n ,  d ie  standig  w achsende Be- 
deutung erlang t (soli doch durch  sie der Ausfall auf deim 
G ebiet des landw irtschaftlichen E x p o rts  ausgeglichen  w erden), 
innerhalb eines Jah re s  um m ehr ais 30 o/0 g e s t i e g e n ,  
w ahrend die A usfuhr von landw irtschaftlichen  E rzeugnissen  
um ca. 2 o/o a b g e n o m m e n  hat. Im  R ahm en d e r Industrie- 
ausfuhr hat sich nam entlich d e r  II o 1 z e x po r  t v e r  - 
g r o B e r t ,  der um ca. 40 o/0 den  S tand des V orjahres iiber*- 
traf und nut 1 821 100 to im W erte  von Mili. R bl.
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ca. 22 o/o der gesam ten  Industrieausfuhr entspricht. In  der 
V ergleichszeit 1927/28 belief er sich auf nur 1 214 400 to 
im  W erte  von 41,4 Mili. Rbl. Gut entw ickelt hat sich na.- 
m entlich der Z undholzexportJ1 der in d e r B erichtszeit 1928/29 
9800 to im W erte  von 3,5 Mili. Rbl. (gegeniiber 5300 to im 
W erte  von 1,7 Mili. Rbl. im  V orjahr) erreichte. E r  ist 
dam it nicht nu r m engen- und w ertm aBig gestiegen , auch die 
erzielten  E xporterlóse  haben  sich verbessert, w ogegen der 
H olzausfuhrw ert im allgem einen riicklaufige Preise zeigt. Die 
U n terb ringung  des stark  fo rcierten  russischen H olzexports 
w ar allerd ings auch, w ie w ir schon friiher erw ahnten ,

teilw eise nur d u r c h  P r e i s u n t e r b i e t u n g e n  m o g l i c h .  
D ie A usfuhr von E rzeugn issen  des russischen B e r g b a u e s  
(w ozu Naphta., E r z e  usw. g e h o r e n ) ,  ist bei G e g e n i i b e r s t e l -  
lung der B erichtszeiten  1928/29 uncl 1927/2,8 um  36,5 % g e" 
w achsen. Auf N a p h t a e r z e u g n i s s e  entfallen rund 35 °/o 
des gesam ten  Industrieexports.

In  den e i n  z e i n e n  M o  n a  t e n  des lfd. W i r t s c h a f t s -  
jah res w urden aus- (bezw . e in g e fu h rt): O ktober 67,1 
N ovem ber 47,7' (61,5), D ezem ber 64,^ (48,6), Jan u ar 52,<4 
(51,8;, F eb ru ar 48,7 (37,4), M arz 60,6 (53,9), Aprłl 57,« 
(59,1), Mai 50,2 (61,2), Jun i 67,6 (63,7) Mili. Rbl.

n n n la n d
Aenderung des deutsch-finnlandischen Handelsvertrages.

D ie deutsche R eg ierung  h a t der R egierung  F innlands vorr 
geschlagen, in U n terhandlungen  zu tre ten  w egen A enderung 
des deutschen E infuhrzolles auf B utter, d e r vertrag lich  auf 
27,50 M. je 100 kg  festgeleg t w orden ist, w ahrend Deutsch,- 
land bekanntlich  (len E infuhrzoll auf 50 M. je 100 kg  er- 
hohen will; g le ichzeitig  soli auch iiber die deutschen E in- 
fuhrzólle fiir Z eitungspap ier verhandelt w erden, da  sie den 
F inn landern  unbeąuem  sind. —- M an hofft, ohne form elle 
K iindigung des V ertrages zu einer E in igung  zu kom m en.

Die schwedischen und finnlandischen Holzverkaufe. Die 
schw edischen V erkaufe von H olz nach dem  A uslande er- 
re ichten  am  1. A ugust e tw a 840 000 S tandards und d ie  finn- 
landischen 860 000 S tandards. D ie schw edischen V erlader 
haben, wie ,,Svensk T ravaru tidn ing“ feststellt, w ahrend der 
le tz ten  zw ei bis d re i W ochen reichlich G elegenheit gehabt, 
zu verkaufen. D as In teresse  fiir A bschliisse scheint in ali- 
m ahlicher Z unahm e begriffen  zu sein und liegt durchaus 
nicht so au sg ep rag t auf Seiten d e r V erkaufer. E s ist im Ge- 
genteil allm ahlich auf Seiten  der K aufer zu beobachten. 
D ie F o lgę  davon ist begreiflicherw eise eine festere  Preis- 
politik d e r V erkaufer.

AuBenhandel. Im  ersten  H alb jah r 1929 betrug  der Ge- 
sam tw ert des A uBenhandels 5592,0 Mili. Fm k. (1. H albj. 
1928 5754,4 M ili), es hat also 1928 gegeniiber eine A bnahm e 
von 162,4 Mili. Fm k. stattgefunden, und zw ar entfallen davon . 
388,9 Mili. auf V erm inderung der E in fuhr und 226,5 Mili. 
auf S teigerung  d e r A usfuhr. D er EinfuhriiberschuB  (1134,4 
M ili.j ist um 615,4 Mili. geringer ais im ersten  H alb jah r 
1928 (1749,8 Mili.), es ist also eine entschiedene W endung 
zum bessern  zu beobachten . T eilt m an die E i n f u h r  des 
ersten  H alb jah res nach W aren  fiir den V erbrauch  und fiir 
d ie P roduktion  auf, so erhalt m an nach dem  „M erca to r“ 
fo lgende W erte  fiir die le tz ten  Ja h re  in Mili. F m k.: 
Jan./Juni Rohwaren Maschinen Industrieerz. Lebensmittel

1929
1928
1927

986,1
1173,4

909,6

684.0
726,4
619,9

802,2
893,0
647,8

890.9 
959,1
705.9

zu 1927 noch im m er, nam entlich was die W aren fiir ^ en 
V erbrauch anbelangt, sehr hoch ist.

Aus fo lgender, der gleichen Quelle entnom m enen Ueber- 
sicht kann  m an ersehen, wie bei den einzelnen W arengruppę® 
die E in fuhr in den le tz ten  beiden Jah ren  sich m e n g e n m a B i g

.stellte:

Roggen, ausgemahlen 
Roggenmehl
Weizen-Mehl und -Griitze
Reis und Reisgriitze
Kaflee
Zucker
Tabak
Baumwolle
Wolle
Schmiedeeisen
Petroleum
Steinkohlen und Koks
Landw. Maschinen
Futterkuchen
Kleie
Zement

Januar/Juni
1928 
to 

58,265 
203 

66,618 
9,246 

10,187 
48,010 

] ,755 
4,776 

806 
6,265 

16,068 
325,865 

3,929 
10,368 
37,392 
20 ,12 0

1929
to

67,417
6,843

D ie A u s f u h r  im ersten  H alb jah r 1929 zeigt, 
w ahnt, ein um 226,5 Mili. Fm k. g iinstigeres Bild 
ersten  H a lb jah r 1928. W ie sich der W ert der 
ausfuhr auf die H aup tw arengruppen  verteilt, zeigt 
U ebersich t (in Mili. F m k .):

9,526 
45,498 

i ,
3’9 lo642 
5,498 

10,083 
283,640 

4,281 
8,921 

34,02^ 
9,388

wie er- 
als iw

G e s a m t -  
f o l g e n d e

I Iolzwaren
Erzeugnisse der Papierindustrie 
Animalische Lebensmittel 
Haute und Felle

1929
825,1
892,5
332,3

64,3

Januar/Juru
1928

692,9
868,4
265,0

72,2

192?
772.0
800.0 
342,6

70,7

LaBt m an das anorm ale H alb jah r 1928 auBer B etracht, 
so findet m an im m erhin, daB die  E in fuhr 1929 im Y ergleich

Im  V ergleich zum  Jah re  1927 i s t  also in den b e i   ̂
ersten  G ruppen eine S teigerung  der A u s f u h r ,  i n  den beic 
le tz ten  ab e r ein geringer R uckgang  zu v e r z e i c h n e n .

Revaler BorsenKurse.
Estlandische Kronen.

G em ach t 8. August 9. August 10. August
K aufer V erk. K aufer V erk. K aufer V erk

N eu y o rk  . . . _ 374.50 375.50 37455 375.55 374.80 375 80
L o n d o n  . . . --- 18.10,5 18.21,5 18.16,5 18.21.5 18.17,0 18.22,0
B erlin  . . . . -- 89.20 89.80 89.20 89.80 89.20 89.80
H elsin g fo rs — 9.40 9.45 9.40 9.45 9.40 9.45
S to c k h o lm  . . 100.35 100.95 100.35 100.95 100.40 101.00
K o p en h ag en  . --- 99.75 100.35 99.75 100 35 99.80 100.40
Oslo . . . . -- 99.-0 100 10 99 65 100.35 99.70 100.40
P a r is  . . . . -- 14.65 14.90 14.65 14.90 14.65 14.90
A m ste rd am -- 149.95 150.75 150.00 150.80 150.10 150.90
R iga  . . . . -- 72.05 72.55 72.05 72.55 72.05 72.55
ZGrich . . . -- 72.05 72.65 72.05 72.65 72.05 72 R5
B rtlsse l . . . -- 52.05 52.55 52.05 52.55 5210 52.60
M ailan d  . . . -- 1960 20.00 19.60 20.00 19.60 20.—
P ra g  . . . .  
W ien  . . . .

--  • 11.10 11.30 11.10 11.30 11.10 11.30- 52.75 53 35 52.75 53.35 52.75 53.35
B u d a p e s t . . - (55.25 65 95 65.35 66 05 65 40 66.10
W a rsc h a u  . . - 41.75 42.95 41.75 42.95 41.75 42.95
K ow no  . . . - 36.95 37 55 36.95 37.55 37.00 37.60
M oskau (Scheck) - 192.50 194.— 192.50 1 9 4 .- 192.50 1 9 4 .-
D a n z ł g . . . . 72.65 73.25 72.65 73.25 72.70 73.30

Rigaer BorsenKurse
Lettlandisćhe Lat. (Ls.)

8. August 9. August
Kauf. V erk. Kaut. V erk.

1 a m e rik . D o l la r . . . 5.182 5.192 5.182 5.192
1 P fu n d  S te r l in g . . . 25.18 25.23 25.175 25.225

100 fran z . F ra n c s  . . . 20.27 20.42 20.27 20.42
100 belg . B elga . . . . 71.95 72.50 71.95 72.50
100 sch w e ize r F ran c s 99.55 100.30 99.55 100.30
100 ita lie n isc lie  L ire  . . 27.06 27.27 27.06 27.27
100 scliw ed . K ro n en  . . 138.90 139.60 138.90 139.60
100 norw eg . K ro n en  . 138.10 138.80 138.05 138.75
100 d a n isc h e  K ro n en  . 138.05 138.75 138.00 138.70
100 ó s te r r . S c h illin g  . . 72.75 73.45 72.75 73.45
100 tsc liecho -s low ae. Kr. 15.33 15.48 15.33 15.48
100 holl& nd. G ulden  . . 207.55 208.60 207.55 208.60
100 d e u tsc h e  M ark . . 123.55 121.15 123.50 121.10
100 f in n lan d . M ark  . . 13.— 13.12 13.— 13.12
100 estlan d . M ark . . . 138.10 138.80 138.10 188.80
100 p o ln . Z lo ty  . . . .  
100 Iitau isc h e  L its  . . .

