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Anklam, Peenstrafie 7
Barth, Lange Strafie 50
Belgard (Persante), Karlstrafie 27
Bergen (Riigen), Bahnhofstrafie 52
Bublitz, Poststrafie 144
Butów, Lange Strafie 68
Cammin i. Pom ., Wallstrafie 2
D e m m i n ,  Luisenstrafie 28
Gollnow i. Pom ., W ollweberstrafie 7
Greifswald, Lange Strafie 15
K oslin, Bergstrafie 1
Kolberg, Kaiserplatz 6
Labes i. Pom ., Ilindenburgstrafie 57
Neustettin, Preufiische Strafie 2
Politz, Baustrafie 7
Polzin, Brunnenstrafie 17
Pyritz, Bahnerstrafie 50
B iigenw alde, Lange Strafie 32
Schivelbein, Steintorstrafie 24
Stargard i. Pom ., Ilolzm arktstrafie 3
Stettin, Giefiereistrafie 23
Stettin, Breite Strafie 58
Stolp i. Pom ., Mittelstrafie 5
Stralsund, Apollonienmarkt 7
Swinem iinde, Farberstrafie 5
W olgast, W ilhelmstrafie 4



Mauersteine
direkt ab naher Ziegelei und frei Bau 
in h e r v o r ra g e n d er  G ttte preiswert

DampfziegeBei Miigge
S tettin , Warsower Str.
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Zieśel- und DrainrOhrenwerhe 
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Fernruf: Stargard i. Pom. Nr. 21 — Post- und Bahnstation K liitzow  

Telegramm -Adresse: Ziegelwerke Kliitzow

Fabrikation : 
Masch.-Mauersteine, por, Langlochsteine 
Forstersche und Kleinsche Deckensteine

Spezialitat:

Drainrohren mii glaft gepuizien Sfofi- 
fladicn von 4 bis 31 cm I. W.

K r o n z ie g e le i U e d fe rm u n d e
P. Bielfeld

Post und Bahn: Ueckermunde F e rn ru f: Ueckermiinde 204 
Eigner Anschlufikanal am Haft'

D e r  h o d iw e r tig e  Z ie g e l
in a l len  S o r te n  von  a n erk a n n t b e s t e r  Q u a l i t a t

iu s f a v  L ln d k e & C O ., Dampiziegelwerlte, Stolzenhagen-Kralzwieffi

M auersteine, Dachziegel, Hohlpfannen, F liesen , Falzsteine, Loehsteine, Radialsteine sow ie  Form steine  
aller Art, D eckensteine, Drainrohre. Spezialitat: V erblendziegel, Jahresproduktion: ca. 10 Millionen Ziegel

I Poitimersdier Industrie - Ver€fn auf Akflea
I K ontor: S T E T T I N , Bollwerk 3

ZiegelwerKe Berndshol hel llcdccrmflnflc
\ liefert

! ffiniermauenuigssteine, Yerbiender, Dadisfeine, Faizziegel, Dedtensieinc usw=
J a h r lich e  L e is tu n g s fa h ig k e ił  e tw a  20  M illion en  H in te r m a u e r u n g ss te in e .
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Pommersdie Ziegelelen.
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Das Kind 
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MHMSCHINEN UND FAHJmADER FABMK
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Transport- und Verftehrsfragen auf dem Kongres der infernationalen
Handelskammer In Amsterdam.

Von Dr. F . H a  
Auf dem A m sterdam er KongreB nahm en die 

transport- und V erkehrsfragen einen ziemlich brei- 
en Raum  ein. Die Internationale H andelskam m er 
atte sich seit dem Stockholm er KongreB iein- 

gehend mit diesen F ragen befaBt, da sie in einem 
Sewissen Zusam m enhang mit den Arbeiten des Aus- 
Scnusses fiir die Beseitigung der H andelshem m nisse 
stehen und sich ergeben hatte, daB autf dem T ran s
port- und V erkehrsgebiet in den verschiedenen Lan- 
cern eine Anzahl iiberlebter Bestim mungen und 
^°n einander abw eichender R egelungen bestehen, 

le fiir den internationalen W arenverkehr auBer- 
0rdentlich lastig sind.

, U nter den dem KongreB vorgelegten Schriften 
°fand sich ein Generalbericht des Koordinations-

e r e c k e ,  Berlin, 
ausschusses der Transport- und V erkehrsgruppe, 
welcher in verschiedenen Kapiteln .eine U ebersicht 
iiber die in den letzten Jahren  betriebenen .Ar
beiten der I.H .K . auf dem Gebiete des Eisenbahn- 
verkehrs, der K raftw agentranspprte, der Handels- 
luftfahrt, der Seetransporte, der Binnenschiffahrt 
und des Post-, Telephon- und Telegraphenverkehrs 
enthalt. E ine weitere D enkschrift, betitelt „D ie 
U eberlandtransporte der W elt“ behandelt haupt- 
sachlich den K raftw agenverkehr und enthalt eine 
interessante Statistik. E ine letzte Schrift endlich 
bezieht sich auf die Finanzierung des StraBenbaues 
und gibt eine D arstellung der nordam erikanischen 
StraBenbaum ethoden nebst einem B eitrag iiber die 
historische Entw icklung desselben in einigen Bun- 
desstaaten der Union.

Pommersche Feuersozietat
F6UGT- (Gebaude-, Inhalt-, Ernte-, Vieh-)

Einbruchdiebstahl- 
Auto

Unfall-Haftpflicht- 
Reisegepack-Transport- 
Lebens-, Sterbegeld-

Versicherungen
GroRłe Sicherheił durch Haftung der Provinz Pommern

(Kaśko-, Unfall-, Haftpflicht-)

Erbschaftssteuer-
Versorgungs-
Kranken-

G U n s t i g e
B e d i n g u n g e n

B
j^oyinzial-Lebensyerticherungt-ftnstait
Ge
h9UDtmnatZi0e K ó rPerschaften des óffentl. Rechts, behórdlich  verwaftet  unter Haftung des P rov in z ia l-Verban des  (L a n d e s -  
^ e i s m ann  ̂ V° n P o m m e rn > Stett in, Pólitzer Str. 1, Fernruf 25441. Kostenlose A uskunfte  durch die A nsta lten  und die 
^ ^ e r s i c h e r u n g s k o m m i s s a r e  bezw. G esch afts fuh rer  in den Landratsam tern  sowie die zahlre ichen  Y er trauen sm ann er .
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W as clas A m sterdam er Program m  und die Ent- 
schlieBungen im einzelnen angeht, so wurde zur 
F ragc der E infiihrung der sogennanten „ b e g e b -  
b a r e n "  F r a c h t b r i e f e  ausgesprochen, daB die 
Zeit noch nicht reif sei, um handelsfahige Trans- 
portdokum ente flir die E isenbahn allgemein einzu- 
fiihren, daB die Entw icklung aber zu beobachten 
und die F rage weiter zu fordem  sei. Die begeb- 
baren F rachtbriefe miiBten beschrankt werden auf 
den V erkehr mit den w ichtigsten H andelsplatzen, 
auf gewisse W arenarten, insbesondere unverderb- 
liche Giiter, und auf ganze W aggonladungen oder 
Ziige. E ine allgemeine E infiihrung fur jede be- 
liebige kleine Station oder fiir Stiickgiiter oder flir 
kurze E ntfernungen wurde aus naheliegenden Griin- 
den. ais unzweckmafiig, sowohl vom Standpunkt 
der Verwaltung wie der w irtschaftlichen Bediirf- 
nisse und der K reditsicherheit bezeichnet. Die In 
ternationale E isenbahnunion wurde gebeten, sich 
mit der F rage weiter zu beschaftigen, vor allem 
auch die praktische und juristische Durchfiihrbar- 
keit zu studieren. Auch sollen die zustandigen Or- 
ganisationen in den einzelnen L andem  die F rage 
vom finanziellen Gesichtspunkt aus und wegen der 
kreditpolitischen Seite priifen.

In  Bezug auf d u r c h g e h e n d e  F r a c h t  d o 
k u m e n t  e nahm  die Internationale H andelskam m er 
von den letzten A rbeiten des V ólkerbundes auf diesem 
Gebiet Kenntnis und bestatigte ihre Stockholm er 
EntschlieBung, nach welcher u. a. durchgehende 
Frachtdokum ente nicht durch kiinstliche MaBnah- 
m en eingefiihrt, sondern nur auf unm ittelbares Ver- 
langen bestim m ter Handelszweige und bei Vor- 
liegen besonderen Bedarfs zur Anwendung gelangen 
sollten. Gleichzeitig wurde der AusschuB, welcher 
die F rage  der gem ischten Transporte und die der 
Zusam m enarbeit von E isenbahn und Kraftwagen 
studiert, aufgefordert, das Studium  der Schaffung 
einheitlicher Transportdokum ente fiir die Befórde- 
rung von W aren mit der E isenbahn, dem K raft
w agen und dem Luftfahrzeug fortzusetzen.

W as den Entw urf eines i n t e r n a t i o n a l  e i n -  
h e i t l i c h e n  G i i t e r v e r z e i c h n i s s e s  betrifft, 
das der Internationale E isenbahnverband ausgear- 
beitet hat, so hofft und wiinscht die Internationale 
H andelskam m er, daB die w eiteren Arbeiten in móg- 
lichst enger V erbindung mit der Sachverstandigen- 
kommission des V olkerbundes vor sich gehen, die 
den Entw urf einer Einheitęzollnom enklatur zur Zeit 
bearbeitet, und daB auch die E rfordernisse einheit
licher statistischer Bezeichnungen hierbei beriick- 
sichtigt werden.

Bei der S o m m e r z e i t  bedauert die In ternatio
nale H andelskam m er, daB bisher die Bestim mungen 
iiber den Beginn und das E nde der Sommerzeit 
in den Landem , welche sie eingefiihrt haben, nicht 
iibereinstimmen, und daB daher im  internationalen 
E isenbahnverkehr und an den Grenzen lastige Sto- 
rungen auftreten, von denen sie wiinscht und' hofft, 
daB sie im Zusamm enwirken der beteiligten Re- 
g ierungsbehdrden und Eisenbahnverw altungen 
clurch einheitliche Regelung kiinftig beseitigt w er
den.

Die von Im -und Exporteuren vorgebrachten Be- 
schwerden iiber die E rhebung  zu hoher S i o n d e r -  
g e b i i h r e n  b e i  d e r  U m l a d u n g  u n d  d e r  
Y o r f i i h r u n g  d e r  G i i t e r  b e i  d e n  Z o 11 b e -

h o r  d e n  wurden ebenfalls behandelt. E s wurde 
gefordert, daB die Gebiihren das notwendige 
E ntgelt fiir die wirklichen Dienstleistungen inicht 
ubersteigen. D er BeschluB wird den zustan
digen Eisenbahnverw altungen und der Internatio- 
nalen E isenbahnunion zur Kenntnis und Beriicksich- 
tigung uberm ittelt werden.

D er AusschuB, welcher sich mit F ragen  der 
K r a f t w a g e n t r a n s p o r t e  beschaftigt, hat e b e n 
falls eine Anzahl Beschliisse gefaBt. So wurden mog- 
lichst um fassende Statistiken in allen Landern ge' 
fordert, welche einheitliche und vollstandige A n g ab en
enthalten sollen iib e r  d ie  B e s te u e ru n g  d e r  K ra ftw ag en
und alle direkt und indirekt auf ihnen ruhenden 
Lasten, iiber die Finanzierung des StraBenbaues, 
die Arten der Verwaltung der dem Kraftwagc11' 
verkehr dienenden StraBen und der Piane zum ) Bau 
neuer W ege, damit die Verwendung des Kraft- 
wagens nach einheitlichen Gesichtspunkten in allen 
Landern m dglich sei. Auch sollen kiinftig besondere 
Studien der F ragę der O rganisation und der A n l a g e  
von AutostraBen gewidmet werden. W eiter w u r d e  
gewiinscht, daB das System der Triptyks (Kraft- 
wagenverkehrsausweise) vereinheitlicht werde, und 
daB sie nicht auf den Touristenw agen beschrankt, 
sondern auf andere Kraftw agen ausgedehnt w e r d e n  
móchten, wie dies auch in dem zustandigen Aus
schuB des Vólkerbundes gewiinscht wird. Sohlie^'
iich wurde gefordert, daB der Kraftwagenverkehr 
von Land zu Land weitgehend erleichtert werden 
mochte, daB insbesondere die steuerlichen Mab 
nahm en eine freiheitlichere Entw icklung erfahren 
und auslandische K raftfahrer wiihrend der ersten 
beiden M onate ihres A ufenthalts in einem anderen 
Lande von der steuerlichen Belastung befreit wer 
den móchten.

In der oben erw ahnten D enkschrift iiber die 
U eberlandtransporte der W elt stand den Delegier 
ten interessantes M ateriał, insbesondere statistische 
Natur, zur Verfugung. H ierbei ergab sich, da 
nach dem Stande vom 1. Januar 1928 in den \  er 
einigten S taaten insgesam t 23 386 542 M otorfahr 
zeuge vorhanden waren, von denen iiber 20 M-i 
lionen auf Personenw agen und nahezu 2,9 Milhone 
auf Lastkraftw agen entfallen. Den nachsthóchstei 
Bestand an M otorkraftfahrzeugen weist GroBbn 
tannien mit insgesam t 1 617 732 auf. E s folgt dan 
Frankreich  mit 1208 847, K anada m it 957 108 nn 
schlieBlich D eutschland (nach dem Stande yo 
1. Juli 1927) mit 707 969. Die Ziffern der iibngen 
Lander liegen, mit Ausnahm ee von A u s t r a l i e ^ ,  

unter der Zahl von 500 000 Stiick. Die 
statistischen A ngaben iiber die Anzahl und Lang 
der fiir K raftfahrzeuge befahrbaren StraBen, ń ® 
die direkte und indirekte Besteuerung der Kra 
wagen, die Gesam teinnahm en aus diesen 
sowie iiber die Ausgaben fiir StraBenbau und 
haltung der StraBen miissen unter BeriicksichtiguJ ^  
der besonderen Verhaltnisse in den einzelnen L a ^  
dern betrachtet werden. Interessant ist in dies 
Zusam m enhang auch die Denkschrift des \ lz^ teI1 
sidenten der H andelskam m er fiir die Veręinig^._ 
Staaten in W ashington, B r o s s e a u ,  iiber.d ie  
nanzierung des StraBenbaues. r .

A uf d em  G eb ie t d e r  PI a  n  d e 1 s 1 u  f t f a  h  r t w ^  
d e n  B esch liisse  zu r F ra g e  des L u ftp r iv a tre c h ts  u 
zu r e ig e n tlic h e n  L u f tfa h r t  gefaB t. D ie  In te rn a tio n



!_• Septem ber 1929_____________________ O S T S E E - H A N D E L  7

Handelskam m er betonte, daB die Verschiedenheit 
der in den einzelnen L andem  geltenden Gesetze und 
Bestimmungen fiir die H andelsluftfahrt sich m ehr 
und m ehr ais ein H indernis fiir die Entwicklung 
der intem ationalen Luftfahrt auswirke und daB da- 
her eine einheitliche Regelung des Luftprivatrechts, 
sowohl im Interesse der Flugzeugbenutzer wie der 
Luftverkehrsunternehm er, erforderlich sei. B e
sonders dringend sei dies fiir die F rage der H aftung 
des Luftfahrzeugunternehm ers. D ie Regierungen 
Werden daher gebeten, alsbald ein entsprechendes 
mternationales Abkommen zu schlieBen und dabei 
den V orschlagen der In tem ationalen Handelskam - 
nier Rechnung zu tragen. Die I.H .K . fordertle 
ferner, daB der Luftverkehr in den ersten Jahren 
seiner jungen Entwicklung m óglichst von allen 
Hemmnissen befreit werde, die eine gesunde E n t
wicklung verzogern oder verhindern. D ahin gehóre 
die Regelung der Durchflugs- und V erkehrsfreiheit 
sowie der Bestim m ungen iiber N otlandungen. Not- 
Wendig seien ferner einheitli-che Bestim m ungen iiber 
die Zollabfertigung der auf dem Luftweg befórder- 
ten Personen und W aren sowohl bei der A bfahrt 
^ ie  bei der Ankunft und D urchfuhr, diej in den ein 
zelnen L andem  auBerordentlich verschieden sind 
und der besonderen Schnelligkeit der Luftbefór- 
derungsweise hinderlich im W ege stehen. Die In 
ternationale LIandelskammer forderte weiter die Er- 
^chtung von Luftfreihafen, also die Schaffung ahn- 
hcher E inrichtungen, wie sie fiir die Seeschiffahrt 
bestehen, und zwar an den wichtigen intem ationalen 
Handelsplatzen, die von Luftfahrzeugen angeflogen 
Werden, damit auf dem Luftwege befórderte Giiter 
zollfrei yerladen, abgeladen, gelagert, ausgebessert, 
hergerichtet und ausgeriistet werden konnen. 
^chlieBlich forderte sie auf dem Gebiet der Luft- 
post die m óglichst baldige und allgemeine Anwen- 
dung der auf dem W eltpostkongreB in London) 1928 
gefaBten Beschliisse und die E infiihrung gem ischter 
Iransporte  zwischen E isenbahn und Luftfahrzeugen 
^Ur D urchfiihrung eines schnellen durchgehenden 
^erkehrs, wie er z. B. in D eutschland bereits ver- 
Suchsweise betrieben wird.

In der S e e s c h i f f a h r t  stellte die I.H .K . 
j^st, daB das internationale Seehafenabkom m en 
^ sh er nur von 16 Staaten ratifiziert worden 
lst> wahrend es seinerzeit von 26 Staaten ge- 
zęichnet wurde, daB also die W irksam keit 
blsher nur beschrankt ist. Sie sprach sich 
^Us fiir die Beseitigung der sogenannten 
ł âggenprivilegien, die in gewissen L andem  be- 

stehen und die eine D iskrim inierung der Schiffahrt 
anderer Lander bedeuten. Sie forderte die Beseiti- 
.̂Ung lastiger Zoll- und Konsularfórm lichkeiten, die 

Slch haufig in der Schiffahrt ergeben; insbesondere 
seien die hem m enden und teueren W artezeiten zu 

eseitigen und Zollstrafen oder Sonderabgaben fiir 
r :  e F alle, bei denen Abweichungen gegeniiber den 
^lanifesten festgestellt werden, eine betriigerische 

bsicht jedoch nicht vorliege, abzuschaffen. Sie 
s ellte Grundsatze fiir die A usfertigung sogenannter 
ĵ reiller“ Konnossem ente und Garantiebriefe auf. Die 

^•nnossemente sollen ais die urkundliche Grundlage 
er Abschliisse gelten und darum  die iiuBere Be- 

L^haffenheit und Art der W are genau beschreiben.
.. le Dokum ente diirften keine falschen A ngaben 

er Beschaffenheit und M enge der W are enthalten.

Das Konnossement miisse ferner A ngaben iiber die 
auBere Beschaffenheit der W are hinsichtlich der 
besonderen V erpackungsarten enthalten, wie dies 
auch im K aufvertrag sowie in den mit den Ban- 
ken getroffenen V ereinbarungen ausdriicklich fest- 
gelegt w erden miisse. Sie betonte die Notwendig- 
keit, die fiir die Konnossemente und Garantiebriefe 
aufgestellten Grundsatze in allen K aufvertragen 
auch wirklich zu befolgen. In  der um strittenen 
F rage der H aager Regeln, die die R eederhaftung 
betreffen, stellte sie die in der Zwischenzeit ein- 
getretene Entw icklung in  den yerschiedenen L an
dem  fest und bezeichnete die Aufstellung eines iein- 
einheitlichen Rechtes fiir alle Seekonnossemence in 
der W elt ais wiinschenswert. Sie forderte die Lan- 
desgruppen und alle an der F rage beteiligten Kreise 
auf, baldigst den H aager Regeln beizutreten und 
sich fiir die Ratifizierung derselben einzusetzen.

D er AusschuB fiir B i n n e n s c h i f f a h r t s f r a -  
g e n ,  der sich bisher besonders mit der R egelung der 
D onauschiffahrt beschaftigt hat, beschloB, eine Ta- 
gung von Vertretem i der L andesgruppen der U ferstaa- 
ten vorzubereiten, um eine Lósung der hauptsachlich 
zutage getretenen Schwierigkeiten auf dem Gebiete 
der Zollfórmlichkeiten, der Schiffsbegleitung und 
der Bestim m ungsanderung der Fahrzeuge zu er- 
reichen. Zu dieser T agung sollen die Regierungen 
gebeten werden, amtliche V ertreter zu entsenden, 
um gem einsam  entsprechende V orschlage auszu- 
arbeiten.

Drei Unterausschiisse befaBten sich m it P o s t - ,  
T e l e p h o n -  u n d  T e l e g r a p h e n f r a g e n .  Auch 
hieriiber gibt die D enkschrift des Koordinationsaus- 
schusses interessante Aufschliisse. Die Telephonkom - 
mission widmete sich besonders der V erbesserung 
und E rleichterung des Fem sprechw eitverkehrs, der 
M óglichkeit der H erstellung von Fernverbindungen 
zu jeder Tageszeit zwischen wirtschaftlich wichtigen 
Platzen, der H erabsetzung der W artezeiten fiir die 
gewóhnlichen G esprache und vor allem der Ver- 
einheitlichung der technischen E inrichtungen und 
Bestimmungen. D er TelegraphenausschuB betrach- 
tete es ais seine Aufgabe, an einer zweckmaBigen 
Entw icklung des intem ationalen telegraphischen 
Kabel- und Funkverkehrs mitzuwirken, und sucht 
zu diesem Zweck mit den Verwaltungen der ver- 
schiedenen Lander und den beteiligten zwischen- 
staatlichen E inrichtungen eng zusammenzuarbeiten. 
So hat eine D elegation der I.H .K . auch an der 
Briisseler Telegraphenkonferenz teilgenom men, die 
eine A enderung der Code-Vorschriften beschlossen 
hat, die zurri 1. O ktober 1929 in̂  K raft treten  sollen. 
In  seiner EntschlieBung brachte der KongreB zum 
Ausdruck, daB die praktischen E rfahrungsergeb- 
nisse mit den auf der Briisseler Code-Konferenz 
beschlossenen Telegram m klassen A und B abge- 
wartet werden miissen. E r  gab ferner der') M einung 
Ausdruck, daB zwar die E infiihrung des 5-Bucł\- 
staben-Codewortes gewisse Vorziige habe, daB sich 
aber die E inbiirgerung desselben wegeh des Ge- 
biihrenunterschiedes zwischen den T elegram m 
klassen A und B nicht iibersehen lasse’; und daB der 
Benutzer auf die Qualitat der Nachrichteniiber- 
m ittlung weniger Gewicht legen wird ais auf die 
geringeren G ebiihren der Telegram m e.

W as schlieBlich den Postverkehr anbetrifft, so 
erórterte die I.H .K . insbesondere die Postbefórde-
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rungsyerbote, d. h. die Bestim m ungen und Listen 
iiber die vom Postverkehr ausgeschlossenen Ge- 
genstande, die m itunter Handelshem rnnisse bereiten. 
Sie erórterte ferner F ragen  der V erbesserung des 
N achnahm everkehrs, wobei sie die Festsetzung der 
Hóchstsum m e fiir den W eltpostverein angehórende 
S taaten auf 500 Goldfranken wiinschte. W eiter 
sprach sie sich fiir die Vereinheitlichung der Ge- 
wichte und Mafie, der Verlustbescheinigungen und 
der Entschadigungsnorm en fiir verloren gegangene 
Pakete, sowie fiir die Vereinheitlichung der Son 
dereinrichtungen aus, so z. B. betreffend die Zu 
lassung von W ertsendungen und die M oglichkeit, 
W echsel durch die Post zu protestieren.

Diese A rbeiten sind wegen der M annigfaltig- 
keit der zu regelnden Punkte, der haufig  stark tech

nischen N atur, sowie weil sie zu einem1 Teil nich t 
zu den ,,groBen“ F ragen gehoren, dennoch keines- 
wegs unwichtig. Sie rechnen mit zu denjenigen, 
an dereń internationaler Regelung, V e r e i n h e i t -  
lichung und V erbesserung die W irtschaft, soweit 
sie mit dem Auslande Beziehungen unterhalt, ein 
Interesse hat. E s ist daher gut, daB: in der I.H-K- 
gleichsam  ein Grćmium der Benutzer und Ver- 
braucher vorhanden ist, das sich mit diesen Fragen 
beschaftigen kann, um den nationalen und inter
nat ionalen amtlichen O rganisationen darzulegen, 
welches die W iinsche und Forderungen der W irt
schaft sind. Es hat sich daher auch bereits eine 
dankensw erte Zusam m enarbeit mit diesen O rgani
sationen entwickelt.

Die infcrnaflonale Handelskammer zur Frage der wirisdiafllfdien 
Beiatigung der dffenflidien Hand.

Von Dipl. re r .poi. G 
D er 5. K ongrefi der In ternationalen  H andelskam m er hat 

aut seiner Ju li-T agung  in A m sterdam  sich neben  anderen  
w ichtigen V erhandlungsthem en mit d e r F rage  d e r w irt
schaftlichen B etatigung d e r óffentlichen H and beschaftigt, 
die bekanntlich  noch nicht sehr oft zum  G egenstand eines 
óffentlichen M einungsaustausch.es zw ischen W irtschaftsfuhrern  
versch iedener N ationalitat gem acht w orden ist. M an kann 
schon aus der T atsache, daBi d ieses an  sich innerpolitische 
P roblem  hier zur B esprechung kam , erkennen , daB es ail,en 
beteilig ten  N ationen  m ehr oder w eniger zu schaffen macht.