57.55
51.10

58.75
51.80

57.55
51.10

58.75
51.80

1 SSS R -T sch erw o n ez
"

10. A u g u s t
Verk^Kaut.

5 .18 2
25.175
20.27
71.95
99.55 
27.07

138.90 
138.05 
138.00 
72.75 
15.33 

207.65 
123.45 
13 — 

138.10
57.55 
51.10

5
25:225
20.42
72.50

100.30
27.28

139^
138-^t s
SSt
<ss
5l-8°
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In  nachstehender U ebersicht wird dann die m engen- 
maBige V erteilung der A usfuhr auf einzelne W aren  gezeig t:

Jan u ar/Juni
i  r ~  i

Butter 
Kase 
Holzmasse 
Zellulose 
Pappe 
Zeitungspapier 
Anderes Papier 
Unbearbeitete Haute 
Garnrollen 
Fourniere 
Streichhólzer 
Ungesagte Holzware, 1000 cbm 
Gesśigte Holzware, 1000 cbm

E ine Z unahm e hat zu verzeichnen die A usfuhr von 
Butter, Kase, H olzm asse, Zellulose, Pappe, Furn iere  und 
g esag te  H olzw are (m it 350 000 cbm ), eine A bnahm e dagegen  
Papier, H aute, G arnrollen, S treichhólzer, ungesag te  H o lz 
ware. — D ie G eldknappheit in Finnland liiBt erw arten , daB 
die E infuhr in diesem  Ja h re  w eiter w ird niedrig  gehalten

1928 1929
to to

7,143 9,380
710 1,248

58,145 67.991
217,056 225,558

20,724 24,003
84,267 83,302
35,051 34,428
2,621 2,274
3,027 2,908

37,922 48,039
1,738 1,503

787 616
848 1,198

w erden kónnen, besonders da d ie  s tarkere  E in fuhr von Le- 
bensm itteln  zu A nfang des Jah res  den  M inderertrag  d e r vor- 
jah rigen  E rn te  ausgeglichen  haben  diirfte. Bei g iinstiger 
W eiterentw icklung der A usfuhr kann  m an voraussehen, daB 
die H andelsbilanz im zw eiten  H a lb jah r sich giinstig  ge- 
stalten  wird.

Kursnofleningcn der Finlands-Banh.
F in n lS n d isc h e  M ark. V erkS uler.

7. Aug. 8. Aug. 9. Aug. 10. Aug.
N e w - Y o r k .................................... 39,70 39.70 39,70 39,70
L o n d o n ...................................  . 192.95 192,90 192,80 192,80
S t o c k h o l m ....................................  1066,50 1066.50 1065,75 1065,75
B e r l i n ..............................................  948,50 948,50 948,00 947.50
P a r i s ................................................... 156,00 156,00 156,00 156,00
B rtisse l . . . . .  553,50 553,50 553,50 553,50
A m s te r d a m .................................... 1594.00 1593,50 1593,50 1593,50
B a s e l ...................................................766,00 765.50 765,50 765,50
O s l o ..................................................  1060,50 1 0(50.50 1 060,00 1 059,50
K o p e n h a g e n .................................... 1060,50 1060.00 1060,00 1059 50
P r a g ...................................................118.50 118,50 118.50 118,50
B om  ..............................................  208.50 208.50 208.50 208,50
B e v a l ..............................................  1063.00 1063.00 1063,00 1063.00
B iga .........................................  767,00 767.00 767.00 767.00
M adrid  .........................................  586,00 586,00 586.00 584,00

£>isenbahn~Giiterverkehrs ~Huchrichten.
Bearbeitet vom Yerkehrsbiiro der Industrie- und Handelskammer zu Stettin.

a) Deutsche Tarife.
Durchfuhr-Ausnahmetarif S. D. 5 (Verkehr deutsche 

Seehafen —Polen und umgekehrt). Mit G iiltigkeit vom 
’J- August 1929 w urden fiir d ie A bteilung 63 (Lum pen und 
Lumpenabfalle, Packm ittel, gebrauchte, aus Ju tę) 5 t-F racht- 
satze im V erkehr zw ischen den Seehafen und F raustad t 
Grenze nachgetragen.

D er F rach tsatz  zw ischen S tettin  und F raustad t Grenze 
bctragt in der 5 t-K lasse 0.78 RM.

Durchfuhr-Ausnahmetarif S. D. 6 (Verkehr deutsche 
Seehafen—Deutsch-Tschechoslowakische GrenzObergangsbahn- 
hofe und umgekehrt). Mit G iiltigkeit vom 1. August 1929 

Is auf jederzeitigen  W iderruf w urde die Z iffer 1 des Ab- 
schnittes ,,F “ gestrichen und durch eine neue ersetzt. Die 
lri der Z iffer 1 vorgesehenen prozentualen Erm aBigungen, 
'velche im R iickvergiitungsw ege gew ahrt w erden, w urden 
yon 5 au f 8, von 6 auf 9, von 7 auf 11, von 8 au f 13, von 9 
auf 14 uncj von au f 15 p rozen t erhóht.

Reićhsbahn-Giitertarif, Heft C 11 b (Ausnahmetarife).
Ausnahmetarif 5h  (Quarzit) w urde mit G iiltigkeit vom 

i '  A ugust 1929 un ter den Sonderfrachtsatzen  folgende neue 
yerkehrsverb indung  nachgetragen : von Bad H arzburg  nach 
^tolzenhagen-K ratzw ieck 1.15 RM. in der H auptklasse.

Im Ausnahmetarif 10 b (Druckpapier) w urde der Giil- 
^gkeitsyerm erk  wie folgt geandert: „Giiltig vom 1. Jun i 1929 
193^ S au  ̂ jederzeitigen  W iderruf, langstens bis 31. August

Im Ausnahmetarif 16 f (Heu, Stroh usw.) w urde der 
^u ltigkeitsverm erk  wie folgt geandert: ,,Giiltig vom 1. Juni
1929 an  bis auf jederzeitigen VViderruf, liingstens bis 30. Sen- 
tem ber 1930“ .

Im Ausnahmetarif 35 a (Eisen und Stahl usw.) w urde
Giiltigkeit vom 1 . A ugust 1929 „S te ttin -Z abelsdorf“ 

u- a. unter den V ersandbahnhofen aufgenom m en.
Der Ausnahmetarif 35 c (Eisen und Stahl usw.) w urde 

zum 10. A ugust 1929 neu ausgegeben. D ie A usgabe vom
Jun i 1929 tra t zum gleichen Z eitpunkte  auBer K raft.

. Der Ausnahmetarif 53 (Garnę usw.) wird un ter Auf- 
lebung d er A usgabe vom 1. Jun i 1929 zum 15. August 1929

ausgegeben. D er T arif enthalt teilw eise geringe E r- 
^ ^ ungen, die gleichfalls am  15. August 1929 in K raft

. Im Ausnahmetarif 57 (Chlor usw.) w erden mit Giil- 
fl^HClt vom S eptem ber 1929 die Frachtsiitze fiir Rhein- 
t e en (B aden) durch neue ersetzt. D ie F rachtsiitze be- 
ragen dann in der H auptk lasse  von S tettin  nach Rheinfelden 

er I 2.56 und un te r II 2.11 RM.
G l • .Ausnahmetarif 119 (Riibenrohzucker usw.) w urde die 
•»1 \Skeitsdauer bis auf jederzeitigen  W iderruf, liingstens bis

• August 1930 verliingcrt.

Im Ausnahmetarif 119 a (Riibenrohzucker) w urde die 
G iiltigkeitsdauer bis auf jederzeitigen  W iderruf, langstens bis 
31. A ugust 1930 verlangert.

Der Ausnahmetarif 199 (Giiter aller Art zwischen Basel 
usw.) tra t mit G iiltigkeit vom 1. A ugust 1929 zw ischen Basel 
Bad-Bf., K onstanz und Singen (H ohentw iel) einerseits und 
den deutschen Seehafen andererse its  in Kraft.

Reichsbahn-Giitertarif (Ausnahmetarif 6 fiir Steinkohlen 
usw.). D er T arif w ird zum 1. O ktober 1929 neu herausr 
gegeben. Zu diesem  Z eitpunkte kom m en die im Ab 
schnitt IV  ,,G eltungsbereich“ unter A 2 und B 2 genannten  
W asserum schlagstellen in Fortfall. Vom 1. O ktober 1929 
an ist dem nach d ie  F rach t fiir S teinkohlen usw. im V er- 
sande von W asserum schlagstellen nicht m ehr nach AusV 
nahm etarif 6, sondern nach d er K ohlenklasse F  zu berechnen.

Ausnahmetarif K 148. Mit G iiltigkeit vom 5. August
1929 an  bis auf jederzeitigen  W iderruf, langstens bis zum 
4. August 1930 tra t vorgenannter A usnahm etarif fiir Sammel- 
gut in W agenladungen in K raft. D er A usnahm etarif gilt nur 
fiir d iejenigen V erfrachter, die sich vertraglich  verpflichten, 
m indestens 40 t m onatlich und 480 t jahrlich Sam m elgut 
nach diesem  T arif in derselben  V erkehrsverbindung und 
V erkehrsrichtung aufzugeben. D er A usnahm etarif w ird so- 
gleich bei d e r A ufgabe d e r Sendungen angew endet und gilt 
von und nach allen B ahnhofen d e r D eutschen Reichsbahn- 
G esellschaft und den Bahnhofen verschiedener Privatbahnen 
auf E ntfernungen  von 100—400 km. D ie F rach t wird nach 
.den F rachtsiitzen der K lasse C berechnet. N iiheres ist 
beim  V erkehrsbiiro  der Industrie- und H andelskam m er zu/ 
S tettin  zu erfragen.

b) Deutsche Verbandtarife.
Deutsch«-Tschechoslowakischer Giiterverkehr (Verkehr 

mit deutschen Seehafenstationen), Heft 8. In den T arif en 
Nr. 1. (G iiter aller A rt), N r. 7 (Reis), Nr. 20 (R oheisenJ, 
Nr. 34 (G ips), Nr. 76 (Steine), Nr. 82 (F arbw aren) und 
Nr. 104 (T ierhaare) w urden verschiedene B ahnhófe mit 
F rachtsiitzen nachgetragen  .

c) Auslandische Tarife.
Polnische Staatsbahnen. D er K ilom eterzeiger der pol- 

nischen S taatsbahnen  wird voraussichtlich mit Giiltigkeit 
vom 15. August 1929 neu herausgegeben.

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

1. A ugust 1929 erhielt d e r  Bahnhof ,,W angerooge“ den 
N am en „N ordseebad  W angerooge“ .
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m uteitungen  
der Industrie- und. Mandelstceunmer zu Stettin

Handel und Gewerbe.
Kreditsicherung. In  d ieser F rage  richtete d ie  Industrie- 

und H andelskam m er an  den V erband des S tettiner Einzel- 
handels e. V. das nachfo lgende Schreiben:

„N ach  den B estim m ungen der Z ivilprozeB ordnung be- 
findet sich bei jedem  A m tsgericht ein V erzeichnis derje- 
nigen Schuldner, die vor ihm den  O ffenbarungseid  geleistet 
haben, od er gegen  d ie von dem  A m tsgericht w egen Verwei- 
gerung  des E ides die H aft angeo rdne t ist. D ies V erzeichm s 
kann  von jederm ann eingesehen w erden, und es hat auf 
A ntrag  der U rkundsbeam te d e r G eschaftsstelle beim  Amts<- 
gericht iiber das B estehen oder N ichtbestehen  einer E in tra 
gung  in dem  iiber d ie O ffenbarungseide gefiihrten  Ver- 
zeichnis A uskunft zu geben. D ies Schuldnerverzeichnis hat 
naturgem aB  eine besonders groBe B edeutung fiir das Ge- 
schaftsleben, und es w ird deshalb  vornehm lich von Kreisen 
des H andels und G ew erbes von der B efugnis zur E insicht- 
nahm e und A uskunftseinholung um fangreicher G ebrauch g e 
macht. D adurch  hat sich eine seh r s tarkę  Inanspruchnahm e 
der B eam ten des A m tsgerichts ergeben^ die fiir d iese Be- 
am ten  eine erhebliche B elastung bedeute t und iiberdies vom 
Publikum  ais erschw erend em pfunden wird.