D ie V ergleichung d e r B erichte der einzelnen Lander- 
g ruppen , die teils in schriftlicher Form , teils auch in miind- 
hchen A uśfuhrungen auf der T agung  selbst e rs ta tte t wurden,

e o r  g  V o l. I b r e c h t .  
erg ib t denn auch, daB die- in D eutschland seit langem  beob- 
ach te te  T endenz einer Zunahm e der w irtschaftlichen B eta
tigung des S tąates ais e in e  ganz allgem eine Entwickiiungs- 
richtung der G egenw ąrt anzusehen ist. D er S precher de) 
deutschen D elegation , G eheim rat Brecht, steilt in seinen 
A usfiihrungen fest, daB d iese T endenz sich, w irtschafts- 
h istorisch gesehen, in zwei R ichtungen besonders ausgew irkt 
hat. Zuniichst sind iiberall gew isse groB e W irtsc h aftsg e b ie te , 
an denen die O effentlichkeit in ganz besonderem  MaBe intei 
essiert ist (W asser-, Gas-, E lek triz ita tsw erke , StraBenbahnen 
usw .j, nachdem  sie von p rivater In itiative begriindet und xu 
einer gew issen  technischen V ollendung fortgefiihrt waren. 
von der óffentlichen H and m ehr und m ehr Libernommen

e t e t t i n
Urfprung 1 S 5 2  — 20jd i?rige  frafcifionefle (frfa!)runoen

^Ifttenfapttalien 11000000 ^etd^gmarf

Pramieneinnahme 1928:

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

90 Millionen RH.
Gesamtversicherung-sbestand Ende 1928:

«. 390 Millionen RM.

Die Gesellschaften schlieBen ab:

Leben-, Unfall-, Haftpflicht-, Auto-* 
Luftfahrzeug-, Feuer-, 

Einbruchdiebstahl-, Wasserleitungs- 
schaden-, Biiromaschinen-, 
Transport-, Reisegepack-

Yersicherungen

Auskunft erteilen die G en er a ld ir e k tio n  S te tt in , P a r a d e p la tz  16 und samtliche Yertreter-
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worden, w enn sich die V erw altungsm aschinerie einigerm aBen 
eingefahren  hatte, wenn die a llgem einen U nkosten  allm ahlich 
gesunken w aren und das R isiko der U nternehm ungen  im Zu- 
sam rnenhang m it d e r technischen V ollendung abgenom m en 
hatte.

D aneben  ist eine zw eite E ntw icklungsrich tung  zu be- 
ttferken, die ihren  A nfang m it der U m w alzung w irtschaftlicher 
^erhaltn isse  im K riege nim m t: Die in den K riegszeiten iiber- 
ah entstandenen  óffentlichen W irtschaftsbetriebe sind zum 

cii bestehen  gebK eben und haben sich den  verschiedensten 
roduktionszw eigen zugew andt.

U nterstiitzend tre ten  zu d ieser E ntw icklung zwei F ak- 
oren hinzu, einm al die in vielen L andern  zu bem erkende 

. m w andlung d e r óffentlichen M einung, die teils aus poli- 
lltischen Griinden, teils aus theoretischer U eberzeugung heute 

w eiten K reisen  eine U eberfiihrung des E igentum s in die 
°ffentliche Iian d  system atisch befiirw ortet. Ais zw eites unter- 
stutzendes M om ent kom m t d ie  V erschlechterung d e r w irt
schaftlichen Lage, insbesondere in den  verschuldeten euro- 
Paischen L andern, hinzu und zw ar desw egen , weil Kapital.- 
reichtum eines L andes im allgem einen der óffentlichen H and 
eine gew isse Z uriickhaltung in der E inrichtung von W irt- 
schaftsbetrieben auferlegt, w ahrend in kap italarm en L andern 
ID eutschland) d ie  óffentlichen K órperschaften  ais G eldgeber 
sowohl fiir die A ufrechterhaltung m cht m ehr ren tie render 

etriebe ais auch fiir d ie  N eugriindung sich ais notw endig  
orw eisender U nternehm ungen und A nlagen in igróB erem  MaBe 
Glnspringen m iissen und sogar zu H ilfe gerufen  w erden.

Bei d ieser ganz allgem ein zu beobachtenden  T endenz 
bestehen naturgem aB  dennoch in dem  gegenw artigen  Zu- 
stande d e r einzelnen Liinder erhebliche V erschiedenheiten. Ais 

eispiel sei nur auf den k rassen  U nterschied hingew iesen, der 
/-wischen den V erein ig ten  S taa ten  von N ordam erika einerseits 
u.nd den europaischen L andern  andererse its  besteh t: In  Ame- 

a eine staatliche B etatigung fast ausschlieBlich in Form  
einer K ontrolle iiber gew isse allgem einw ichtige W irtschafts- 
/-weige, m 'E uropa dagegen  staatliche W irtschaftsbetatigung  
vorvviegend in Form  d irek te r B etriebsfiihrung. D er Bericht 

am erikan ischen  L andesgruppe schatzt den Anteil des 
.1 aates am  G esam tverm ógen d e r V erein ig ten  S taaten  auf

/a o/o, w ahrend bekanntlich  die, en tsprechende Schiitzung fiir 
eutschland schon vor dem  K riege (H elfferich) auf 8 o/0) in 

j^ngster Zeit (H irsch) auf 20 o/o lautet. U nter V erw altungs- 
°ntro lle stehen in A m erika ca. 15 % des N ationalverm ógens. 

N icht ganz so kraB, ab e r doch im m erhin vorhanden sind 
Verśchiedenheiten zw ischen den einzelnen L andern  Euro- 

Pcls selbst sow ie den  ubrigen  auB ereuropaischen L andern.
s w iirde ein iiuBerst in teressan tes K apitel sein, die E inzel- 

a eJten ausfuhrhch  mit e inander zu vergleichen. M an kónnte  
s Grund des von der In ternationalen  H andelskam m er ge- 
arnm elten M aterials m anche in teressan te  E inzelheit berichten. 

Jedoch ist das M ateria ł vorlaufig noch zu unvolłstandig  
n<l  andererse its  doch w ieder fiir den  R ahm en d ieser Aust 
nrungen zu um fangreich. D ie  Z usam m enstellung eines 

■°lchen V ergleiches muB infolgedessen einer besonderen  Ab- 
landlung vorbehalten  bleiben.
. U agegen  muB auf die entsicheidende, auB erst wichi- 

Gemeinsamkeit samtlicher B erichte h ingew iesen w e rd en • 
wird ganz allgem ein d ie Z unahm e óffentlicher W irt- 

â l auB erordentlich bedauert. M an steht m
d .^anc^ern in W irtschaftskreisen  auf den  S tandpunkt, 
a] e n̂e nachhaltige F orten tw ick lung  sow ohl d e r Technik 

s auch der W irtschaft selbst nur dann gew ahrle iste t ist, 
^enn  die F iihrung der W irtschaft in H iinden p rivater Initia- 
lJVK &e êS en is t- D en bered testen  A usdruck d ieser allgem einen 

eberzeugung findet m an in dem  R efera t des A m erikaners 
w 1US ^ arn es; der a lłerd ings in d e r Lage ist, von dem  
^ rt®chaftlichen W ohlstand seines Landes ein geradezu  para- 
I y lsęhes Bild zu entw erfen  und so das Lob d e r  privaten 

1 ^ tjy e  durch ein leuchtendes Beispiel zu illustrieren.
Scl D er staatlichen o der iiberhaupt der óffentlichen W irt- 
fall" g ^ a&eSen wird ganz allgem ein sehr w enig Bei-
Sc, Sezollt. M an ist mit dem  E rgebn is  óffentlicher W irt- 
dj sbe triebe  vielm ehr sehr unzufrieden. B egriindet w ird ' 
Wo'Se ^ nzufrie(lenheit in derse lben  W eise, in d e r beispielsi- 
in ^  au .ch dle Deutsche W irtschaft seinerzeit in d e r A ktion 
fuli Cr Singiikiidem ie 1926 gegen  die óffentliche WirtschaftsV 
2un^U genom m en hat. E s sei kurz erw ahnt, daB
Pri St ^ e r  U eberzeugung  A usdruck gegeben  wird, daB ein 
'n affCr ^ e trie :̂> erfo lgreicher und besser arbe ite t ais ein 
?-w-° le r  ^ e rw a ltu n g  stehender W irtschaftsbetrieb  und
geflr erstfrns aus Griinden, d ie  in d e r Leitung des B etriebes 
lię^ ^ en sind. E s w erden zwei T ypen  von F iihrern  óffent- 

er Wirtschaftsbetriebe lierausgestellt, d e r eine, d e r sich

durch seine fiih rende S tellung verleiten laBt, U nternehm er- 
w agem ut auf ó ffentliche K osten  zu zeigen (A usftihrungen 
des G eheim rats B recht), d e r andere, d e r  „in  V erehrung  des 
verhangnisvollsten G ótzen einer U n ternehm ung: des Praze- 
denzfalles“ , erheblichen M angel an  Initiative zur Schau trag t 
(A usfiihrungen des Schw eizers D r. Jóh r). E s w erden  zwei- 

■ tens auch auf S eiten  d e r A rbeiter und A ngestellten  der óffent,’- 
lichen U nternehm ung N achteile zugesprochen, die mit der 
Schw ierigkeit, untaugliche. A rbeitskrafte  zu entlassen, mit 
der N eigung óffentlicher B etriebe, die A rbeitskrafte  mit Pen- 
sionsberechtigung anzustellen , mit der schw erfalligen Lohn- 
politik und der T endenz, d ie  Lóhne hóher zu gestalten , al;s 
w irtschaftlich trag b ar oder notw endig  ist, in Zusam m enhang 
gebrach t w erden.

E ine  w eitere  R eihe von G riinden erg ib t sich dann  aus 
der T atsache, daB in óffentlichen B etrieben ein enger Zu- 
sam m enhang zw ischen der B etriebsfiihrung und d e r H oheits- 
befugnis des S taates gegeben  ist. H ieraus erg ib t sich zui- 
niichst die bedauerliche M óglichkeit, bei unren tab lem  A rbeiten 
des óffentlichen W irtschaftsbetriebes die Schw ierigkeit zu 
verschleiern  und den  S chaden durch N achschieB en aus a ll
gem einen S teuerm itte ln  w ieder gutzum achen. D iese Abwal- 
zung des R isikos auf die Schultern d e r S teuerzah ler w ird in 
den B erichten auf das scharfste  kritisiert. S ehr erfreulich 
ist d ie erfrischende D eutlichkeit, mit d e r G eheim rat B recht 
in le inem  R efe ra t d iese T atsache  feststellt. E r  sag t fol- 
gendes: „W ir sind sogar d e r U eberzeugung , daB es ein be- 
sonderer V orzug d e r P rivatw irtschaft ist und b leiben muB, 
daB ein U nternehm en, das sich w irtschaftlich nicht m ehr 
halten  kann , richtig bankro tt macht, ohne daB d ieser B ankro tt 
wie bei W irtschaftsun ternehm ungen  der óffentlichen H and 
auf K osten der A llgem einheit verschleiert w erden k a n n / 1

D azu kom m t dann  die  M óglichkeit, d ie  óffentlichen 
U nternehm ungen  k ra f t der H oheitsgew alt des S taa tes in 
an d ere r W eise durch V erw altungsm aB nahm en giinstiger zu 
stellen ais die ubrigen  P rivatun ternehm ungen  des g leichen 
W irtschaftszw eiges. Insbesondere  w ird das V erfahren  der 
S teuerbefreiung  óffentlicher B etriebe ganz allgem ein  auf 
das scharfste angegriffen . E s sei hierzu bem erk t, daB 'in 
fast allen L andern  d ie óffentlichen B etriebe in sehr starkem  
U m fange von S teuern  und anderen  L asten  befreit sind. Ais 
K uriosum  sei bem erkt, daB in N orw egen  eine gróBere, im 
Besitze des S taates stehende G etreidem iihle sogar von den 
Postgebiihren  befreit ist. D ie L anderberich te  stim m en iiber- 
ein in der Forderung  einer unbed ing ten  G leichstellung d e r  
óffentlichen B etriebe mit den privaten  B etrieben hinsichtlich 
B elastung usw. In sbesondere  ist h ier w ieder d e r am erika- 
nische B ericht bem erkensw ert, der an  den S taa t die An- 
fo rderung  stellt, fiir unbed ing te  Schaffung „g le icher Gele- 
gen h e it“ Sorge zu tragen  und in folgedessen dem  S taa t die 
B erechtigung absprich t, selber ais IConkurrent in der W irt
schaft aufzutreten .

Endlich w ird auch in sehr scharfer W eise die T a t
sache angegriffen , daB in óffentlichen B etrieben  die F iihrung 
nicht im m er ausschlieBlich nach w irtschaftlicher Z ielsetzung 
żu geschehen  pflege, sondern  in sehr s ta rker W eise politische 
G esichtspunkte m itspielen. Auch liierin wird ein ausge- 
sprochener 'N achteil fiir d ie G esam tw irtschaft erblickt.