Auf G rund d e r  A .V.d.J.M . v. 12. M arz 1928 iiber die 
E rte ilung  und E n tnahm e von A bschriften oder Ausziigen 
aus den Schuldnerverzeichnissen (JM Bl. N r. 11 v. 17. 3. 
1928, S. 165) kónnen nun den am tlichen B erufsvertre tungen  
(Industrie- und H andelskam m ern , L andw irtschaftskam m ern, 
H andw erks- und G ew erbekam m ern) auf A ntrag  A bschriften 
aus den  Schuldneryerzefćhnissen erteilt w erden, aus denen 
auch von diesen B erufsvertre tungen  Auskiinfte in dem  gesetz- 
lich zulassigen R ahm en erteilt w erden kónnen. — U m  die be- 
zeichneten Schw ierigkeiten  fiir die K reise des Plandels und 
G ew erbes zu beseitigen, ha t die Industrie- und H an d e ls
kam m er zu Beginn des Jah re s  1929 bei dem  Oberland/s1- 
gerich tsp rasiden ten  zu S tettin  angereg t, daB d e r K am m er vom 
A m tsgericht S tettin  eine vollstandige A bschrift des Schuld- 
nerverzeichnisses erteilt und daB dieses V erzeichnis durch 
laufende kurzfris tige M itteilungen des A m tsgerichts auf dem  
L aufenden gehalten  wird. D er O berlandesgerich tsprasiden t 
hat d ieser B itte entsprochen. Aus technischen G riinden ist 
es m cht moglich gew esen, eine A bschrift des Schuldner- 

*verzeichnisses aus den ganzen  le tzten  fiinf Jah ren  herzu- 
stellen, sondern  es w ar nur moglich, das Schuldnerver,- 
zeichnis vom l. Jan u a r 1929 ab  an  d ie  Industrie- und H a n 
delskam m er zu geben. Von diesem  Z eitpunkt ab lieg t also 
eine vollstandige A bschrift des Schuldnerverzeichnisses im 
B eitragsbiiro  der Industrie- und H andelskam m er vor, und 
es kann  dort fiir die genannte  Z eitspanne d ieselbe A uskunft 
an  d ie  F irm en des K am m erbezirks erteilt w erden, wie sie 
beim  A m tsgericht erteilt wird. Im  In teresse einer scTinelleren 
E r le d ig u n g 'd e r  A nfragen ist deshalb den  H andel- und Ge- 
w erbetre ibenden  durch einen H inw eis in den  in S tettin  er- 
scheinenden T ageszeitungen  angera ten  w orden, d iese A us
kunft in Z ukunft bei d e r Industrie- und H andelskam m er und 
m cht beim  A m tsgericht einzuholen.

Dfesgleichen ist durch die erw ahnte  Justizm inisterial- 
verfiigung den am tlichen B erufsvertre tungen die B efugnis ein- 
geriium t w orden, in ihren am tlichen M itteilungen die man- 
gels M asse abgelehnten  K onkurse zu veróffentlichen. Auf 
G rund dieser B estim m ung hat d ie  K am m er in periodischen 
A bstiinden in ih re r Z eitschrift „O s t s e e - H a n d e 1“ die 
N am en der H andel- und G ew erbetreibenden , dereń  K onkurse 
seitens der A m tsgerichte Stettin , S ta rgard  und Sw inem iinde 
abgelehnt w orden sind, veroffentlicht und hat d iese V eróffent 
lichungen mit den benachbarten  Schw esterkam m ern  zu Stolp 
und S tralsund ausgetauscht. Auch diese L istę kann  im B uro 
d e r K am m er von den bezirkseingesessenen F irm en jederzeit 
e ingeśehen w erden.

W eiterhin  sind die A m tsgerichte auf G rund der gesetz- 
lichen B estim m ungen gehalten , der K am m er von der E róff- 
nung jedes K onkurses iiber das V erm ógen eines H andel- und 
G ew erbetreibenden  K enntnis zu geben. Auch die N am en 
dieser Personen, iiber dereń  V erm ógen der K onkurs er- 
offnet w orden ist, w erden in einer L istę e ingetragen, ebenso 
wie in eine w eitere Listę die N am en derjenigen, iiber dereń  
V erm ógen das Verg.leichsverfahren zur A bw endung des K on
kurses eróffnet w orden ist. Von letzterem  V erfahren erhalt 
die K am m er auf Grund des G esetzes iiber den Y ergleich zur

A bw endung des K onkurses K enntnis, da  ihr die V erpflic^ ' 
tung obliegt, sich vor E róffnung dieser V erfahren zu den An- 
tragen  gutachtlich  zu auBern. Auch diese beiden Listen 
kónnen im Buro der K am m er eingesehen w erden. D ie Lr- 
óffnung von K onkursen iiber das V erm ógen von Kaufleuten  
wird zudem  in S tettin  ais an  einem O rte, in dem  sich eine 
Bórse befindet, au ch  durch A ushang an  der Bórse óiffenthcn 
b e k an n tg em a c l i t .

Zu Z w ecken w eiterer K reditsicherung  hat die K a m m e r  
dann scit m ehreren  Jah ren  auf Grund der gesetzlichen Ę e' 
stim m ungen einer Reihe von A uskunfteien U n b e d e n k l i c h k e i t s -  

bescheinigungen fiir M itteilungen d e r M anifestantenlisten der 
verschiedensten  A m tsgerichte ihres K am m erbezirks erteu ■

W enn iiber d iese K reditsicherungsm aB nahm en h i n a u s  der 
V erband des S tettiner E inzelhandels e. V. in seinem S c h r e i b e n  
vom 17. Ju li d ie  F iihrung „schw arzer L isten11 d u r c h  d i e  
Industrie- und H andelskam m er an reg t, so muBte d i e s  ais iibei 
den  R ahm en der B efugnisse einer am tlichen H a n d e l s v e r t r e -  
tung hinausgehend  abgelehnt w erden. W enn V e r e i n e ,  Ver- 
V erbande und G enossenschaften  a u c h  d erartig e  , , s c h w a r z e  
L isten“ fiihren, in denen  diejen igen  Personen  nam haft g e 
m acht w erden, die sich ais saum ige od er bosw illige S c h u l u r  
ner erw eisen oder sonstw ie durch ih r V erhalten  schadigen 
gegen  die M itglieder d ieser V ereinigungen wirken, s° 
kam pfen  viele der so getro ffenen  Personen  doch g eS e.n 
eine d e ra rtig e  C harak terisierung  ganz besonders da, vvo sie 
geeignet ist, den K redit oder das A nsehen d e r g e k e n n -  
zeichneten P erson  oder F irm a fiir alle Z eiten zu u n t e r 1 
graben . H ier b ieten  dem  G eschadigten  das G esetz gege11 
den un lau teren  W ettbew erb  § 15 und BGB. § 824 S c h u t z .  
A ber abgesehen  hiervon ist der R echtssatz des O berlandes- 
gerichts ,C olm ar bekannt, w elcher ausdriickt, daB die Au 
nahm e in „schw arze  L isten“ o line geniigenden Grund un 
AnlaB einen M iBbrauch darste llt, der gegen  die guten 
verstóBt. W ie dann w eiterhin die U rteile des Reichsgerichts 
(E n tscheidungen  Bd. 60 Nr. 2, Bd. 61 N r. 88) e r g e b e n ,  h a
das R e i c h s g e r i c h t  sich auch in  standiger R e c h t s p r e c h u n g

&

Nach dem Norden 
Ober Stettin

K o p e n h a g e n
A bgang  S te ttin : D ienstag , M ittwoch, 
Freitag-, Sonnabend 1 8 00. A bgang 
K o p en h ag en : S onntag , M ontag, M itt

woch, D onnerst. 1 6 00 F ah rp reise l S te ttin -K openhag . I. RM. 2 7 ." i 
II. 1 8 .5 0 , D eck 1 2 .5 0 .  Billige V ergniigungsreisen S te ttin  
K openhagen u. zuriick 2 bis 5 T age. I. RM. 4 0 . -  ,  II. RM. 2 8 .-  

■*" A bgang  S te tt in :  D ienstag  und F reitag  1 8 00- 
O s i ©  A bgang  O slo! D ienstag  und Sonnabend 14 00- 

m m m m m m m m m m J  F ah rp re ise : S te ttin -O slo  I. RM. 8 8 . - ,  II. 6 2 .5 0 ,
D eck RM. 3 3 . - .

G o th e n b u r g
A bgang  S te ttin  : M ittw och u. Sonn
abend  18 00. A bgang  G othenburg . 
M ittwoch und Sonnabend 1 6 00. Fahr

p re ise: S te ttin -G o thenburg  I. RM. 5 0 . - ,  II. 3 5 .5 0 ,  Deck 24 ."•
bis D rontheim . A bgang  K open"

W e s t n o r w e g e r a hagen a lle  10  T age. D au er  der 
R undreise 20 T age. R etourb il- 

K o p e n h a g e n — D ro n th e im — K o p e n h a g e n , m it d em se lb en  Schiff>
I. K aju tę  K r. 1 5 0 ,0 0  plus K ostgeld.

I—  |  A bgang K openhagen alle 14 T age. D a u e r  der
I s l a n d  R undreise 20 Tage. F ah rp re ise : K o p en h ag e n "  

Island— K openhagen I. K aju tę Kr. 270.00*
II. Kr. 180 .00 , plus K ostgeld.
W eitere E inzelheiten  durch die Relsebiiros, Hc*'rn 
G u s t a v  M e t z l e r ,  S tettin  oder das H aup tkon to r 

der G esellschaft.

Det Forenede Dampskibs- Selskałi
A k t i e s e l s k a b
Kopenhagen
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dahin ausgesprochen, daB der K redit, ebenso der E rw erb  und 2. 
das F ortkom m en eines M enschen R echtsg iiter sind, denen, 
wenn sie durch V erbreitung unrich tiger T atsachen  beein- 
triichtigt w erden, R echtsschutz zu gew ahren  ist, und zw ar 
nicht bloB gemaB § 824 BGB., sondern  nach A nalogie der 3. 
§§ 12, 862, 1004 BGB. auch dann, wenn deim V erb re ite r 
der objek tiv  unw ahren  M itteilung ein V erschulden nicht 
beizum essen ist.

Alles dies ist ausgefiih rt w orden, um  klarzulegen, daB 
die F iihrung ,,schw arzer L is ten“ nicht A ufgabe einer In 
dustrie- und H andelskam m er sein kann, die die gesetzliche 
A ufgabe hat, d ie In teressen  des ge.samten H andels zu veri- 
treten, da: infolge 'irgendeiner unrichtigen E in tragung  eines 
spiiterhin uberholten  T itels gegen  diese G rundaufgabe ver- 
stoBen w erden kónnte. D ah er muB, wenn iiberhaupt der- 
artige  „schw arze L isten“ gefiihrt w erden, dies den  kauf- 
niannischen V ereinen, V erbiinden und G enossenschaften vor- 
behalten  bleiben.

AuBenhandel.
Neuer rumanischer Zolltarif. D er neue rum anische Z o ll

tarif ist am 1. A ugust d. J . in K raft ge tre ten . D ie Ru~ 
inanische G eneral-Z olld irektion  g ibt bekannt, daB mit dem  
KrlaB von U ebergangsbcstim m ungen  seitens d e r rum anischen 
K egierung nicht zu rechnen ist mit der B egriindung, daB 
der neue T arif im allgem einen durchschnittlich E rm aB igungen 
der b isherigen  Z ollsatze von 15—20 (,/o vorsehę, hin ter denen 
die sich auf w enige Positionen beschrćinkenden E rhóhungen  
zuriicktreten. W enn auch der neue rum anische Zolltarif 
m ehr Senkungen  von Zóllen ais E rhóhungen  bringt, so 
scheinen doch nach vorliegenden N achrichten  die Zoll- 
erhóhungen bei einzelnen Positionen rech t erheblich zu 
sein. D er D eutsche Industrie- und H andelstag  hat sich daher 
rrdt den zustandigen am tlichen Stellen in V erbindung gesetzt 
mit der B itte, sow eit es nach L age d e r D inge m óglich ist, 
doch noch zu versuchen, fiir die W arensendungen  nach 
Rum anien, die am  1. A ugust nachw eislich schon abgesand t 
vvaren und bei denen  die  Zoile erhóht w orden sind, die 
Anwendung der a lten  Zoile zu erw irken.

Sieuern, Zoile.
Durchsćhnittssatze fiir die Umrechnung ausliindischer 

Ząhlungsmittel fiir Umsatzsteuerzwecke. Im  E invernehm en 
^  den Spitzenverbanden d e r W irtschaft wird d e r Reichs- 
rninister der F inanzen die D urchschnittssatze fiir die U m 
rechnung auslandischer Z ahlungsm ittel fiir U m satzsteue r
zw ecke zur V ereinfachung fiir die Land w irtschaft und V erwal- 
tung n i c h t  m e h r  m o n a t l i c h ,  s o n d e r n  n u r  n o c h  
v i e r t e 1 j a h r 1 i c h bekanntgeben . An die S telle der bis- 
nerigen sechs B ekanntm achungen im V ierteljahr (m onatlich 
Je eine fiir die an  der B erliner B orse no tierten  und je eine 

d ie nicht an  d e r B erliner Borse notierten  auslandischen 
Z ahlungsm ittel; tritt also kiinftig eine einzige B ekannt- 
niachung. Sie w ird regelm aB ig am  ersten  W erk tage  des 
zw eiten M onats jedes K alenderv ierte ljahres — erstm alig

1. A ugust 1929 — im  R eichsanzeiger erscheinen und die 
m rechnungssiitze fiir die U m satze in  diesem  V ierte ljahr — 

erstmalig fiir das d ritte  K alenderv ierte ljahr 1929 — ent1- 
lalten. AuBerdem w erden d ie U m rechnungssatze wie bisher 
Jęweilig in der nachsten  N um m er des R eichssteuerb lattes 
clhgedruckt werden.

Post, felegraphie.
. Unzureichend freigemaćhte Briefsendungen nach dem 
usland. B riefe und P ostkarten  nach dem  Ausland, beson- 
erf  ^ach der Tschechosłow akei sowie nach Polnisch-O ber- 

(, desien und den iibrigen an  Polen abgetre tenen  preuBischen 
^ebieten. w erden noch im m er in groB erer Zahl unzureichend 
j. eigem acht eingeliefert. Volle F reim achung der Sendungen 

e^t im eigenen V orteil der A bsender, da sie den E m pfangern  
‘ u d iese W eisę die Z ahlung von N achgebiihren  ersjiaren; 
d 1 J aufen d ie A bsender nicht G efahr, daB die A nnahm e 

^ ..S e n d u n g e n  von den E m pfangern  w egen der N achge- 
s ebuhren verw eigert w ird und d ie N achgebiihren  dann von 

nen selbst eingezogen w erden. 
jj. I^ie In landsgebuhrensiitze  fiir B riefsendungen gelten  nur 
O r D anzig, L itauen und M em elgebiet, L uxem burg und
■ Csterreich. Im  iibrigen gelten  folgende G eb iih rensatze : 

n a c h  d e r  T s c h e c h o s ł o w a k e i :
B riefe bis 20 g 20 Rpf.
jede  w eiteren 20 g  15 Rpf.
P ostkarten  10 Rpf.

n a c h  U n g a r n :
B riefe bis 20 g 20 Rpf.
jede  w eiteren  20 g 10 Rpf.
P ostkarten  10 Rpf.

n a c h  d e m  i i b r i g e n  A u s l a n d  ( e i n s c h l .  P o l  - 
n i s c h - O b e r s c h l e s i e n  u n d  d e n  i i b r i g e n  a n  
P o l e n  a b g e t r e t e n e n  p r e u B i s c h e n  G e b i e -
t e n ) :

B riefe bis 20 g  25 Rpf.
jed e  w eiteren 20 g 15 Rpf.
Postkarten  15 Rpf.

Fernverbindungen nach GeschaftsschluB. Fernverb in . 
dungen kónnen nach G eschaftsschluB o d e r w ahrend der Mit- 
tagspausen  nach § 17, V, 3 u. 4 d e r Fernsp rechordnung  
un ter bestim m ten B edingungen, sow ohl am  A bgangs- ais 
auch am B estim m ungsorte auf andere  A nschluBleitungen ais 
die zuerst angem eldeten  um geleitet w erden. E s ist zweck- 
maBig, au f den B riefbogen, G eschaftspap ieren  und sonstigen 
D rucksachen  neben den G eschaftsstunden auch anzugeben, 
un ter w elcher N um m er d e r T eilnehm er auB erhalb d e r G e
schaftsstunden zu erreichen ist, dam it bei d e r A nm eldung 
von F ernverb indungen  n. F. d iese N um m er angegeben  w erden 
kann. Auch in das F ernsprechbuch  konnen solche ffinw eise 
aufgenom m en w erden. Fiir die im H erbst beabsich tig te  Neu- 
auflage w aren siie alsbałd  bei der zustandigen  V erm ittlungs- 
stelle zu bean tragen  (in S tettin  beim  Fernsp recham t).

Innere Angeiegenheifen.
Beeidigung von Sachverstandigen. In d e r S itzung des 

geschaftsfiih renden  A usschusses der Industrie- und H an d e ls
kam m er zu S tettin  sind ais Sachverstandige óffentlich an- 
gestellt und beeid ig t w orden am  23. Ju li 1929 die H erren  

Paul S a u e r ,  T orgelow , fiir schm iedbaren GuB (T  e m - 
p e r  g u B),

H ugo  K a i  s e r ,  T orgelow , fiir G r a u g u B ,  
am 30. Ju li 1929

H err O berepo theker E rich  H o l  l a t  z ,  S tettin, fiir phar- 
m azeutische C hem ikalien und Spezialitaten  sowie fiir 
M edizinal- und R ohdrogen.

Verleihung von Ehrenurkunden. Von der Industrie- und 
H andelskam m er zu S tettin  sind P2hrenurkunden fiir langjah- 
rige und treue D ienste an  folgende H erren  verliehen w orden:

1. B o r c h a r d t ,  W ilhelm  (25 Ja h re  bei der F irm a H e r 
m ann Salge, S tettin),

2. F r o s c h ,  E rich  (25 Ja h re  bei der Aktieru-Gesell- 
schaft der chem ischen P roduk ten -F ab riken  Pom m erens- 
dorf-M ilch, S tettin).

Messen und Aussfellungen.
Leipziger Technische Messe und Baumesse im Herbst 

1929. D ie T echnische M esse und B aum esse in  Leipzig 
findet gleichzeitig  mit der M usterm esse vom 25. bis 31. A ugust 
statt. E ine  besonders reiche B eschickung w ird die B aum esse 
in H alle  19 und auf dem  F re igelande aufw eisen, so daB m an 
mit einem  zahlreichen Besuch rechnet, zum al w ahrend der 
M esse eine V ortragsreihe iiber B au-F inanzierungsfragen  ab- 
gehalten  wird . Im  engen Z usam m enhang mit der B aum esse 
stehen auch die A usstellungen von H erden , B adeeinrichtungen 
und -ofen und Insta lla tionsgera t fiir Gas und W asser in 
H alle 4. W ie iiblich, w erden w iederum  d iejen igen  H allen, 
in denen w ahrend der F iih jahrsm essen d ie groBen Ausstel- 
lungsob jek te  un tergebrach t w erden, zur P lerbstm esse ge 
schlossen bleiben . In  F rag e  kom rnen das I iau s  der E le k tro 
technik mit elektrisohen G roB anlagen, H alle 21 mit V erbren- 
nungskraftm aschinen  und H alle  9 mit G roB w erkzeugm a- 
schinen. D afiir finden die  A usstellung von elektrischen  Ma- 
schinen und G eraten , fiir d ie  sich besonders das Installations- 
gew erbe in teressieren  wird, in  H alle 5, die A usstellung von 
W erkzeugm aschinen und M aschinen fiir H olz- und M etall- 
bearbeitung , wie sie vor allem  das H andw erk  gebraucht, in 
den Plallen 11 und 12 statt. D ie In teressen  des H andw erks 
w erden auch noch durch ein ige Sonderveransta ltungen  auf 
der H erbstm esse  B eriicksićhtigung finden.

Fahrpreis- und Frachtvergiinstigungen zur Leipziger 
Herbstmesse auf auslandischen Bahnen und auf Schiffahrts. 
strecken. Auf den auslandischen E isenbahnen  und deutschen 
und auslandischen Schiffahrtslinien w erden zur kom m enden 
L eipziger H erbstm esse vom 25. bis 31. A ugust folgende 
Fahrp re is- und F rachterm aB igungen g ew ahrt:

E ine 25 p rozen tige Fahrpreiserm aB igung  fiir H in- und 
R iickfahrt bzw. 50 p rozentige Erm iiB igung fiir die R iickfahrt 
genieBen die B esuchcr d e r L eipziger M esse auf den  bulga,- 
rischen, cstnischen, griechischen, jugoslaw ischen, rum anischen,
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schw eizerischen, tschechoslow akischen, tiirk ischen und ungari- 
schen E isenbahnen . Auf den  franzosischen B ahnen w erden 
um  20 o/o erm aBigte H in- und R iick fah rkarten  ausgegeben , 
w ahrend in Ita lien  fiir A ussteller und B esucher eine 30 pro.- 
zen tige Erm aB igung eingeraum t wird. Von der S tettiner 
D am pfer-C om pagnie, der Seedienststrecke Sw inem iinde—Zop- 
pot-—-Pillau—M em el, d e r ersten  D onau-D am pfschiffahrtsgeseil- 
schaft, d em  Serviciul M aritim  Rom an, B ukarest, der ungą- 
rischen FluB- und S eeschiffahrtsgesellschaft sowie auf den 
A dria-Passag ierlin ien  der D ubrovacka P arob rodska  Plovidba 
A. D., D ubrovnik, und d e r Jad ran sk a  Plovidba D. D., Susak, 
w ird eine 10 bis 5 0 p rozen tige  Fahrpreiserm aB igung gew ahrt. 
F rach t vergunstigungen  in F orm  einer frach tfreien  Riick- 
befórderung  genieB en 'die A usstellungsguter d e r L eipziger 
H erbstm esse auf den  italienischen, jugoslaw ischen, óster,- 
reichischen, schw eizerischen und tiirk ischen B ahnen sowie 
auf den lan ien  d e r E rsten  D onau-D am pfsch iffahrts A.G.