W enn dem gegen iiber gegen  d ie  P rivatw irtschaft d e r E in- 
wand erhoben w ird, daB sie neuerd ings durch  den  im m er 
stiirkeren  Zusam m enschluB zu K artellen, T rusts  usw. eine 
groBe G efahr heraufbeschw óre, insofern, a-ls h ierdurch  eine 
A usschaltung d e r K onkurrenz und dam it d ie M óglichkeit 
einer riicksichtslosen A usniitzung der dann  erreich ten  M ono- 
polstellung gegeben  wiirde, so w eisen die w irtschaftlichen 
F u h re r der einzelnen L ander d iesen  E inw and  m it d e r  Be- 
grundung  zuruck, daB d e r S taa t zur B ekam pfung  d iese r 
Schw ierigkeit, d ereń  B estehen in gew issen U m fange nicht ab- 
geleugne t w ird, gesetzliche M aBnahm en zur V erfugung hatte, 
nicht ab e r no tw endigerw eise  selber die W irtschaftsfiihrung in 
den  gefah rdeten  W irtschaftszw eigen iibernehm en miisse. Im  
Z usam m enhang mit d iesem  E inw and muB noch darau f h in 
gew iesen  w erden, daB d ie T eilnehm er an  dem  K ongreB; 
w enn sie d e r Privatin itiative allein  die F iih rung  in d e r W irtf 
scliaft zuerkennen  wollen, sich dabei dessen  bew uBt sind. 
daB un te r p riva ter In itia tive h ierbei ke inesw egs rucksichts- 
loses G ew innstreben zu verstehen sei; denn  bei allem  Indi- 
vidualism us ha t sich doch  das m oderne  U nternehm ertum  
gegen  iiber vielleicht bedauerlichen  E rscheinungen  fruherer 
E pochen  ganz erheblich abgew andelt. D iese U eberzeugung  
kommt_ in der ais E rgebn is d e r T.agung gefaB ten E ntschie- 
Bung in fo lgendem  A bschnitt zum A usdruck:

„D ie  w irtschaftlichen N otw end igkeiten  fiihren die 
U n ternehm er zum BewuBtsein ih rer Y eran tw ortung  gegen-
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iiber dem  Personal, den V erbrauche,rn und d e r G esellschaft. 
M it d e r E n tw ick lung  d e r U nternehm ungen  w erden  sich 
ih re  L eiter m ehr und m ehr bewuBt, daB ihre Sonder- 
in te ressen  mit den allgem einen In teressen  verkniipft sind. 
Sie sind sich k la r dariiber, daB das V erfiigungsrecht iiber 
die M ittel zur P roduk tion  und zum G uteraustausch  eine 
soziale A ufgabe gew orden  ist, d ie ihnen Pflichten auflegt 
und d ie  auB erdem  von der ó ffentlichen M einung im m er 
w irksam er kontro lliert w ird .“

GemaB d e r U eberzeugung  von d e r W ichtigkeit d e r pri- 
vaten In itia tive ais w irtschaftlicher F ak to r ist das Ziel der 
einzelnen L andesgruppen  und auch das zu einer EnschlieB ung 
form ulierte  Ziel des A m sterdam er K ongresses ein doppeltes: 
einm al, d e r óffentlichen W irtschaftsbetatigung  ge.wisse Gren- 
zen zu ziehen, dann  a b e r  auch, d ie  óffentlichen Unternehj- 
m ungen, wo sie nun einm al bestehep  bezw . wo ih r B estehen 
von einer gew issen  anerk an n ten  N otw endigkeit beg leite t ist, 
in solcher W eise um zugestalten , daB alle N achteile und 
Schadigungen  d e r G esam tw irtschaft wie auch d e r  einzelnen 
P rivatw irtschaften  verschw inden. In  der e rs ten  H insicht wird 
das E rgebn is d e r K onferenz das Z iel zw ar nicht erreichen. 
E s bleibt vielm ehr bei einer ganz. aligem ein gehaltenen  Fest- 
stellung des Inhaltes, daB d ie  óffentliche W irtschaftsfiihrung 
nur auf dem  G ebiete bere.chtigt sei, wo „d ie  T a tigke it uą- 
trennbar von der staatlichen  H oheitsgew alt is t“ . AuBerdem 
ab er w ird nach am erikan ischem  M uster dem  System  d e r  
K ontrolle zugestim m t, w ahrend eine d irek te  W irtschaftsfuh- 
rung d e r óffentlichen H and  iiberall da, wo es sich um  in-

d u s tr ie lle  o d e r kom m erzielle, B etatigung handelt, au sg e sch a lte  
w erden soli. Beziiglich d ieser K ontrolle w ird dann in  der 
EntschlieB ung hinzugefiigt, daB sie. nur d a  P latz  zu greifen 
habe, wo die  B esonderheit be.stim m ter U nternehm ungen es 
rech tfertig t bezw . wo die N o tw endigkeit dafiir e in w a n d f r e i  
feststeht. D iese A usfiihrungen der EntschlieB ung haben won 
keine  gróB ere B edeutung  ais die, daB eine erfreuliche Ueber- 
einstim m ung hieriiber in der óffentlichen M einung der Wirt- 
schaft aller L ander vorha,nden ist.

Indessen  ist das hinsichtlich d e r U m w andlung be- 
stehender ó ffentlicher B etriebe aufgestellt P rogram m  wesent- 
lich positiver und gib t im allgem einen d ieselben F o rd e ru n g e n  
w ieder, d ie  in D eutsch land  bereits au f d e r K onferenz in der 
Sm gakadem ie  1926 zum P rog ram m  erhoben  w urden. Del 
be treffende A bschnitt d er EntschlieB ung lau te t fo lg en d e i-  
maB e n :

„ In  allen Fallen, wo bestehende  U nternehm ungen  der 
óffentlichen H and  w irtschaftlichen C harak te r haben, is 
es m indestens notw endig , daB ihre B etriebsfiihrung ^  
rationelilen .geschaftlichen  G rundsatzen au fgebau t ist. Zu 
dem  Z w eck ist es unbed ing t erforderlich , daB _ diesc 
óffentlichen U nternehm ungen  vollstandige. A utonom ie au 
verw altungsm aB igem  und finanziellem  G ebiet besitzen, da 
sie steuerlich mit den  pH vaten U nternehm ungen  gleich ' 
gestellt w erden  und daB ihre Buchfiihrung so eingerichte 
w ird, daB aus ihr d ie  jew eilige L age und die E r g e b n i s s e  
schlagend hervo rgehen .“

Die tfttndigung des deufsdi-sdiwedisdieii Handelsverfrages.
Im Juni ist bekanntlich der deutsch-schwedische 

Handels- und Schiffahrtsvertrag vom 14. M ai 1926 
deutscherseits m it Riicksicht auf die fiir die H e- 
bung der Landw irtschaft ais notwendig erachteten 
M aBnahmen auf dem Gebiete des Zolltarifs ge- 
kiindigt worden. Dies Geschehnis ist gerade fiir den 
S tettiner Bezirk und iiberhaupt fiir ganz Pom m ern 
angesichts der hier von jeher bestehenden engen 
wirtschaftlichen und sonstigen Beziehungen mit 
Schweden von besonderer Bedeutung.

Zolltarifarisch gewahrt der gekiindigte V ertrag 
Deutschland V ergiinstigungen u. a. fiir Pelzwaren, 
Kartoffeln, Zwiebeln, K unstseidengarne, Bijoiiterie- 
waren etc., wahrend Schwreden deutscherseits Zoll- 
erm aBigungen fiir Roggen, W eizen, Spelz und 
H afer (Rm. 5.— pro dz), fiir R indvieh und Schweine 
(Rm. 16.—), ferner fiir Fleisch, Fische, Schmalz, 
Kreide, Zellstoff, Packpapier, Pflastersteine, ver- 
schiedene Eisenw aren etc. eingeraum t worden sind. 
Selbstverstandlich enthalt der V ertrag  die Meistbe- 
giinstigung, m it der sich iibrigens auch schon friiher 
in der jahrelangen vertragslosen Zeit die beiden 
Staaten in Praxis behandelten. D er V ertrag  ist 
nun auf den 15. Februar 1930 gekiindigt worden, 
so daB imm erhin noch ein langerer Zeitraum  fiir 
V erhandlungen zum AbschluB eines neuen deutsch- 
schwedischen V ertrages zur V erfiigung steht und 
mit dem E in treten  eines traktatlosen Zustandes 
nicht ohne weiteres gerechnet zu w erden braucht. 
Die deutsche Regierung hat auch gleichzeitig mit 
der K undigung, zu der sie sich genótigt' sah, ihrem1 
W unsch auf baldige neue Verhandlungen Ausdruck 
gegeben.

Auch wenn m an im allgem einen nicht gerade 
scliutzzóllnerisch eingestellt ist, wird m an gerade 
in Pom m ern ais einem der wichtigsten landwirt- 
schaftlichen UeberschuBgebiete des Reiches die Be- 
strebung der Regierung, die zweifellos noch immer 
driickende N otlage der Landwirtschaft, die teilweise 
im Osten bedrohliche Form en angenom m en hat, 
durch zolltarifarische M aBnahmen zu erleichtern,

nur lebhaft begriiBen konnen. Andererseits i s t  es 
bedauerlich, daB bei V erfolgung dieses Zweckes 
gerade der Sch.wedenvertrag m it den hier veran_ 
k erten  d eu tschen  V ertragszó llen  im W eg stand. 
Dies ist um so m ehr der Fali, ais die K undigung 
sich gar nicht gegen die — tatsachlich kaum  
Gewicht fallende — E infuhr der fraglichen s  c h w e  - 
d i s c h e n  A grarprodukte in D eutschland r i c h t e t e ,  

vielmehr im Grunde nur ais eine Folgel der M e i s t b e -  

giinstigungsklausel betrachtet werden m u6. Durcn 
die K lausel der M eistbegiinstigung sind alle a n d e r e n  

V ertragsstaaten, darunter auch Lander mit sehr 
groBer landw irtschaftlicher Produktion, ohne w e i t e r e s  
im GenuB der Schweden gew ahrten Zoile, so daB s i c P  
die K undigung tatsachlich nicht verm eiden He^  
wenn m an die gegenw artig notwendigen SchutzniatJ 
nahm en 'fiir die deutsche Landwirtschaft durcn 
fiihren wollte.

Schweden selbst ist, wie schon angedeutet, _au 
den Positionen, derentwęgen der V ertrag  g ek iin d ig t 
wurde, verhaltnismaBig nur wenig in te re ss ie r t, wie 
die nachstehenden Zahlen zeigen. D ie  E in fu h r  ver 
schiedener landw irtschaftlicher H a u p tp ro d u k te  111 
D eutschland aus Schweden betrug in den JahreU
1927 und 1928 folgende, in der T at nicht sehr be 
trachtliche ;M engen : (in to zu 1 000 k g ) :

1927 1928
Hafer 5827.— —.—
Gerste 7081 — —.—
Roggen —.— —.—
Weizen 3252.- —.—
Kleie 11600.— 4928.-
Selim a Iz 440.— 359.—
Fleisch 990.- 787 .-
Lebendes Yieh 557 320

448 239
Stiick Schweine

Schlachtvien-

A ngesichts d e r relativen Geringfiigigkeit des IlT 
teresses, das Schweden mithin gerade an d e r  Austu 
der fraglichen A grarprodukte n a c h  D eutschland habe 
kann, kónnte m an also hinsichtlich der neu a ° z 
bahnenden V erhandlungen einigerm aBen ° f cj e 
m istisch sein und jedenfalls erwarten, daB ger^  
iiber diese Po sten in einem neuen V ertrage
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schwer eine E inigung zu erzielen ware. H ierfur 
spricht auch, daB unter dem alten V ertrag  beide 
Parteien ihren Vorteil gefunden haben, daB der 
^vechselseitige G uteraustausch sich in den letzten 
Jahren befriedigend entwickelt hat und daB wohl 
keiner der beiden Staaten an einem etwaigen ^er- 
traglosen Zustande ernstlich interessiert sein kann. 
Deutschlands E infuhr in Schweden steht an erster 
Stelle der schwedischen AuBenhandelsstatistik, wah- 
rend D eutschland ais Ausfuhrland fiir Schweden 
an zweiter Stelle h inter E ngland kom m t; hieraus 
kann mail ohne weiteres entnehm en, wie eng die 
beiden Lander in w irtschaftlicher Beziehung auf 
einander angewiesen sind. D er W arenum satz zwi- 
schen den.beiden Landern hat sich gerade nach Ab- 
schluB des letzten H andelsyertrages betrachtlich er- 
hoht. N am entlich die A usfuhr gewisser Fertig- 
fabrikate aus Schweden hat sich seit 1926 bedeutend 
gehoben, z. B. nach der schwedischen Statistik 
 ̂ e r t i g f a b r i k a t e a u s  M e t a l i :

Oor 1926 1927 1928
-Mo Mili. Kronen 5,51 MilJ. Kronen 5,31 Mili. Kronen; 
M a  s c h  i n  e n  u n  d 1 n  s t r  u m  e n t e : 
lft„ 1926 1927 1928