Yersdiiedenes.
— D as dem  G eneralkonsul der V erein ig ten  S taaten  von 

A m erika in Berlin, C arlton Bailey H u r s t ,  am  27. April
1927 nam ens des R eiches erte ilte  E x eq u a tu r ist aufgehoben  
w orden . Sein N achfo lger ist G eneralkonsul G abriel Bie 
R avndal.

Reiseverkehr zwischen Deutschland und der Union der
S.S.R. U eber den  R eiseverkehr zw ischen D eutschland und 
der U nion der S.S.R. sind neue, zum T eil w ichtige Be- 
stim m ungen erschienen, die in einem „M erkb la tt fiir den Reise- 
verkehr zw ischen D eutsch land  und d e r U nion d e r S .S .R .“ 
zusam m engestellt sind. Zw ecks V erm eidung von U nzutriig- 
lichkeiten  em pfiehlt es, sich, w ahrend der R eise und des 
A ufenthalts in  der U. d. S.S.R . d iese V orschriften genau zu 
beachten. D as M erkblatt kann  auf dem  Buro der Industrie]- 
und H andelskam m er von In teressen ten  eingesehen w erden; 
auB erdem  ist es auch beim  RuBland-AusschuB der D eu t
schen W irtschaft, B erlin  W  10, K ónigin A ugustastr. 28, zu 
beziehen.

Deutsch-Schwedischer Wirtschaftsverband. U eber den 
D eutsch-Schw edischen W irtschaftsverband (G eschaftsfiihrer 
D r. Paul K iefer, B erlin SW  61, Lankw itzstraB e 5) sowie 
iiber d ie von Ih m  herausgegebene  Z eitschrift „N ord  und 
O st“ liegen  d e r K am m er M itteilungen vor. E s em pfiehit 
sich, vor A nkniipfung irgendw elcher V erbindungen mit dem  
genannten  V erband  sich mit d e r Industrie- und H andelskam  
m er in V erbindung zu setzen.

Konsulats- und Mustervorschriften. Zu der von der Z oli- 
A uskunftsabteilung der H andelskam m er H am burg  bearbeite ten  
Z usam m enstellung d e r K onsulats- und M ustervorschriften ist 
der erste N ach trag  nach dem  S tande vom 1. A ugust d. J s . 
erschienen. D er P reis des N ach trages einschlieBlich d e r in 
v ierteljahrlichen A bstiinden zunąchst erscheinenden d re i wei- 
te ren  N achtriige betriigt RM . 2,—. B estellungen sind an  die 
H andelskam m er H am burg , H am burg  11, Bórse, zu richten, 
un ter g leichzeitiger Einzahljung des B etrages auf das Post- 
scheckkonto  der H andelskam m er, H am burg  N r. 598 86. Bei 
d ieser G elegenheit sei nochm als darau f hingew iesen, daB 
die „K onsulats- und M ustervorschriften“ in erschópfender 
und iibersichtlicher F orm  die B estim m ungen fiir den  Warenl- 
versand nach allen  T eilen d e r W elt enthalten. D er P reis des 
Buches, einschl. Porto  und V erpackung, be trag t RM. 4,—.

Budthesprediung.
Das Buchhaltungs- und Revisionsvvesen in den Ver- 

einigten Staaten von Ameriką, von H e i n r i c h  B e c k  (Ver 
lagsbuchhandlung Leopold YVeiB, B erlin-W annsee).

D ie A rbeit ist ais das E rgebn is einer im A uftrage d e r 
H a n d e l s k a m m e r  H a m b u r g  unternom m enen S tud ien 
reise  en tstanden  und verm ittelt d ie  K enntnis eines iiberaus 
w ichtigen G ebiets. W ie die Schrift darleg t, ist d er Auf-

schw ung der V erein ig ten  S taaten  nur zu einem  geringen Teil 
auf den U eberfluB an R ohstoffen  und au f ahnliche auBere 
U m stande zuriickzufuhren; vielm ehr halt auch eine vorziigliche 
geistige V orbereitung  die  A m erikaner erst befahigt, die fiir 
sie g iinstigen U m stande auch en tsprechend a u s z u n u t z e n -  
U nter diesen, langere Zeit zuriickreichenden A rbeiten war 
die V erbeśserung  der B uchhaltungs- und R e v i s i o n s m e t h o d e n  
von besonders hervo rragender B edeutung. D er w esentliche 
W ert des vorliegenden W erkes ist nun darin  zu erblicken, 
daB es keine W iedergabe zufalliger B eobachtungen darstellt, 
vielm ehr d u r c h  die V eróffentlichung von O r i g i n a l u n t e r l a g e n  
T atsachen  sprechen liiBt. D ie A rbeit g ib t zuniichst einen 
kurzeń  U eberb lick  iiber die E ntw ick lung  des B uchhaltungs1- 
und R evisionsw esens in den V ereinigten S taaten  unter be- 
sonderer H ervorhebung  der leitenden T endenzen. D aran 
schlieBt sich d ie  zum  ersten  Małe in deu tscher Sprache er- 
fo lgende V eróffentlichung der R ichtlinien des F ederal Re- 
serve B oard  fur die V ornahm e von B ilanzpriifungen. D iese 
A nw eisungen haben  in steigendem  MaBe E ingang  in die 
P rax is gefunden, zum al die B anken ais U n terlage  fiir die 
E inraum ung von K red iten  die D urchfiihrung von Bilanz!- 
priifungen un ter B eachtung der R ichtlinien verlangten  u n d  
eine in d ieser W eise herbeigefiihrte  E rp robung  ihre a l l -  
gem eine B rauchbarkeit erw iesen hat. Im  AnschluB hieran 
wird zum  ersten  Małe in der betriebsw irtschaftlichen  L ite
ra tu r ein ausfiihrlicher und vollstandiger R evisionsbericht 
veroffentlicht. D er am erikan ischen  P rax is entstam m end, bietęt 
er in deutsche,r U ebersetzung  ein anschauliches Bild fi>r 
die verstandnisvolle A nw endung der erw iihn ten  R ichtl in ien  
und g ib t auch einen tiefen E inbilck  in die am erikanischen 
M ethoden d e r  K alkulation, der S tatistik  und d e r Bericht- 
e rta ttung . D er Be(richt bew eist auch die hohe Ent- 
w icklungsstufe des am erikanischen R evisionsw esens. E r 
zeig t,' in w elchem  AusmaBe eine system atische Priifung 
betriebliche E rkenn tn isse  erm óglichen kann. D as Buch 
ist im ganzen  genom m en ais eine w ertvolle A nregung 
fiir alle w irtschaftlich in teressierten  K reise zur niiheren 
B eschaftigung m it d iesen  F rag en  anzusehen, wobei betont 
sei, daB es keinesfalls nu r fiir die B uchhalter von U ntefr- 
nehm ungenj sondern  ebenso s e h r  auch fiir die U n t e r n e h m e r  
selbst und d ie  G eschaftsleiter von W ichtigkeit ist. W enn 
auch nicht verkannt w erden darf, daB d ie am erikanischen 
M ethoden keinesw egs schablonenm aBig auf deutsche Ver- 
haltn isse angew endet w erden  konnen, so d i i r f t e  a n d e r e r s e i t s  
die K enntnis d e r am erikan ischen  B uchhaltungs- und P ru 
fungsm ethoden  fiir die deutsche G eschaftsw elt doch von 
groB ter p rak tischer B edeutung sein.

Angebote und Naditragcn.
3592 D a n z i g  sucht G eschaftsverbindung m it einer Fa- 

brik , d ie gestanzte  weiBe Pappschachteln  zum  Verr 
packen von K ase herstellt (E m m enta ler ohne Rindej-

3636 K o b e  (Japan ) sucht G eschaftsverbindung mit W aren-
h a u s e r n ,  B i j o u t e r i e - G r o s s i s t e n ,  G a l a n t e r i e w a r e n - G r o s  
sisten, B i j o u t e r i e w a r e n - F a b r i k a n t e n .

■i378(! B e r l i n  sucht tiichtigen V ertreter, der bei der Oel- 
und F ettindustrie  sowie (Lack- und F a r b e n - F a b r i k e f l  
gut eingefiihrt ist.

3792 M i i h l a c k e r  (W iirttem berg) sucht fiir den V ertrięb
d er F ab rik a te  einer H olzbearbeitungsm aschinenfabrik
Vertrete.r, d er iiber technische K enntnisse und gu te 
B eziehungen verfiigt.

3818 A t h e n  sucht L ieferan ten  von verschiedenen O e l e n ,  
atherischen  Oelen, Essenzen.

3834 W  i e n w iinscht G eschaftsverbindung mit E xporteuren  
von gesalzenen  H eringen  oder solchen Firm en, die 
sich mit d e r A ufbereitung dieses A rtikels befassen-
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F r e e p o r t  (Illinois). F abrik  landw irtscha ftlicher' 
M aschinen sucht G eschaftsverbindung mit groBeren 
F irm en, die fiir' den  B ezug solcher M aschinen Inter- 
esse haben.
M i i n d e r  a. d. D eister sucht V ertreter, d e r bei 
M óbelhandlungen gut eingefiihrt ist.
H a m b u r g  sucht fur den A bsatz von frischen Sud- 
friichten und getrockneten  Friichten  gut eingefiihrten 
V ertreter.
T r e u c h t l i n  g e n  (B ayern) w iinscht G escliaftsver- 
verbindung mit groB eren F irm en oder G roB brauereien 
fiir den B ezug von H opfen.

3950 V e n e z u e l a .  H errenkonfek tionsfirm a sucht Ge- 
schaftsverbindung mit E xportfirm en  von Stoffen sowie 
Z utaten  aller Q ualitaten (V ertre ter in S tettin  ansassig).

D ie A dressen der anfragenden  F irm en sind im  Buro der 
Industrie- und H andelskam m er zu Stettin , Bórse 2 T rp., 
fiir leg itim ierte  V ertre ter e ingetragener F irm en, w erktaglich 
in d e r Z eit von 8—1 U h r vorm ittags und 3—6 U hr nach - 
m ittags (auBer S onnabends nachm ittags) zu erfahren  (ohnę 
G ew ahr fiir d ie B onitat de r einzelnen F irm en).

‘R e ic h s n a e h r ic h te n s te i l e  
t**r  ^ tu l i e n i iu n t i c l  i n  S te t t i n  ‘S ł e z i r k  ‘P c m m e r n , G r c n z m a r ic .

Adressenmaterial. D er R eichsnachrichtenstelle  liegen An- 
schriften. von P orzellan fab riken  in d e r T schechoslow akei 
^or, die von In teressen ten  auf dem  Buro d e r Stelle ein- 
Sesehen, bezw. abschriftlich  bezogen  w erden konnen.

Jahresbericht iiber die schweizerische Wirtschaft 1928. 
er R eichsnachrichtenstelle  lieg t ein eingehender Bericht iiber 

schw eizerische W irtschaft im Ja h re  1928 vor, d e r auch 
die E ntw ick lung  bis zum M ai 1929 hiniibergreift. D er 

ericht zerfallt in d re i T eile:
1- D ie w irtschaftliche E ntw icklung der Schweiz im Jah re

1928 un ter B eriicksichtigung a ller w esentlichen E reig- 
nisse bis A nfang M ai 1929;

II. D ie H andelspo litik  d e r Schw eiz;
U l. D ie L age der hauptsach lichsten  E inzelindustrien .

• In teressen ten  konnen den B ericht von der R eichsnach- 
lchtenstelle beziehen.

. Angebote deutscher Firmen im Auslande. D ie Fiille sind 
p -rtler noch haufig, in denen  deutsche F irm en  auslandischen
■ lrmen O fferten  in deu tscher Sprache un terbreiten , obw ohl 

dem betreffenden  A uslande die G eschaftssprache eine 
^nclere und die deutsche Sprache nur w enig bekannt ist.