>67 Mili Kronen 17,89 Mili. Kronen 18.03 Mili. Kronen.
p e r  G e s a m t  g u t e r a u s t a u s c h  liat sich nach 
der deutschen Statistik im Jahre  1927 auf} 12 264 558 
| gegeniiber 9 648 848 t und 8 991 741 t in den 
beiden V ofjahren erhoht. F iir 1928 liegen die deu t
schen Z ah len  noch nicht vor. N ach der schwedi
schen Statistik hat sich dem W erte nach der Giiter- 
^erkehr D eutschlands mit Schweden in den drei 
letzten Jahren  wie folgt entwickelt :

In Mili. Kr. 1926 1927 1928 
aus Deutschland nach Schweden 459,66 484,98 530,46 
aus Schweden nach Deutschland 189,13 270,91 198,46 *)

4 rotz dieser unzweifelhaften Intensivierung des 
Segenseitigen G iiteraustausches, die in den letzten 
Jahren wahrend der G eltungsdauer des jetzt ge- 
kiindigten V ertrages festzustellen ist, sollte m an 
doch nicht zu fest darauf bauen, daBt ein neuer Ver- 
trag ohne jede Schwierigkeit und zur rechten Zeit 
unter V erm eidung ein es yertragslosen Interim s zu
stande kom m en wird. S c h w e d i s c h e  P r e s s e -  
s t i m m e n  liegen vor, aus denen die Auffassung 
spricht, daB schwedischerseits die, Sicherheit, die ein 
!4andelsvertrag gegeniiber einem vertraglosen Zu- 
stand schenke, jedenfalls nicht um jeden Preis zu er- 
^aufen sei. ,,DaB w ir“ , sagt; ein schwedisches Organ, 
’jdie sehr bescheidenen Vprteile, die der T rak ta t vo;n 
Lt‘26 uns gewahrt, aufgeben, ohne etwas anderes 
dagegen zu erhalten, hat die deutsche Regierung 
pegreiflicherweise niem als vorausgesetzt“ . Es hat 

der T a t nicht den Anschein, daB; Schweden sich 
aller aus der neuen handelspolitischen Situation zu 
^chenden Yorteile von vornherein begeben will.
" ( bon jetzt sind Forderungen einzelner G ruppen 
111 bestimm te V erbesserungen gegeniiber dem 
ctzten V ertrag angem eldet worden. So wird bei- 

spielsweise die A ufhebung der Frachterm aBigung 
u j M usterkollektionen deutscher Reisender von den 

j^w ąd isch en  Grossisten verlangt. Auch von der 
j °glichkeit, daB Schweden im Falle eines trak ta t- 

Sen Zustandes einen Ausfuhrzoll auf Eisenerz legt,

D er R iickgang in d e r E in fuhr aus Schw eden nach 
Stre -i C d J a h re  1928 erk lart sich aus den langen 
finrłi u nam entlic:h. auf den  E isenerzgruben , die einen emp- 

lchen Ausfall zur F o lgę  gehab t haben.

ist wieder die Rede, ebenso wie die schwedische 
Landw irtschaft auf eine verstarkte Beriicksichtigung 
ihrer Interessen zu dringen scheint.

Auch d e u t s c h e r s e i t s  diirfte m an in dieser 
Hinsicht nicht zuruckstehen. So ist beispielsweise 
seitens der deutschen Pflastersteinindustrie schon 
wieder die Forderung auf Beseitigung der zollfreien 
E infuhr schwedischer P f l a s t e r s t e i n e  erhoben 
worden. Dem muB nun vom Standpunkt Stettins 
und iiberhaupt Pom m erns nachdrucklich wider- 
sprochen werden, denn die schwedische Pflaster- 
steineinfuhr betrug allein in Stettin in den Jahren
1927 und 1928 rund 48 700 und 57 800; t (1926 rund 
6 700 t), recht betrachtliche M engen innerhalb des 
Gesam teinganges des S tettiner H afens. Auch im 
Giitereingang der andern pom merschen H afen — 
nam entlich Rugenwalde, Stolpm unde und Kolberg 
— spielen die Pflastersteine eine wichtige Rolle. 
Vom V erkehrsstandpunkt sind diese E ingange des- 
halb gerade so bedeutsam , weil die mit! Steinen ein- 
gehenden Fahrzeuge, nam entlich die kleinen Segel- 
fahrzeuge, die Steine ais Ballastgut nach den pom 
m erschen Seehafen zu bringen und diese dann, aus- 
gehend wieder mit wertvollen Exportgiitern  zu ver- 
lassen pflegen. D urch diesen W echselverkehr findet 
die kleine Segelschiffahrt rege B eschaftigung und 
ist insbesondere auch in der Lage, fiir den Export- 
verkehr billigere F rachten zu erstellen. A ber auch 
sonst sprechen fiir die schwedische Steineinfuhr 
nach dem an geeignetem  Steinm aterial arm en Pom- 
m ern und seinen N achbargebieten  gewichtige 
Griinde. Schwedische Steine, die iibrigens fiir den 
S trafienbau h ier im Ósten vorziiglich geeignet sind, 
sind von jeher nach Pom m ern eingefiihrt worden, 
da die aus den deutschen Steinbriichen bezogenen 
Steine' infolge der groBen E ntfem ung  und der 
dadurch bedingten hohen F rachten  h ier stets viel 
zu teuer waren. E s kann nur imj allgem einen volks- 
wirtschaftlichen Interesse liegen, wenn das W ege- 
baum aterial im Osten so sehr wie moglicli verbilligt 
w ird; h ierfur ist der zollfreie Bezug schwedischer 
Steine der gegebene W eg.

W ie m an sieht, hat die K iindigung des Ver- 
trages auf beiden Seiten neue Forderungen und 
W iinsche auf den Plan gerufen. Es ware sehr be- 
dauerlich, wenn sie das E rgebnis neuer Vertrags- 
verhandlungen ernsthaft zu beeintrachtigen ver- 
m óchten und eine ungestorte Fortsetzung des 
deutsch-schwedischen Giiteraustausches hemm en 
wurden, — bedauerlich gerade, wie oben schon ge- 
sagt, vom S t e t t i n e r  S tandpunkt aus. M it iiber
900 000 t an ein- und ausgehenden Giitern jm  
D urchschnitt der letzten Jahre spielt gerade Schwe
den im seew artigen W arenverkehr Stettins eine her- 
vorragendeR olle,w enn freilich, nam entlich infolge des 
Riickganges der Erzzufuhren, auch die Vorkriegs- 
ziffern des Stettin-schwedischen V erkehrs (1913: 
1575 150 t) bei weitem noch nicht wieder erreicht 
werden konnten. E s ist also nu r natiirlich, wenn 
gerade hier die kom m ende Entw icklung des han 
delspolitischen Verhaltnisses zwischen D eutschland 
und Schweden mit besonderer Aufm erksam keit be- 
trachtet und das baldige Zustandekom m en eines 
neuen, den Interessen beider Teile gerechtwerden- 
den V ertrages ais wesentliche G rundlage fiir die 
weitere giinstige Gestaltung der beiderseitigen Wirt- 
schaftsbeziehungen angesehen wird. Dr. E . Sch.
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DanemarKs auslftndisdie Kapitał- und Zahlungsbilanz im Jahre 19 2 8 .
Um  die danische internationale Kapitalbilanz 

am  E nde des Jahres 1928 und auch die Zahlungs
bilanz desselben Jahres darzulegen, hat das offi- 
zielle Statistische Amt einen genauen Bericht ver- 
óffentlicht, auf den sich folgende E rórterungen 
griinden.

Die notigen Inform ationen sind, wie auch in 
friiheren Jahren , durch eine R undfrage gesammelt 
worden, bei dereń Beantw ortung die kaufmanni- 
schen U nternehm en, auch solche privater Art, Ein- 
zelheiten iiber ihre Schulden und K redite im Aus- 
lande anzugeben hatten. Das so gesam m elte M a
teriał w urde erganzt durch Berichte von offent- 
lichen A ntoritaten, Finanzinstitutionen und Bor- 
senleuten iiber dereń Schulden und Kredite, sowie 
dereń Im port und Export von Obligationen wahrend 
des betreffenden Jahres.

Insgesam t waren iiber 5000 Fragebogen an 
kaufm annische U nternehm ungen geschiekt worden 
gegen nur 3600 im V orjahr. Das bringt natiirlich 
kleine Schwierigkeit en mit sich fiir den Vergleich 
der Ergebnisse von diesem und dem viorhergehen,- 
den Jahr. D er V erfasser setzt sich aber im folgen- 
den mit diesen Schwierigkeiten, wo sie auftauchen, 
jedesm al auseinander.

Auf Grund der oben genannten E rhebungen 
wird die N ettoverschuldung D anem arks ans A us
land fiir E nde 1928 auf ungefahr 995 Millionen 
Kronen geschatzt. Dies erweckt den Anschem  eines 
Anwachsens der A uslandsschulden um 30 Millionen 
Kronen gegen  das E nde win 1927; aber dieses 
scheinbare Anwachsen geht hauptsachlich auf Rech- 
nung der 25 Millionen Kronen N ettoschulden von 
ca. 1400 Privatfirm en, die dieses Jahr zum ersten 
Mai Berichte zur Verfiigung stellten.

D a dereń V erschuldung im Laufe des letzten 
Jahres allem Anscheine nach in keiner W eise zu- 
genom m en hat, so ist der SchluB wohl berechtigt, 
daB die G esam t-Netto-Schulden D anem arks seit 
Ende 1927 unverandert 995 Millionen Kronen be- 
tragen.

Die folgende Tabelle gibt die Brutto-Schulden 
und -Kredite und die Differenz zwischen beiden 
an, d. h. die Nettoverschuldung, laufend fiir die 
Jahre seit 1920 und auBerdem noch fiir einige 
friihere Jahre. Aus dieser Aufstellung geht hervor, 
daB am E nde des letzten Jahres die konsolidierten 
und schwebenden Schulden D anem arks sich auf 
1775 {Millionen Kronen beliefen, die konsolidierten 
und schwebenden Kredite auf 780 Millionen und) die 
Netto-Schulden auf 995 M illionen:

Auslandische Kapitalbilanz:
Schulden Kredite

Konsolidiert schwebend Kons. schwebend
Netto-

Schulden
Mili. Kr. 

587 
847 
877 
748 
100 
660 
750 

1 025 
1225 
1275 
1000 

940 
965 
995

Eine U ebersicht iiber Schulden und Kredite dei
letzten zwei Jahre  gibt die folgende T abelle:

Ende 1928 Ende 19/1

Mili. Kr. Mili. Kr. Mili. Kr. Mili. Kr.
1907 608 100 69 52
1910 897 70 60 60
1912 941 70 70 64
1915 858 70 60 120
1916 350 — 250 200
1920 800 800 100 840
1921 835 540 75 550
1922 945 510 65 365
1923 1180 620 125 450
1924 1300 745 135 635
1925 1075 565 160 480
1926 1045 460 200 365
1927 1188 437 215 445
1928 1360 415 225 555

Mili. Kr. Mili- Kr-

Kommunale Schulden 
Schulden der Hypotheken-Bank und d. 

Staatl. Residenz-Fond

Handelsschulden

Ausland. W ertpaf 
H andelskredite

648 485
325 330

97 103
290 270
415 437

1775 1625
225 215
555 445 ___
780 660
995 965

*) D anish Fore ign  Office Journal, 
cial Revue.

D anish C onuner-

Gesamtkredite 
Netto-Schulden

Die Staatsschuld erhóhte sich durch eine An- 
leihe von 55 M illionen Dollar, die zwecks Rekon- 
struktion der Landm andsbank aufgenom men w urde, 
und wurde gleichzeitig verm indert durch gewisse 
Riickzahlungen, wie z. B. 45 M illionen Kronen* die 
der Staat auf K assenkredite fiir die Zwecke dei 
Landm andsbank gezogen ha tte ; auBerdem wurden 
vom Auslande danische Staatsobligationen fiir  ̂
Millionen Kronen zuriickerworben. D er Riickgang 
der Kom m unalschulden beruht auf norm aler Amoi' 
tisation und auf Riickkauf von Obligationen.

D er Posten ,,A ndere danische W ertpapiere etc- 
im A usland“ schlieBt Aktien danischer Handelsun 
ternehm en und Obligationen vion Kredit- un 
Hypotheken-V ereinigungen in sich. Im Posten 
„ H a n d e ls sc h u ld e n * 1 s in d  in b e g riffe n  d ie  S chu lden  
von Geldinstituten und anderen H andelsum ter 
nehmen, so daB der angegebene B etrag von 4JJ 
M illio n en  d ie  Gesamtsumme d e r  von d en  verschie 
denen Instituten und Kom pagnien auf die R ^n 
frage hin angegebenen B etrage darstellt. W aren 
all diese Firm en bereits im vorhergehenden Jafl 
erfaBt worden, ist anzunehmen, daB der en 
sprechende B etrag fiir 1927 sich auf ca. 460 ‘M1

i
yerm ittelt schnell und kostenfrei dieiichtiges

kaufmannisches KaUfmfinnfSdteSiellenVermUflungdesD.H.V.
D B D C ^ M  A  I  S te tt in , B o llw e r k  I B ,  F ern ru f 3 6 6 8 5 —86
mr C V  N ■■ Stralsund, Tribseestr. 27, Fernruf 2116 — Stolp, KI. Auckerstr. 26, F e r n r u f 472.
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lionen Kronen belaufen hatte. Dam it ergibt sich 
eine schatzungsweise Abnahm e dieses Schulden- 
postens um ca. 45 Millionen Kronen, wahrend ider 
entsprechende Posten auf der K reditseite ein A n
wachsen um ca. 110 Millionen Kronen zeigt, vion 
115 Millionen auf ca. 555 Millionen.