Uch w eisen d iese O fferten  vielfach den M angef auf, daB sie 
5U deutsche W ahrung, MaBe o der G ew ichte abgeste llt 
pUct. Eg wirci darau f au fm erksam  gem acht, daB deu tsche  
^ lrmen w enig Aussicht haben , auf G rund solcher Schrei- 

ins Geschiift zu kom m en. D ie M ehrzahl der ausla.iv 
^ schen  'Firm en m acht sich nicht die Miihe, kostsp ielige 
j,.ebersetzungen oder U m rechnungen in ihnen verstandliche 
ni^K vorneIim en zu lassen, und pflegt O fferten, die
^ cht auf den  ers ten  Blick ein k lares Bild von dem  G ebotenen 
fceWahren, unbeach tet zu lassen.

Eintreibung deutscher Forderungen im Auslande. E s
w ird im m er w ieder die B eobachtung gem acht, daB deutsche 
I< irm en, nam entlich w enn es sich um  kleinere L ieferungen  
nach dem  A uslande handelt, d ie A usgaben fiir eine A uskunft 
scheuen und sich vielfach nur auf d ie Inform ationen  des 
R eisenden  oder V ertre ters verlassen. D as Incasso  solcher 
k leinen F o rderungen  gesta lte t sich dann  oft sehr schw ierig 
und verursacht erhebliche Spesen. E s ist ferner beobach te t 
w orden, daB deu tsche F irm en vielfach noch m it auslaq- 
d iśchen F irm en  arbeiten , die schon liingere Zeit auf d e r 
Listę der unzuverlassigen F irm en  stehen. H ieraus folgt, daB 
d e r deutsche E xp o rteu r sieli bei in landischen Stellen, ins- 
besondere bei 'den R eichsnachrich tenstellen  nicht inform iert 
hat. E s  w i r d  d e s h a l b  e r n e u t  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  a u c h  d i e  R e i c h s n a c h r i c h ,  - 
t e n .  S t e l l e  e i n e  d a  u - e r n  d . - e r g a n z t e  K a r t e i  u n z 'u - 
v e r 1 a s  s i g e r  F i r m e n  d e s , A u s  l a n d e s  f i i h r t ,  a u f  
d i e  F i r m e n ,  d i e  n e u e  G e s c h a f t s v e r b i n d u n g e n  
m i t  u n b e k a n n t e n  a u s l a n d i s c h e n  F i r m e n  a n -  
k n i i p f  e n .  w o l l e n ,  z u n a ć h s t  g r u n d s a t z l i c h  z u - 
r i i c k g r e i f e n  s o l l t e n .

Im  iibrigen w erden die deutschen  G laubiger fiir die 
Stellung von A ntragen  auf E in tre ibung  von F o rderungen  
darau f au fm erksam  gem acht, daB sie im m er d en  genauen  
S achverhalt iiber das Z ustandekom m en des G eschaftes sowie 
den N am en des V ertre ters , d e r  das G eschaft abgeschlossen, 
hat, angeben. Bei d e r U ebertragung  d e r E in tre ibung  an  einen 
V ertrauensm ann w are auch d ie  Beifiigung von B uchausziigen 
und einer Voll.macht, am  besten  in doppelter Ausfertigung', 
zu em pfehlen.

‘fracMenmarkt.
j, Stettiner Seefrachtenmarkt. S t e t t i n ,  9. A ugust. D er 
~rzniarkt w ar w ahrend der B erichtsperiode fest. Von Oxelo- 
und nach R o tte rdam /E m den  w ird eine R ate  von Kr. 3,35, 
0ri Lulea nach d ieesn  Hiifen eine śolclie von Kr. 4,35 ge- 

^ n n t .  y on G efle nach S tettin  ist eine E rz ladung  mit Kr. 
»'0 hereingekom m en.

lv H olzfrach ten  haben  sich auf der b isherigen  H óhe ge- 
a fen, auch h ier w ar der M ark t' ziem lich fe s t./ W as die 

o, ênfrachten  von der T yne  anbetrifft, so wird fiir 
00-fo .-D am p fe r eine R ate  von 5/6, fiir k leinere  eine 

^ e von 6/ — genannt. K ohlendam pfer von D anzig nach 
ve'n ^ litte lm eer '(Genua) no tierten  mit 11/6 bis 12/—, Schiffe 

E ngland, O stkiiste, nach dem  M ittelm eer m it 9/6, von
ardiff m jt 9y3_

^•uch die  F rach ten  fiir P hosphate  aus dem  M ittelm eer*
ist etw as gebessert. Von Bona nach der O stsee
^ i  eine R ate  von 8/9 zustande gekom m en. E rze  aus dem  
Vô l m e e r  no tieren  nach wie vor R aten  von 6/6. F iir E rze  
G/q ^1 elilia w ird eine etw as liohere R ate  von 6/ 71/2 bis 
/J  genannt.

Im  iibrigen sind noch folg ende F rach ten  zu nennen. 
S tettin—M em el 1000 tons Phosphat RM. 51/2 53/4 per ton ; 
S tettin—H ull 5/550 tons H afe r 12/— per ton ; S te ttin — 
E . C. U. K. 5/600 tons D am pfer W eizen 11/— H afe r 12/— ; 
S tettin—K alm ar 500 tons R oggen  Kr. 7i/2; S to lpm iinde— 
E. C. C. P. 3/00 F aden  G rubenholz 44/— 45/— per F ad en ; 
S to lpm iinde—E . C. U. K. 7/800 tons H afer 12/— ; Stolp- 
m iinde—G hent 3—600 F aden  P rops 38/— 40/— p e r F aden : 
Danzig^—K otka 1200 tons Z ucker 8 /— ; G oole—Stettin  12/1500 
tons K ohle O fferte; T y n e—Stettin  2/3000 tons K ohlen 5/6 
6/— ; P lym outh—Stettin  3/400 tons Clay 10/6 11 /— p er ton.
— M o t o r - S  e g l e r .  S te ttin—B orgestad  400 tons T hon 
Kr. 61/2 7.v—; S tettin—U leaborg  300 tons R oggen  9/6 10/— ; 
S tettin—V esteras 150/200 tons C ham ottesteine Kr. 7.— 8.— 
per ton; S tettin—Skuru ' und H elsingfors 2/280 tons Steine 
Fm k. 70.—  per ton; S tettin—K otka 5/600 tons G lasscherben 
6/6; S te ttin—K ónigsberg  2/300 tons C em ent RM. 6.— per 
ton; S tettin  nordl. A arhus 1/150 tons B riketts Kr. 5 J/o >' 
A alborg Kr. 5i/2; L im fjord Kr. 6.— 7.—.
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Mitteilungen des G roffliandelsyerbandes Stettin e. V.
Die Schriftleiiung ist mit dem Groflhandelsverband iibereingekommen, daj] von der vorliegenden A u sg a b e  
an die Mitteilungen des Verbandes, die von allgemeinem Interesse fu r seine Mitglieder sind, re g e lm a J J ię  iw  

Ostseehandel“ erscheinen.
— Vom R eichsverband des D eutschen GroB- und U eber - 

seehandels e. V. Berlin w ird uns m itgeteilt, daB bei der 
F irm a E. S. M ittler & Sohn, Berlin, die V eroffentlichung 
des Enquete-A usschusses „ D i e  R e i c h s b a n k "  soeben zur 
A usgabe gelangte . F iir d ie  V erbandsm itg lieder besteh t die 
M óglichkeit, bei einer Sam m elbestellung das Buch zu dem  
erm aBigten P re ise  von RM. 4,90 statt RM. 6,55 bezw . gei- 
bunden  von RM. 5,75 statt RM . 7,75 zu beziehen. U eb er 
den Inhalt teilt d e r  R eichsverband  m it: D er B ericht unter- 
sucht die gesetzlichen  und w irtschaftlichen B edingungen, unter 
denen  die neue R eichsbank  ihre A ufgaben erfiillt. D aran  
anschlieBend w urde die Politik  der R eichsbank  seit 1924 auf 
den verschiedenen fiir sie in F rag e  kom m enden und den 
G eldm arkt m itte lbar oder unm itte lbar beriih renden  G ebietęn 
behandelt, insbesondere die K redit- und D iskontpolitik , die 
Gold- und D evisenpolitik  und die Politik gegen iiber den  Aus 
landsanleihen.

— U ns is t d i e , N eufassung d e r allgem einen B e d i n 
g u n g e n  d e r  D e u t s c h e n  R e i c h  s b a h n g e s e l l  
s c h a f t  f i i r  d i e  V e r m i e t u n g  v o n  L a g e r p l a t z e n ,  
wie sie am  1. 6. 1929 in K raft g e tre ten  ist, zu- 
gegangen . D ie B edingungen kónnen gegen  E rsta ttu n g  der

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

Schreibgebiihren  von uns bezogen w erden. E s w are uns sehr 
erw iinscht, w enn uns die in teressierten  F irm en iiber die prak- 
tischen E rfah rungen , die mit den neuen B edingungen 
Laufe d e r Zeit gesam m elt w erden, berich ten  wiirden.

— D er R eichsverband des D eutschen GroB- und U eber' 
seehandels e. V ., Sp itzenorganisation  des gesam ten  GroB- 
handels, m acht fo lgendes bekann t:

AnlaBlich der B ekann tgabe des Y o u n g  - P l a n e s  h a t  
das Prasidium  des R eichsverbandes des D eutschen GroB- und 
U eberseehandels e. V. sich auf den S tandpunkt g e s t e l l t .  

daB fiir den  G roB handel eine A nnahm e des Y oung-Plane; 
iiberhaupt nur un te r der V oraussetzung m o g l i c h  e r s c h e i n t ,  
daB, abgesehen  von der V erw irklichung der auBenpolitischen 
H aup tforderungen , auch innenpolitisch eine ganz w e s e n t l i c h  

grundsatzhche L astenerleich terung  fiir den  GroBhandel g e ' 
schaff en wird.

D am it verfo lg t der R eichsverband w eiter das Zieh 
auf dem  G ebiet der S teuerreform  durch  geeigne te  VoC' 
schlage, d ie sich auf den E rfah ru n g en  d e r P raxis >auf' 
bauen, den m aB geblichen Stellen verw ertbares M ateriał zu 
un terbreiten .

t i o n e l l e n  T e i l  a.

Ihr besfer und billigsfer 
Vertrcicr isl der „Osfsee- 
Handel"; denn er Kommf 
monaflidi zweimal zu Ihr en 
Kunden im In- u. Ausland.
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Dfe g r o fó  infernationale H ygien e-M ssfellu n ź D resden 1930 
im  Anm arsdi.