Die danische Zahlungsbilanz fiir die Jahre 1928 
und 1927 geht aus folgender Tabelle hervor:

1928 1927 
Mili. Kr. Mili. Kr.

A u s g a b e n :
Defizit der llandelsbilanz 80 110
Kohlen fur Schiffe, Ausg. y. Reisenden elc. 95 95
Zinsen fiir n. Riickzahlung von Schulden 155 90
Import von Obligationen und and. Papieren 

(Ankaufe) 115 40
Anwachsen von Ilandelskrediten 110 80
Anwachsen anderer Kredite — 15

E i n n a h m e n :
Brutto Fraclit-Einnahraen 
Export von Obligationen und and. Papieren 

(Verkaufe)
Einnahme von ausliind. Handelsaktien
Staatsanleihen
Kommunalanleihen
Anleihen der Hypotheken-Bank und d.

Staatl. Residenz-Fond 
Zinseneingange 
Export von Miinzen etc.
Anwachsen von Handelsschulden

Insgesamt

190

1 1 0
20

210
10

40
10
45

190

40
15
60
50

40
35
30
25

545 435

Insgesamt 555 430

Die fiir E innahm en und Ausgaben angegebenen 
Betrage stimmen tatsachlich nicht ganz iiberein, 
aber es "braucht wohl nicht bem erkt zu werden, 
daB die Aufstellung nicht auf Grund einer genauen 
Bilanz gem acht wurde.

Die Itolzwirisdiafllidten AusnahmefarHe Polens.
Von Dr. E . K u l s c h e w s k i ,  W arschau.

Die V orbereitungen zur polnischen General- 
tarifreform  sind nunm ehr endgiiltig abgeschlossen, 
und ais S tichtag ihres Inkrafttretens ist der 1. O k 
tober in Aussicht genommen. Die W irtschaft, die 
anfangs ziemlich heftig Sturm  lief gegen die Pro- 
jekte des V erkehrsm inisterium s, weil sie weniger 
m einer grundsatzlichen 'Rekoinstruktion der Tarif- 
nom enklatur gipfelten, sondern das Schwergewicht 
auf die absolute Frachtsteigerung yerlegten, hat 
bereits ihre Segel gestrichen, denn was niitzte 
schlieBlićh ein W iderstand, wo die Kassen der 
Staatsbahnyerw altung so weit erschópft sind, daB 
noch nicht einmal Deckung zu den seit M onaten 
fćilligen Zahlungen fiir Lieferungen der Holzin- 
dustrie yorhanden ist. Die prekare Lage der1 Staats- 
bahnfinanzen hat also selbst die Erw agung zunichte 
gemacht, daB die W irtschaft, die jetzt un ter einem 
ungewóhnlich harten Druck steht, die neue Be- 
tastung nicht ertragein wiirde.

D urch die E infiihrung der neuen Frachttarife  
sollen die Einkiinfte der Staatsbahnyerw altung um 
rund 160 Mili. Zloty erhóht werden. Im Durch- 
schnitt wiirde sich daraus eine Steigerung der 
fra c h tra te  des Holzes um 21,3 o/o ergeben, wobei 
die Belastung bei den einzelnen Sortim enten natur- 
gemaB durchaus yerschieden abgestuft ist. In dieser 
^ ifferenzierung iiuBert sich letztlich auch die Er- 
fullung der Forderung, den Export von unbear- 
beitetem Holz durch eine intensiyere Ausfuhr von 
Halb- und G anzfabrikaten abzulosen. Dem ent- 
sprechend ist fiir Rundholz eine Frachttarifsteige- 
rung in H óhe von 2-7o/o yiorgesehen, wahrend die- 
selbe beim bearbeiteten Produkt nur 1.7,8o/o be- 
^ g t .  Am starksten angespannt wird das Papier- 
^°lz, denn seine F rachtrate  erhóht sich um 36o/o. 
^ ab e i ist besonders zu bem erken, daB die ein- 
ueimische Zelluloseindustrie schon seit langerer Zeit 
^us Griinden der E rhaltung  ihrer eigenen Rohstoff- 
^asis eine yóllige Sperrung der Papierholzausfuhr 
torderte. Dies wird nun fraglos zu einem; gewissen 
^ rad e  auf frachttarifarischem  W ege erreicht, was 
zollpolitisch evtl. zu Kom plikationen gefiihrt haben 

*p'onnte. D ieselbe Tendenz laBt sich iibrigens auch 
Jc> den anderen H albfabrikaten  bezw. Endproduk-

ten heobachten, und zwar erfahren Telegr^phen- 
stangen eine E rhóhung der bisherigen F rachtąuote 
um 24,2o/o, Eisenbahnschw ellen eine solche um 
16,2o/o, und bei G rubenstem peln betrag t sie 12,2o/o.

Neben der absoluten Steigerung der Fracht- 
satze ist mit der G eneraltarifreform  aber auch  eine 
U m gruppierung in der Tarifnom enklatur yerbunden, 
die fiir die einzelnen Transportw ege je lnach den 
allgemein staatlichen oder wirtschaftspolitischen In- 
teressen eine Vorzugsstellung mit sich bringt. Im 
folgenden soli daher nur von dem Aufbau der pol
nischen Ausnahm etarife die Rede sein, wie sie bei 
den H olztransporten Anwendung finden werden. 
Die N eugruppierung bedeutet im Hinblick auf 
Uebersichtlichkeit zweifellos eine Besserung gegen- 
iiber dem yeralteten System. So bezieht sich der 
A usnahm etarif D 1 auf Holz aller Sortim ente, }so- 
weit es in Klasse 13 des N orm altarifs rangiert, mit 
Ausnahm e der in den Positionen 901 Ziffer b alfa, 
921 a  und 926 eingeordneten Hólzer. Seinen 
Geltungsbereich fixierte die Reform  von und naęh 
allen Stationen der polnischen Staatsbahnverwal- 
tung einschl. der Grenzpunkte auBer Grajewo und 
Raczki sowie der Seehafen Danzig und Gdingen. 
Ferner bezieht er sich auf die Transportem von den 
Stationen der Eisenbahn-D irektion W ilna, die von 
der Linie Grajewo—Brzesc—Luniniec—Mikaszewice 
um geben werden, nach den Grenzpunkten Grajewo 
und Raczki. Sein Zweck gipfelt unverkennbar darin, 
nam entlich die ostpolnischen Rohstoffzentren dem 
deutschen M arkte naher zu bringen, denn indem] er 
die Grenzpunkte -Grajewo und Raczki ausdriicklich 
dem W ilnagebiet yorbehalt, welches vornehm lich die 
ostdeutsche Sagewerksindustrie zu speisen hatte, 
bringt er den Seehafen Danzig-Gdingen das R und
holz aus den iibrigen Forstzentren zu. Diese Auf- 
teilung der Rohstoffbasis liegt ohne Zweifel auf. der 
Linie einer planmaBigen S tarkung der Seehafen 
Danzig-Gdingen, die durch den Verlust des eng- 
lischen M arktes bedingt erscheint.

Gegenstand des Ausnahm etarifs D 2 sind 
Hólzer der Positionen 901, 902, 904, i906, 907 und 
908. Fiir Holz der Position 901 ist sein G eltungs
bereich festgesetzt fiir die T ransporte von und
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nach allen Stationen einschl. der G renzpunkte und 
Seehafen. Bei allen iibrigen Positionen gilt er von 
allen Stationen und Grenzpunkten nach allen S ta 
tionen m it Ausnahm e der Grenzpunkte. Auf Pos.
901 findet der Grundsatz der allgem einen Gel- 
tungsbedingungen Anwendung, wahrend bei Pos.
902 der V erlader im F rachtbrief den Verm erk 
m achen muB „Zum  V erschnitt im  In lande“ . Ais 
E m pfanger muB iiberdies ein tatiges Sagewerk, 
eine Fournier- oder Sperrplattenfabrik bezw. eine 
FaBbauerei an der E m pfangsstation in Erscheinung 
treten. W as wiederum  die Transporte zum Ver- 
schnitt in Danzig und Gdingen im besonderen be- 
trifft, so gilt dieser Ausnahm etarif nur im Rahm en 
der Kontingente, die zwischen der Eisenbahn-Di> 
rektion Danzig und den interessierten Sagewerken 
festzusetzen sind und die fiir beide H afen 100000 
cbm  pro Jah r nicht iibersteigen diirfen. Nach 
diesem A usnahm etarif befordertes Holz der Pos. 
904 bedarf eines Frachtbriefverm erks „Zum  Ver- 
brauch im In lande“ und ist an eine tatige Grube 
zu adressieren. Bei den Pos. 906, 907 und 908 ist 
derselbe Verm erk erforderlich, ebenso muB ais 
E m pfanger eine tatige Zellulose-, Papierm asse- oder 
Papierfabrik bezw. eine Sparter-, Fournier- oder 
Sperrholzfabrik zum Ausdruck kommen.

D er A usnahm etarif D 3 ist ein reiner Seehafen- 
tarif. E r  umfaBt die T ransporte der Pos. 903, 
905, 906 b, 909—911, 913, 921 und 924—927 und 
gilt von allen Stationen nach den Seehafen^ Danzig- 
Gdingen. Notwendig ist der V erm erk des Ab- 
senders „Zum  W eitertransport iiber See“ .

D er A usnahm etarif D 4 hat a) das Holz der 
Pos. 903, 905, 909, 911 und 913 sowie b) das Holz 
der Tarifpos. 904 und 905 b zum Gegenstand. (Fiir
a) bezieht sich sein Geltungsbereich von und pach 
allen Stationen und Grenzpunkten, fiir b) von allen 
Stationen nach allen Grenzpunkten.

Dem A usnahm etarif D 5 unterliegen die P °s- 
912, 921 c, 922 a  und !923b. E r  gilt von und nach. 
allen Stationen m it EinschluB der Grenzpunkte. 
D asselbe gilt fiir Ausnahm etarif D 6, der sich auf 
die Tarifpos. 922 b, 923 a und 923 c bezieht. Die 
Pos. 910, 911, 913 und 021 unterliegen dem  Aus
nahm etarif D 7, dessen Geltungsbereich die Trans
porte vion den Stationen der Eisenbahn-Direktion 
W ilna nach den Bezirken der Linie Grajewo 
Brzesc—Luniniec—Mikaszawice sind. D er T a r i f s a t z  

betrag t fiir diejenigen Stationen, die von den 
Em pfangsstationen weiter entfernt sind ais 300 km, 
die Quote des Ausnahm etarifs D 4. Die Transporte 
nach den Seehafen Danzig-Gdingen werden nach 
A usnahm etarif D 3 berechnet minus 10°/o bei einem 
Minimalsatz von 2 Groschen je tkrn. U nter Be- 
riicksichtigung der w ichtigsten Entfernungslangen 
wurden die Tarifsatze bei den einzelnen Ausnahme- 
tarifen etwa folgendes Bild ergeben:

Entfernungslange in kim 
100 200 300 400 500 600 800 1000 120U 

Ausnahm etarif Dl in Gr. 95 139 183 227 243 259 284 304 1f  
D2 „ 50 75 95 115 125 135 160 200 24U
D3 „ 65 95 113 131 143 154 176 200 24U 
D4 „ 75 110 133 156 174 192 214 234 254 
135 „

(KI. 13 wie Dl)
„ D6 (KI. 14) 124 194 251 296 329 349 390 431

Soweit der Aufbau der polnischen Ausnahme- 
,tarife fiir Holz in seiner E igenschaft ais Haupt- 
produkt. W ie aber oben schon betont, wird durch 
die Tarifreform  vor allen D ingen eine w eitg eh en d e  
V erarbeitung des Holzes im Inlande gefordert. Da- 
m it im E inklang  steht denn auch die Ausnahme- 
tarifierung fiir Holzderivate, wie Terpentin, 
W achsol, Teer, Pech, Holzkohle^ u. a. P ro ' 
dukte, welche nam entlich beim T ransport nach den 
Seehafen eine Sonderstellung erfahren. Aehnlich 
geregelt ist schlieBlich auch die D urchfuhr von 
einzelnen Holzderivaten, wobei allerdings die Tani- 
satze nicht im m er logisch begriindet erscheinen-

Lefflands Buflererzeugung und Deufsdiland.
N ach d e r G riindung d es  le ttlandischen S taa tes w ar es 

das lebhaftes te  B estreben  d e r durch den  K rieg schw er ge- 
schadigten  L andw irte , ih re  B etriebe zu m odernisieren  und 
zu in tensiv ieren ; insbesondere w andte m an sich von dem  bis 
dahin  betriebenen  K ornerbau ab  und verlegte das Schw er- 
gew ich t auf d i e  V i e h z u c h t u n d  M i l c h w i r t s c h a f t .  
M an g ing zunachst an d ie  B eschaffung bezw . A uffrischung 
des stark  zu riickgegangenen  V iehstapels und hatte  d iesen in 
iiberraschend k u rzer Zeit w enigstens num erisch auf die Vor- 
k rieg shohe g eb rach t; wenn auch die H erden  cjualitativ viel 
zu w iinschen iibrig lassen, so w ird doch auch in d ieser B e 
ziehung seit J a h r  und T ag  unablassig  und zielstreb ig  ge- 
arbeite t.