W ohl kaum  eine A usstellung in D eutschland hat jem als 
so viel von sich reden  gem acht und ist bei allen, die śie ge- 
sehen haben, in  so dauernder E rinnerung  geblieben, wie die 
In ternationale  H ygiene-A usstellung D resden  1911. W enn nun 
mit der E róffnung  des D eutschen H ygiene-M useum s im Mai
1930 gleichzeitig  w iederum  in D resden  eine In ternationale  
H ygiene-A usstellung stattfinden  wird, so ist es begreiflich, daB 
das In teresse  der ganzen  W elt an  d ieser groBen A usstellung un- 
gem ein reg e  ist. B ereits vierzehn auslandische S taaten  haben 
bis je tz t ih re  B eteiligung an  d ieser A usstellung zugesag t, die 
2um- ersten  Mai seit dem  K riege einen U eberblick  iiber all 
das b ringen wird, w as in den le tz ten  zehn Jah ren  d e r  
M enschheit an hygienischen F o rtsch ritten  geboten  wurde. 
DaB an d ieser A usstellung insbesondere d ie  Industrie  hervor- 
ragend beteilig t sein w ird, verstch t sich um so m ehr, ais 
erstm alig d ie w issenschaftliche und die  Industrieausstellung  
nicht raum lich getrenn t w erden, es w ird vielm ehr d ie In 
dustrie jew eils den  w issenschaftlichen G ruppen angeglieh 
dert. So is t in d e r M itte jeder H alle das vom D eutąchen  
H ygiene-M useum  und der w issenschaftlichen A usstellungs- 
leitung geschaffene w issenschaftliche A nschauungsm aterial auf- 
gestellt, w ahrend der iibrige R aum  d e r Industrieschau  vor- 
behalten bleibt. Auf d iese W eise kann  die Industrie  am  
leichtesten das zeigen, was sie zur p rak tischen  D urchfuhrung 
dieser w issenschaftlichen A ufgaben anzubie ten  hat. D er Be- 
sucher w ird also g leichsam  geistig  vorbereite t die In d u s trie 
schau be tre ten  und d e r Industrie-A ussteller ist d e r Besich- 
tigung seiner G egenstande durch  das Publikum  dabei un- 
bedingt sicher.

Auf dem  rund 360 000 qm  F lachenrąum  um fassenden Ge- 
’ande der In ternationalen  H ygiene-A usstellung D resden  1930 
hat die Industrie  G elegenheit, in fo lgenden G ruppen ihre 
E rzeugnisse au szu ste lien : A l l g e m e i n e  K o r p e r p f l e g e  
(sanitare E in rich tungen  und A rm aturen, K osm etische H aut-, 
H aar-, Zahn- und N agelpflegem itte l und -bedarf, Bade- 
3-rtikel aller Art, B adeingredienzien), D i e  F r . a u  im  II a u s - 
h a l t  u n d  B e r u f  (san itare  F rauenpflegem itte l, G eg en 
stande zur R ationalisierung der H aushaltfuh rung), D a s  K i n d  
(G egenstande zur S iiuglingspflege und -behand lung ,G egenstande 
Zur Klein- und Schulkindpflege und -erziehung, E inrich tung  
^°n K inder- und Schulzim m ern, Spiel-, L ehr- und Bildungs- 
bedarf jed e r A rt), L e i b e s i i b u n g e n  (Turn-, Sport- und 
y ebungssta tten  mit E inrich tungen , T urn- und Sportbeklei- 
dung, T urn-, Sport- und G ym nastikgera te  und -apparate,

sonstiger Sportbedarf, Sport- und K órperkultur, sportarzt- 
liche Instrum ente, kiinstlerische und kunstgew erb liche E r- 
zeugnisse e inschlagiger A rt), A r b e i t s -  u n d  G e w e r b e -  
h y g i e n e  (U nfallverh iitungsgerate , U nfallversicherungsein- 
nch tungen , gew erb liche Schutzbekleidung, gesundheitliche Ar- 
be itssta tten-E inrich tungen , Z w eckw erkzeuge und -móbel, in- 
dustrielle  W ohlfahrtsein rich tungen , arbeitsw issenschaftliche 
A pparate), L e b e n s m i t t e l  u n d  L a n d w i r t s c h a f t  
(M ilch, M olkereiprodukte , E ier, Fleiscli, F ische und andere  
tierische L ebensm ittel, M iillereiprodukte, B rot, T eigw aren , 
Gemiise, Friichte, F e tte  und Oele, Z ucker, H onig , GenuB- 
m ittel, ih re  G ew innung, V erarbeitung , H altbarm achung  und 
U ntersuchung, P flanzenerzeugung  in L andw irtschaft und Gar- 
tenbau, 'P flanzenerzeugnisse, G etreide, H ulsenfriichte, H ack- 
friichte, Gemiise, O bst und ih re  V erw ertung, V iehw irtschaft 
und tierische E rzeugnisse , Milch, B utter, Kase, Fleiscli, E ie r 
und ih re  V erw ertung). K l e i d u n g  (FuB bekleidung, U n ter - 
k leidung  und Leibw asche, O berkleidung, K opfbedeckung, Be- 
rufskleidung, T ropenkle idung , G ew ebe-H erstellung  und -ver- 
arbeitung), W o h n u n g  (H aus- und W ohnungsplanung, E in 
richtungen fiir H eizung, Liiftung, Feuerschutz, B eleuchtungen, 
A bw asser-, Miill- und K ehrichtbeseitigung, StraBenreinigung, 
K analisation, W ohnungseinrich tung  und -ausstattung, H aus- 
halt - G egenstande und -m aschinen) S c h a d l i n g s b e -  
k a m p f u n  g u n d  D e s i n f e k t i o n  (M ittel zur Schadlings- 
bekam pfung, D esinfektionsm ittel und -apparate , Pflanzen- 
schutzm ittel), H y g i e n i s c h e  V o l k s b e  l e h r u n g  (Liehr- 
m ittel wie W andkarten , P lakate , Biicher, M appen, M odelle, 
R eliefs, Lichtb.ilder, P ro jek tionsappara te , K ultur- und U nter- 
nch tsfilm e), S o n d e r s c h a u  „ D a s  K r a n k e n h a u s "  
(B aum aterial, B aukeram ik, K rankenhausm obel, Einrichtungs'- 
gegenstjinde, a rztliche Instrum ente a ller Art, m edizinische und 
elektrom edizin ische A pparate , E inrich tungen  fiir Spezialkli- 
niken und Institu te, besondere R óntgeneinrichtungen, Kran- 
k en tran sp o rtm itte l: Autos, B ahren, A ufziige usw . chem ische 
und m ikroskopische L aboratorium seinrich tungen , V erbands- 
stoffe, B andagen, K rankenpflegem ateria l a ller Art, E in rich 
tungen d e r W irtschaftsbetriebe, m edizinisches Schriftw esen, 
pharm azeutische P rapara te , H eil- und A rzneim ittel, Sera, 
A potheken-E inrich tungen  und -bedarf).

D ie A usstellungsleitung hat mit d e r offiziellen Industrie- 
w erbung begonnen. N iihere P rospekte, P iane und A uskunft 
w ird d irek t erteilt auf A nfrage durch  die G eschaftsstelle d e r 
In ternationalen  H ygiene-A usstellung D resden-A  1, L ennestr .3.

Die Yermifiliiiig von Haufmannischen Angeslellfen.
Die kaufm annische S tellenverm ittlung des D .H .V . kann  wohl 

d er bedeu tendste  Stellennachw eis fiir m annliche k au f
mannische A ngestellte  bezeichnet w erden. N ach dem  Rechenv 
schaftsbericht des D eutschnationalen  H andlungsgehilfenvcr- 
handes w urden im Ja h re  1928 allein  13 489 Posten  besetzt. 
Kund 14 000 S tellensuchende sind im  ganzen  R eich bei der 
^e llenyerm ittlung  des D .H .V . zur Z eit vo rgem erk t und zw ar 
aller A rten und A ltersklassen ,von der jiingsten kaufm;in!- 
nischen Iiilfsk ra ft bis zum hochąualifizierten  leitenden An- 
gestellten. D ie P flege der A uslandsarbeit, d ie  der D .H .V .

etreibt, verschafft seiner Stellenverm ittlung tiichtige aus- 
‘andserfahrene und sprachkundige B ew erber, die d e r deutsche

exportierende K aufm ann heute  nó tiger denn je  fiir seine Be- 
hauptung  auf dem  A uslandsm arkt benotigt.

U eber die V erbreitung  und A rbeitsw eise d e r Stellen- 
verm ittlung des D .H .V . gibt d e r d ieser N um m er beiliegende 
P rospek t A uskunft. D er P ro spek t ist g leichzeitig  ais Auftra<r 
fur d ie B esetzung offener S tellen von personalsuchenden F ir 
m en zu verw enden. D ie H aup tverm ittlungsstelle  fiir Pom- 
m ern "befindet sich in S tettin  (A nschrift: K aufm annischc 
S tellenverm ittlung des D .II.V ., S tettin , B ollw erk l b ,  Fern- 
ruf 3(5 685—86). W eitere  ó rtliche G eschaftsstellen unterhalS 
d e r D .H .V . in S tralsund, T ribseestraB e 27, und Stolp, 
KI. A uckerstr. 26.

Majlirus bringi einen neuen Aussidiiswagenfyp.
l  . D ie b isher gebrauchlichen A ussichtsw agen liatten  wohl 

gutem  W etter alle V orteile auf ih rer Seite, bei schlechtem  
etter h ingegen  w urde den  F ah rg asten  d ie F ah rt verleidet, 

a die W agen  nicht die A nnehm lichkeiten eines geschlosse- 
■̂en O m nibusses besaBen. D es w eiteren  fielen die b isherigen 
_^°nstruktionen haufig rech t schw er aus, so daB sie mit der 
,eit trom m elten und k lapperten . SchlieBlich w ar das An- 
ebęn und Z usam m enlegen des V erdecks m eist nur mit er- 

ęj- lichen A nstrengungen  moglich. D ann aber beh inderten  
lc  B i ig e l  und d ie  w enig durch lassigen  Z ellonscheiben den 

t[Clen A-tisblick. D ie M agirus-A ktiengesellschaft hat in rich- 
ger E rkenn tn is der bestehenden  U ebelstande Lizenz auf 

^as Sun.sal00n.-Kurb elvrerclcck: erw orben, w elches aus der 
ĵ C. veiz stam m t und dortselbst sich bestens bew ahrt hat. 
fiCl. dieser B auart w ird durch D rehen  einer am  V erdeck be- 
y  “ chen K urbel eine W elle, welche beiderseitig  kleine 

a nriider besitzt, in R otation  versetzt und das Y erdeck

zw angliiufig iiber eine eigens hierzu h ergeste llte  Schiene 
gefiihrt. D er V erdeckstoff leg t sich beim  A usziehen oder 
Falten  vollstandig autom atisch, so daB irgendw elche H and- 
re ichungen durch H ilfsk rafte  nicht erforderlich sind. B<?i 
plótzlich einsetzendem  R egen  ist es m oglich, k le inere  Om- 
nibusse in 30 Sekunden, gróB ere in en tsprechend  langerer 
Zeit zu schlieBen. D as Y erdeck lieg t durch seine Kon- 
struk tion  absolut fest und kann  durch W indstóBe nicht hoch- 
gerich te t w erden. An jeder W agenseite  verlaufende R innen 
g eben  dem  W agen  einen wind- und w asserd ich ten  AbschluB. 
K lappern  und T rom m eln  sind info lge der kraftschliissigen 
V erbindungen  nicht zu befiirchten. E rw ahnensw ert ware 
noch, daB das A ussehen eines d e ra r tig en  O m nibusses natur 
gemaB von den F ah rzeugen  mit am erikanischem  V erdeck 
angenehm  absticht und von einem  geschlossenen W agen 
kaum  zu un terscheiden  ist. E s w are nun zu w iinschen, 
daB dieses K urbelverdeck eine rech t groBe V erbreitung 
findet.
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M m  Maginis-LasflfraHwagen mii 6 cyilnder-Moforen.
D as Fabrikationsprogram m  der M agirus-W erke in U lm  

a. D onau sieht serienm aBig zwei T ypen  vor, die beide mit 
fi C ylinder M otoren ausgeriis te t sind und konstruk tiv  alle E r 
fah rungen  der le tz ten  Zeit beriicksichtigen.