H and  in H and  mit d e r  V ergróB erung des V iehstapels 
und der V erbesserung  von W iesen Imd W eidegriinden, d ie  
m L ettland im allgem einen sich in einem  deso laten  Zu- 
stande befinden, g ing  d ie Schaffung von M olkereien, sowohl 
genossenschaftlichen ais auch privaten. M an ru s te te  diese 
M olkereien mit den neuesten  M aschinen, vorzugsw eise deut- 
scher H erkunft, aus und so rg te  fiir tiichtige M ilchfachm anner, 
d ie  die L eitung d e r M olkereien tibernahm en. Zum  1. Jan u a r 
1929 w aren in B etrieb insgesam t 522 M olkereien, davon 
455 genossenschaftliche und 67 private. D as durch  d ie  staat- 
liche B u tterkon tro lle  gegangene Q uantum  B utter, das in 
diesen M olkereien  erzeugt wurde, betrug  1927 11 Millionen 
k g  gegen  13,1 M illionen 1928. E s muB bem erk t w erden, 
daB gieichzeitig  mit d e r  S teigerung  d e r B u tterproduktion  
auch eine w esentliche V erbesserung der Q ualitat sta ttgefunden

Von O s k a r  G r o s b e r g ,  R iga.
h a t, w as in  e rs te r  R eihe d e r sc h a rfe n  s ta a tlic h en  B u tte r 
k o n tro lle  zu v e rd a n k e n  ist.

W enn nun auch die  B evólkerung L ettlands einen au n 
ordentlichen  starken  E igenverb rauch  an  B utter hat, 
kennt in L ettland M argarine nur dem  N am en nach und 
nutzt andere  S u rroga te  nur seh r ungern , — so ist doch 
A usfuhr von B utter von Ja h r  zu J a h r  gestiegen  und h êu 
b ildet sie einen d e r w ichtigsten Posten  in d e r l e t t l a n d i s c  ie 
A usfuhrliste. D ie B utterausfuhr geh t fast ausnahm slos z 
Schiff und fast ebenso ausnahm slos aus dem  R igaer H ate  
vor sich. E s w urden aus dem  genann ten  H afen  aUS^ etur.n 
B u tter: 1926 10,1 M illionen kg  im W erte  von 37,4 MUi- 
L at; 1927 10,8 Mili. kg  im W erte  von 41,3 Mili. Lat una
1928 13 Mili. kg  im  W erte  von 52,5 Mili. Lat. . „ 

D iese sta rk ę  S teigerung  fjillt um so schw erer ins „ 
wicht, ais in den Jah ren  1927 und insbesondere . 'I 
s ta rkę  R egengiisse  das H eu verdarben, so daB die Land wir 
infolge F u tterm angels sich genótig t sahen, einen Leil inr 
V iehstapels zu verkaufen. . . .. g

M an muB d iese E ntw ickelung  ais geradezu  beispn o 
bezeichnen, und es ist zu erw arten , daB L ettland im Lau ( 
w eniger J a h re  zu einem  der w i c h t i g s t e n  V e r s o r g c  
d e s  B u t t e r m a r k t e s  w erden wird. Z ur Zeit 1̂̂ url,e 
D ę u t s c h l a n d  ais der w ichtigste A bnehm er l e t t l a n d i s c  
B utter; a is  B utterlieferan t steht L ettland in der <l eUt,SĈttgr 
E infuhrliste  nach D iinem ark und den  N i e d e r l a n d e n  an d n  
Stelle. 85 P rozen t der le ttland ischen  B u tte rv e rsćh ifru n g  
sind 1928 nach D eutschland gegangen , w a h r e n d  E n g  a *
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bloB 13 P rozen t ab g  enom m en hat, nachdem  es friiher d e r 
H aup tabnehm er gew esen  war. E s muB bem erk t w erden, 
daB die B utterausfuhr nach D eutschland sich mit dem  Zeit- 
punkte entw ickelt hat, da d ie S t e 11 i n e r  R e e d e r e i  
Rud. Christ. G ribel D am pfer mit K iihlvorrichtung fiir den 
V erkehr R iga—Stettin  eingesitellt hat.

U n te r diesen U m standen ist es verstandlich, daB die 
mit dem  10. Ju li d. Jsi. in D eutschland in K raft ge tre tene  
E rhóhung  des E infuhrzolles auf B utter von ‘27,50 M. auf 
50 M. pro  dz. in L ettland sehw ere B esorgnis e rreg t hat. 
W enn nun auch vorab tatsachlich d e r b isherige Z ollsatz 
von 27,50 M. bestehen  bleibt, da d ieser im deutsch-finnij- 
schen H andelsvertrage  vorgesehen ist und L ettland auf Grund 
der M eistbegiinstigungsklausel denselben V orzug genieBt, so 
sagt m an sich doch in lettlandischen w irtschaftlichen 
K reisen, daB D eutschland en tw eder den Iian d e lsv e rtrag  mit 
F innland kiindigen und auf d iese W eise den  erhóhten  Z o ll
satz durchsetzen wird oder aber auf seinem  W illen durch' 
K om pensationen bestehen  wird. In  diesem  Falle ha tte  L e tt
land mit einer E rhóhung  des deu tschen  Z ollsatzes von 
34 Santim  auf 63 Santim  pro k g  zu rechnen.

D as w are fiir L ettland ein um  so schw ererer Schlag, 
ais d ie  L andw irtschaft, wie schon vorher bem erk t, infolge 
der M iBernte des Jah re s  1928 sich gegenw artig  in einer rech t 
bedriingten L age befindet und iiber keine nennensw erte  Riick- 
lagen verfiigt. Aus diesem  G runde hat d ie  R egierung  d e r 
notleidenden L andw irtschaft zu H ilfe eilen und sic mit Saat- 
getreide, E rte ilung  von D arlehen  usw . unterstiitzen  miissen. 
G leichzeitig sind groBe M eliorationen, insbesondere D ra- 
nagen, vorgenom m en w orden, um in Zukunft W asserkata- 
strophcn gegeniiber besser gew appnet zu sein. D e r  V e r -

l u s t  d e s  d e u t s c h e n  B u t t e r  m a r k t e s  w i i r d e  s i c h  
n a c h  a l l e m  V o r h e r g e s a g t  e n  a u f  d e m  g e s a m t e n  
W  i r t s c h a f t s k o m p 1 e x L e t t l a ,  n d s  i n  g  e r a d  e z u 
k a t a s t r o p h a l e r  W e i s e  a u s w i r k e n .

W enn einige H eiB sporne unter den  le ttischen W irtschaft- 
lern verm einen, m an miisse der d rohenden  Gefa.hr in der 
W eise begegnen , daB man d i e  E i n f u h r  a u s  D e u t s c h 
l a n d  n a c h  M ó g l i c h k e i t  a b  r i  e g  e i n  solle, so er- 
scheint auf G rund der K enntnis d e r e inschlagigen V erhaltn isse 
eine d e ra r tig e  M aBnahm e doch ais. ein zweischneidiges; 
Schw ert, dessen  S charfe  L ettland viel schw erer treffen 
w iirde ais D eutschland. E ine, w enn auch nur teilw eise Ab- 
riegelung  der industriellen  E in fuhr aus D eutsch land  wiirde 
d e n  U n t e r  g a  n g e i n e r  g a n z e n  R e i h e  v o n  l e t t 
l a n d i s c h e n  k a  u f m a n n i s c h e n  u n d  i n d u s t r i e l 
l e n  U n t e r n e h m u n g e n  bedeuten , denn  es ist nicht an- 
zunehm en, daB irgend  ein an d ere r L ieferstaat sich geneig t 
zeigen wiirde, d ie groBen und w eitgespannten  K red ite  einzu- 
raum en, die D eutschland g ew ah rt und d ie  in L ettland  die 
G rundlage ungezah lter kaufm annischer und industrie ller U n 
ternehm ungen  bilden. Viel p rak tische r erscheint der W eg 
der diplom atischen V erhandlungen, den m an gegeniiber N ord- 
am erika, das gleichfalls e in ige E infuhrzólle erhóht, einge- 
schlagen hat.

DaB ein m odus vivendi gefunden  w erden  muB und ge- 
funden w erden kann, un tcrlieg t keinem  Z w eifel; er .liegt 
ebenso im In teresse  L ettlands wie D eutscldands, das seinen 
w irtschaftlichen EinfluB in L ettland und zw ar g e rad e  auf 
landw irtsehaftlichem  G ebiete zw eifelsohne noch stark  er- 
w eitern  kann.

Der russisdie Auftenhandelsplait fiir 1929/30.
Starkę Forcierung des industriellen Exports. — Die besondere Rolle der Holzausfuhr. — Schwierigkeiten beim landwirt- 
schaftlichen Export. — Geplante Erweiterung des Imports von IndustrieausrOsliungen und Produktionsmitteln fiir die

Landwirtschaft. — Aktive Handelsbiianz.
Von den W irtschaftsplanen, die von der Sow jetreg ierung  

gegenw artig  fiir das kom m ende W irtschafts jahr 1929/30 (Ok- 
tober 1929/Septem ber 1930) aufgestellt w erden, in teressiert 
der russische A uBenhandelsplan das A usland nalurgem aB  
m besonders starkem  MaBe. Vor ku rzem  hat das Handels|- 
kom m issariat der Sow jetunion die ,,K ontro llziffern“ fiir den 
russischen AuBenhandel im neueh W irtschaftsjahr festgesetzt, 
w ahrend der endgiiltige E xport- und Im portp lan  erst im 
September aufgestellt w erden wird, nachdem  sich d e r Um- 
fang der d iesjahrigen  russischen E rn te  genauer ubersehen 
lassen wird. Im m erhin  geben  auch die K ontrollziffern eine 
allgem eine V orstellung davon, mit w elchem  U m fang des 
W aren au s t^u ^h g s mit dem  A uslande in K reisen d e r S o w je t
reg ierung  gerechnet wird.

D em  A uBenhandelsplan fiir 1929/30 liegt das Prinzip 
einer s t a r k e n  F o r c i e r u n g  d e s  r u s s i s c h e n  E x .  
P ° r t s  zu G runde. W ahrend die russische A usfuhr im  W ir t
schaftsjahr 1927/28 774 Mi.ll. Rbl. be trug  und im laufenden 
W irtschaftsjahr russisclierseits mit einem E x p o rt in H óhe 
v°n  910 Mili. Rbl. gerechnet w ird, ist d e r A usfuhrplan fiir 
1929/30 au f nicht w eniger ais 1 160 Mili. Rbl. festgesetzt, 
was gegeniiber dem  veranschlagten  E x p o rt in diesem  Jah re  
eine S teigerung  um  250 Mili. Rbl. o d e r 27,5 o/o bedeuten  
wiirde. Zu bem ęrken  ist, daB d e r A uBenhandelsplan fiir das 
laufende W irtschafts jah r eine Zunahm e des E xpo rts  um  
18 % vorsieht. D ie E rźie lung  einer A usfuhrsteigerung von 
27,5 o/0 vvird im kom m enden W irtschaftsjahr urnso schwie- 
n,ger sein, ais angesichts der andauernden  G etreidekrise  mit 
dnem  G etre ideexport nicht gerechnet w erden kann. D er 
Reue A usfuhrplan w ird d ah er nur un ter den  gróBten Schwie- 
rigkeiten  und u n te r A nspannung aller Kriifte des Landes: 
durchgefiihrt w erden kónnen.

E in  besonders starkes W achstum  ist bei dem  soge- 
^annten i n d u s t r i e 11 e m E  x p o  r t vorgesehcn, auf den im 
Jahre 1929/30 bem erkensw erterw eise  nicht w eniger ais 63,3 o/o 

•clcr russischen G esam tausfuhr entfallen sollen. D abei ist 
w iederum  dem  E x p o r t  v o n  H o l  z eine besonders wich- 
llge  'R olle  zugedacht, das un te r den  russischen A usfuhrw aren 
^r stm alig den ersten  P latz einnehm en soli, w ahrend b isher 
^ au ch w aren  den w ichtigsten A ufubrposten bildeten. E s wird 
^ ss isch e rse its  darauf hingew iesen, daB d ie M óglichkeiten, die 
j1} Sow jetruBland auf dem  G ebiete d e r H olzausfuhr liegen, 
b isher bei w eitem  nicht ausgenutzt w orden seien, und die 
1'o lg e  davon sei d e r sehr bescheidene P latz gew esen, den 
KuBland auf dęm  in ternationąlen  H olzm ark t eingenom m en

habe. In  der T a t ist die Sow jetunion im Jah re  1928 
nicht nur h in ter Schw eden und Finnland, sondern  auch h in ter 
Polen zuriickgeblieben, wobei der russische Anteil am inter- 
nationalen  H olzhandel nur 9 o/0 betrug , w ahrend auf F in n 
land ’18 o/o, auf Polen 15 o/0, auf Schw eden 11 o/0 und auf d ie  
T schechoslow akei 9 o/0 entfielen.