D e r T yp M 1 fiir 2 to N utzlast ist ein leichter, schneller 
und w endiger L astw agen  mit M agirus-Sechs-C ylinder-M otor 
von 55 PS L eistung mit M agnetziindung. D ie stabile, zuver- 
lassige B auart gew ahrle iste t eine lange L ebensdauer bei 
hochster B eanspruchung. D ieser 2 to -P ritschenw agen  — 
hinten doppelt bereift — w ird geliefert mit einer L adelange 
von 3000 und 3800 mm, ist also in łe tz te re r A usfiihrung auch 
fiir sperriges Gut besonders geeignet.

Ais I 1/2 T onner w ird d ieser T yp mit einfacher H inter- 
radbere ifung  ausgeriistet.

D ie M ag irus-L astkraftw agen  des T yp M i konnen mit 
R echt ais in ihren E igenschaften  bis je tz t nicht erreichte 
Spezialfahrzeuge fiir Schnellbeforderung von L asten  aller Art 
angesprochen  w erden.

D er T yp MLA fiir 31/2 to N utzlast ist mit einer hervor- 
ragenden  lang jah rig  bew ahrten  fi C ylinder-M aschine von 
70 PS L eistung (Lizenz M aybach eigener B auart) ausge- 
riistet. D as F ah rges te ll mit geradedurchgehendem  Rahmen 
rep rasen tie rt einen m ittelschw eren Schnell-L astw agen-Typ. Es 
laBt eine P ritschenlange norm alerw eise bis zu 4 M eter zu 
und eignet sich besonders auch fiir Spezial-A usfiihrungen, 
w ie K astenw agen  fiir B iertransport, T ankw agen , S t r a B e n -  

sprengw agen , M obelw agen, M iillabfuhrw agen und ahnl., ist 
mit einem  W ort ein unverw iistliches Schnellfahrzeug, das 
mit seiner le istungsfah igen  M aschine und w egen seiner ro- 
busten B auart die w eitgehendsten  A nspriiche befriedigt.

AuBer d iesen vorbeschriebenen  serienm aBigen M odelle11 
bau t M agirus auch schw erere N utzfahrzeuge fiir jeden Zweck. 
U n t e r  ihren w eiteren  E rzeugn issen  nehm en Magiiais-Om- 
nibusse, M agirus-A ussichtsw agen und M agirus-Feuerw ehr- 
F ah rzeu g e  eine vorherrschende Stellung ein. Auf l e t z t e r c i n  
G ebiet hat sich M agirus die ganze W elt erobert. K—n.

Sleffiner Dampfer>Compagnie.
D er P assag ier-D am pfer-V erkehr nach E stland, RuBland, 

Siidfinnland und Schw eden liegt in den Flanden d e r S tettiner 
D am pfer-C om pagnie A.-G., die einen regelm aB igen Tour- 
d ienst zw ischen S te ttin—L eningrad, S te ttin—Reval, S te ttin— 
K otka, S tettin—W iborg, S tettin—Stockholm  unterhalt.

D ie Schiffe besitzen  erstk lassige E inrich tung  fiir Passa- 
g iere, und bieten dadurch  den  R eisenden G elegenheit, be- 
quem und angenehm  auf dem  Seew ege d ie  vorgenannten  
H afen zu erreichen.

Von S tettin  nach L e n i n g r a d  verkehren  regelm aB ig 
die D am pfer „ P r e u B e n "  und „ S a c h s e n "  jeden  F reitag  
17 U hr. In  d re itag iger F ahrt wird der B estim m ungshafen 
erreicht.

D ie F ahrp re ise  betragen : 
in der K ajutę Rm. 105.—,

3. K lasse ,, 75.—, 
auf D eck einschl. Sep tem ber Rm. 40.—.

N ach R e v a 1 fah ren  die D am pfer ,,B r a n d e n b u r g  ; 
„ W a r t b u r g "  und „S t r  a B b u r g “ jeden D ienstag  18.1° 
U hr und jeden Sonnabend 18.15 U hr und treffen bereits 
D onnerstag  abend bezw . M ontag abend in Reval ein. D ie 
D am pfer fah ren  nach cintagigem  A ufenthalt in R eval weiter, 
und zw ar der D ienstag-D am pfer nach K o t k a  und der 
S onnabend-D am pfer nach W i b o r g ,  von wo sie nach etwa 
eintagigem  A ufenthalt iiber R eval nach S tettin  zuriickkehren- 
D iese Y erbindungen bieten die g iinstigste R eisegeiegenheit
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nach E stland  und w eiter nach den  siidfinnischen H afen, von 
\vo die Schónheiten Siidfinnlands am  beąuem sten  besucht 
Werden kónnen. E ine  R undreise  von S tettin  iiber Reval 
nach W iborg  bezw . K otka und zuriick nach S tettin  dauert 
^ T age  und g esta tte t d ie B esichtigung von Reval, W iborg 
bezw. K otka, den Im atra -F allen  u. a. D ie F ah rg as te  kónnen 
wahrend d e r H afen liegetage  an  Bord mit voller V erpflegung 
wohnen.

D ie F ahrp re ise  stellen sich 
von S tettin  nach Reval

in der K ajutę  auf Rm. 70.—,
„ ,, 3. K lasse ,, „ 45.—, 

auf D eck ,, ,, 25.—,
von S tettin  nach W iborg  K otka 
in der K aju tę  auf Rm. 95.-— Rm. 90.—
„ „ 3. K lasse ,, „ 65.— „ 60.— 

auf D eck „ „ 35.— ,, 35.—
D ie T ou rfah rt nach S t o c k h o l m  wird von dem  

D am pfer „N ii r n b e r g “ un terhalten  und findet an  jedem  
10. und 25. des M onats statt. Sie b ietet fiir d en  Touristern- 
V erkehr nach Schw eden eine ausgezeichnete G elegenheit. 
Nicht allein, daB d ie  F ah rt fiir jeden  V ergniigungsreisenden 
eine E rho lung  bedeute t, sie gew ahrt vor allem  einen E inblick 
ln die Schónheit des Scharengebietes der schw edischen 
Kuste.

D er F ah rp re is b e trag t:
in der K ajiite Rm. 50.—,
,, ,, 3. K lasse ,, 35.—, 

auf D eck ,, 20.— .
Sam tliche F ah rp re ise  der D am pfer der S te ttiner 

D am pfer-C om pagnie A.-G. schlieBen in der K ajiite und in 
der 3. K lasse volle B ekóstigung ein.

D as R e i s e b u r o  d e r  S t e t t i n e r  D a m p f e r  
C o m p a g n i e , B ollw erk 21 mit Z w eigste llen : B erliner T o r 5 
(S te ttiner V erkehrsverein) und B reite StraBe 68 (G eneral-A n- 
zeiger), verm ittelt fo lgende G esellschafts- bezw . Pauschal 
reisen  a b  S t e t t i n  iiber See im Som m er 1929:

Nach Finnland: 8 T ag e  S te ttin—R eval—K otka—Reval — 
Stettin, unabhangig  von d e r T eilnehm erzahl, Rm . 171.—.

8 T ag e  S te ttin—R eval—W iborg—R eval—Stettin , unab- 
hangig  von d e r T eilnehm erzahl. G elegenheit zur B esichtigung 
von Reval, W iborg, den Im atra -F a llen  u. a., Rm. 180.—.

7 T ag e  S tettin—R eval—H elsingfo rs— (3 T age  u. a. 
D am pferfah rt durch das S charengebiet nach d e r Insel Fó- 
lisjó) R eval—Stettin , Rm. 233.— . A nm eldung bis 3 T age  
vor A bfahrt, bis 7. 9. 29 jeden  Sonnabend.

14 T ag e  S tettin—R eval—H elsingfo rs—W iborg—Im atra— 
W uoksenniska—N yslo tt—Punkaharjtu — N yslott — K uopio — H el - 
singfors—Stettin , Rm. 460.— . A nm eldung bis 5 T age  vor 
A bfahrt.

17 T ag e  S tettin—R eval—H elsing fo rs—W iborg — Im atra— 
N yslo tt— usw. U leaborg— H elsing fo rs—Stettin , Rm. 598.—.

© f e f f i n e r  3 n i > u f f r i e <  u n 6  & a n i > e f ó f t r m e n

atyftafeefifd) g eo r im e f

Allianz und Stuttgarter Verein
V ers ic h e ru n g s -A k t ie n -6 es e l ls c h a f t  

Filialdirektion Stettin

S a m m e l-N r .  354 71 M arienp latz  3

J. Gollnow &. Sohn
Eisenhoch- und Bruckenbau 

Eisengrofóhandel
B u ro : Prutzstr.  1 

S a m m e l-N r .  25111 W e r k :  Lange Str. 6 c

Hagen & Co.
6 e g r .  1853 

Sam tliche O e le  □ M asch in en -B ed ar f  
A sbes t  n 6 u m m i  

21673 Bollwerk 3

Louis Lindenberg
Fabrik der V ere in ig te  D ach p app enfab r iken  

A kt ien gese l lsch aft

S a m m e l-N r .  35356 A l td a m m e r  Str. 5

Erich Mascow
Buchdruckerei und Papiergrofóhandlung 

37360, 37361 Gr. Lastadie 76

Auskunftei W. Schimmelpfeng

27151 A ugustastr .  15/17

StettinerT rager-u. Baueisenges.
m. b. H.

37792, 37793 Holzmarktstr .  7/9

C. F. Weber
Fabrik der V ere in ig te  D ach p app enfab r iken  A . - 6 .  

Teerdestil la t ion , A sph a lte rzeugn isse

37731, 37732 T e le g r . : N o n n en m uh le
i
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Union
G e g r iin d e t  1857

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

T r a n s p o r W “ r s k h e r u n 9 e n
aller Art

Fernsprecher: Nr. 27060 DrahtanschrifS: Seeunion

Ein ernahtes 
Dennogert
bedeuien die sdionenMei- 
kn,dk>jcdeHausfrau fiirsidi 
sclhsł, ihreJIngehorigen und 
ihrHeimsomsdi undmiihebs, 
so elegant utid dodi so billig 
oluie kureń Zułałen herstel- 
len kann, nurmitHUJe i/wer 

S I N G E R  D ^dhm aschhw  und.dere/iSpeziaL-Jlppctmten

SINGER NAHMASCHINEN AKTIENGESELLSCHAFT

Jlehrals 9000 bcsdiiiftigk Pcrsonen *  Singer Laden uberall

GesdiftHssfellen in Pom m ern:
Anklam, PeenstraBe 7
Barth, Lange StraBe 50
Belgard (Persante), Karlstrafie 27
Bergen (Rugen), Bahnhofstrafie 52
Bublitz, PoststraBe 144
Biitow, Lange StraBe 68
Cammin i. Pom ., WallstraBe 2
Dem m in, LuisenstraBe 28
G ollnow i. Pom ., W ollweberstraBe 7
G reifswald, Lange StraBe 15
Koslin, BergstraBe 1
Kolberg, Kaiserplatz 6
Labes i. Pom ., IlindenburgstraBe 57
Neustettin, PreuBische StraBe 2
Politz, BaustraBe 7
Polzin, BrunnenstraBe 17
Pyritz, BalmerstraBe 50
Riigenw alde, Lange StraBe 32
Schivelbein, SteintorstraBe 24
Stargard i. Pom ., HolzmarktstraBe 3
Stettin, GieBereistraBe 23
Stettin, Breite StraBe 58
Stolp i. Pom ., Mittelstrafie 5
Stralsund, Apołlonienmarkt 7
Swinem unde, FarberstraBe 5
W olgast, W ilhelmstraBe 4