N eben dem  IIo lzexpo rt ist im  kom m enden  WirtschaftsV 
jah r vor allem eine w eitere S teigerung  d e r A u s f u h r  v o n  
B e r g b a u e r z e u g n i s s e n  geplant, in sbesondere des 
N aph taexports, der K ohlen- und A nthrazitausfuhr, des Man- 
ganerzexpo rts (der sich bereits im laufenden Jah re  bedeu- 
tend entw ickelt hat), der A sbestausfuhr usw. Z w ecks E rw ei- 
terung  des N aph taexpo rts soli d ie  E rrich tung  von Craking"- 
an lagen in den russischen N aph tageb ie ten  beschleunigt, sow ie 
d ie A bsatzorganisation  des A llrussischen N aphtasyndikats' 
im  A uslande intensiv ausgebau t w erden.

Auf den l a n d  w i r t s c h a f t l i c h e n  E x p o r t  sollen 
im  kom m enden W irtschafts jah r 1929/30 nur 36,7 o/0 d e r G e
sam tausfuhr entfallen, wobei er eine 8 o/0 ige S teigerung  
gegen iiber der A usfuhr in d iesem  Ja h re  erfahren  soli. D e r 
relativ  geringe  A nteil des landw irtschaftlichen E x p o rts  an  
d er russischen G esam tausfuhr hang t in ers ter L inie m it dem  
D a r n i e  d e r  l i e g e n  d e r  r u s s i s c h e n  L a n d w i r t 
s c h a f t  zusam m en, was vor allem  deil Ausfall des G etreide- 
exports bedingt. Auch die F orcierung  des E x p o rts  einer 
R eihe an dere r Lebensm ittel ist mit R iicksicht au f d en  in- 
landischen B edarf nicht móglich. D ies betrifft vor allem  
E ier, B utter, F leisch  usw. E benso  w ird d e r E x p o rt von 
technischen K ulturen  durch  das starkę  S te igen  des Inlands*- 
bedarfs gehem m t. So ist beisp ie lsw eise  der B edarf der 
russischen T extilindustrie  an F lachs von 75 000 to im Ja h re  
1913 auf 100 000 to im  W irtschaftsjahr 1927/28 gestiegen  und 
hat im laufenden W irtschaftsjahr 1928/29 eine w eitere be- 
deu tende S teigerung  erfahren. D a andererse its  die russische 
F lachsw irtschaft darn iederlieg t, so konnten  in d e r dies-jiih'- 
rigen  K am pagne nur 40 000 to F lachs zur A usfuhr gebrach t 
w erden, w ahrend vor dem  K riege RuBland aus dcm  gegen- 
w artigen  G ebiet der Sow jetunion rund  200000 to F lachs 
exportierte . — D er E x p o rt von P r o d u k t e n  d e r  J a g d  
u n d  F  i s c h e r e i soli im  neuen W irtschafts jah r eine g e 
wisse S teigerung  erfahren. N eben  der E infiihrung des 
System s d e r ,,K on tra takzia“ auf dem  G ebiete der Raucly- 
w arenbereitstellungen, ist vor allem  die Schaffung einer ein- 
heitlichen russischen R auchw arenexporto rgan isa tion  geplant.

W as den  r u s s i s c h e n  I m p o r t p l a n  fiir das kom - 
m ende W irtschafts jahr anbetrifft. so soli d ie  E infuhr gegen-
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iiber dem  laufenden W irtschaftsjahre , das bekanntlich  eine 
bedeutende E inschrankung  d es  Im ports gebrach t hat, 
eine S te igerung  um 26 o/o auf rund 1 M illiarde Rbl. 
erfahren. N aturlich hangt d iese Im ports te igerung  vóllig 
davon ab, inw iew eit d ie D urchfiihrung des A usfuhr- 
planes gelingt, der, wie gezeigt w urde, sehr ange- 
spannt ist. D ie G liederung des russischen Im ports im 
neuen W irtschafts jahr wird sich von der d iesjah rigen  da- 
durch unterscheiden, daB der A nteil d e r A u s r i i s t u n g e n  
f i i r  d i e  S o w j e t i n d u s t r i e ,  sowie der P roduktions- 
m ittel fiir die russische L andw irtschaft eine S te igerung  
erfah ren  wird, w ahrend d e r ohnehin geringe  Anteil d e r  I m - 
p o r t w a r e n  f i i r  K o n s u m z w e c k e  /w eiter e i n  g e - 
s c h r a n k t  w erden soli. Zu bem erken  ist, daB trotz d e r  
vorgesehenen  E rw eite rung  des E infuhrp lanes die B edarfsan- 
m eldungen der russischen W irtschaftsorgane auch. im  kom - 
m enden W irtschafts jah r bei w eitem  nicht in vollem U m fange 
beriicksichtig t w erden konnen. U m  V erzógerungen  bei der 
Bestellung von A usriistungen zu verm eiden, sind d e r O berste 
V olksw irtschaftsrat und die anderen  in F rag e  kom m enden 
W irtschaftsbehórden  angew iesen  w orden, Im portspezifikatio- 
nen fiir 75 o/o d e r von ihnen benótig ten  Im portausriistungen  
bis spatestens zum  1. O k tober d. Js . einzureichen. W as 
den I m p o r t  v o n  R o h s t o f f  e n  u n d  H a l b f a b r i -  
k  a t e n fiir die Sow jetindustrie  anbetrifft, so ist bei nahezu 
allen w ichtigsten Im portw aren  absolu t eine S teigerung  vor- 
gesehen. D er A nteil der R ohstoffe und H alb fab rikate  am  
G esam tim port w ird allerd ings etw as n ied riger sein. D ies 
hangt einm al mit der steigenden G ew innung inlanclischer

Rohstoffe, andererse its  mit der E rw eite rung  d e r  Produktion 
von H alb fab rikaten  in den S ow jetbetrieben  z u s a m m e n .

B esonders bem erkensw ert ist die vorgesehene Erw eite 
rung des Im ports von P r o d u k t i o n s m i t t e l n  f i i r  d i e  
L a n d w i r t s c h a f t ,  dereń  Anteil am  G esam tim port vo 
8,2 o/o im  laufenden W irtschaftsjahr auf 11,2 o/0 im 
m enden W irtschafts jahr 1929/30 steigen soli. E ine besonder^ 
s ta rkę  Zunahm e soli der Im port von T r a k t o r  e n J11* 
Pfliigen und R eserveteilen  erfahren , der nahezu d ie Hal 
der gesam ten  E in fuh r fiir landw irtschaftliche Zw ecke aus 
m achen wird. Es. hang t dies mit der starken  ErweiteflUPfe 
des P roduk tionsprogram m es des „S e rn o tru st“ , der d ie neuC(). 
staatlichen G etreideg iiter ve.rwaltet, mit der M echanisierunj, 
der anderen  Sow jetlandgiiter, sow ie mit dem  kurzhche 
BeschluB der Sow jetreg ierung  zusam m en, besondere 
schinen- und T rak to rensta tionen  fiir d ie  B earbeitung P® 
bauerlichen A ckerlandes zu errichten. Auch die Einlu 
von A nhangergera t zu T rak to ren  soli bedeutend  zunehrnę > 
ebenso der Im port von Zuchtv,ieh. D agegen  wird die 
fuhr von gew óhnlichen landw irtschaftlichen  M aschinen un 
G eraten  im Z usam m enhang mit der starken  Forcieriing ,e 
einheim ischen Landm aschinenbaues eine sehr erhebliche Ei 
schrankung erfahren. W ie weit diese Im portp lane ta .̂saCj:c 
lich verw irklicht w erden konnen, wird sich erst im Lau 
des neuen W irtschaftsjahres herausstellen. ,

Zum  Schlusse sei noch erw ahnt, daB d e r A u B e n h a n d e  ■ 
plan fiir 1929/30 ebenso wie der d iesjahrige eine ak i 
H andelsb ilanz vorsieht, die etw a 150 Mili. Rbl. betrage _ 
soli.

Die Versdiarhing der russisdien wahrungslage.
W e ite r e  b e d e u te n d e  Z u nahm e d e s  G eld u m la u fs . — D a s  s ta r k ę  A n s te ig e n  d er  S ta a tsg e  

e m iss io n . — D ie  k n a p p e  N o ten d eck u n g . — N e u e  E in sch ra n k u n g en  der  Y a lu taau sfu h r .
Die russische W ahrungslage steht im laufenden 

W irtschaftsjahr 1928/29 im Zeichen einer weiteren 
b e d e u t e n d  e n  T s c h e r w o n e z n i o t e n -  u n d  
S t a a t s g e l d e m i s s i o n ,  die durch den groBen 
K reditbedarf der Sowjetwirtsc.haft bedingt worden 
ist. D e r  russische G e l d u m l a u f  zeigt, im Z u 
sam m enhang damit, seit dem 1. Juli 1928 folgendes 
Bild (in Mili. R b l.; der K assenbestand der R ussi
schen Staatsbank ist in den Ziffern nicht inbe(- 
griffen ):

Tscherwoneznoten Staatsgeld Insgesamt
1. Juli 1928 1 019.4 681.6 1 701.0
1. Oktober 1928 1 063.7 907.7 1 971.4
1. Jan u ar 1929 1 090.7 937.1 2 027.8
1. April 1929 

Mai 1929
1 072.9 924.8 1 997.7

1. 1120.1 984.4 2 104.5
1. Juni 1929 1103.2 958.6 2 061.81J-. Juli 1929 1192.4 1 020.5 2 212.9

W ie aus der Tabelle hervorgeht, ist der 
russische Geldumlauf in der Zeit vom 1. Juli 1928 
bis 1. Juli 1929 um nicht weniger ais 511,9 M ili. 
Rbl. gestiegen. Seit dem 1. O ktober 1928, dem Be- 
ginn des laufenden W irtschaftsjahres, betrug die 
Zunahm e der zirkulierenden Geldmasse 241,5 Mili. 
Rbl. M ithin ist die fiir das ganze Jah r 1928/29 
v o r g e s e h e n e  E m i s s i o n s z i f f e r  von 200 
Mili. Rbl. b e r e i t s  i n  d e n  e r s t e n  d r e i  Q u a r -  
t a 1 e n des laufenden W irtschaftsjahres ii b e r - 
s c h r i t t e n  worden. Im vierten - Quartal ist im 
Zusam m enhang mit der G etreidekam pagne natur- 
gemiiB mit einem weiteren starken Ansteigen der 
Geldmasse zu rechnen.

Eine besonders groBe Zunahm e des Geldum 
laufs ist im dritten Quartal (April/Juni) erfolgt, in 
welchem sich die zirkulierende Geldmasse um 215,2 
Mili. Rbl. vergróBerte, wahrend nach dem Emis- 
sionsplan der Sow jetregierung bekanntlich nur eine 
Zunahm e um 1.00 Mili. Rbl. vorgesehen war. Ver- 
gleichsweise sei bemerkt, daB der Geldumlauf im

dritten Quartal 1927/28 um 182,7 Mili. Rbl- £ c 
stiegen ist.. Dieses starkę U eberschreiten des Em is 
sionsplanes im dritten Quartal 1928/29 hangt einei 
seits mit dem Riickgang der E inlagen bei den 
jetbanken, andererseits aber damit zusammen, da 
sich die Notwendigkeit ergab, zur Befriedigung c 
K reditbedarf s der Sowjetwirtschaft, inśbesonder 
der staatlichen Industrie, die Diskont- und Darlehns 
operationen der M oskauer Banken, vor a l l e m  c 
Staatsbank, bedeutend stjirker ais urspriiinglich vo  ̂
gesehen, zu erweitern. — Die gesam te e m i t t i e i  
G e l d m a s s  (d. h. einschlieBlich K a ssen b es ta^  
der Staatsbank) stellte sich zum 1. Juli d. J s ‘ a 
2 268,3 Mili. Rbl., wobei 1216,8 Mili. auf T s c h e r -
woneznoten, 832,4 Mili. auf S t a a t s k a s s e n s e h e i n  >
201,2 Mili. auf Silbermiinzen, 9,8 Mili. auf Kup s 
geld und 8 Mili. auf Bronzemunzen entfielen. 1 
Juli stieg die Geldmasse weiter an und erreichte z1
1. August d. Js. 2363,4 Mili. Rbl. , q

Besonders auffallend in der Gestaltung 
russischen Geldumlaufs im letzten Jah r ist c 
s t a r k ę  A n w a c h s e n  d e s  U m 1 a u f s a n u n 
g e d e c k t e m  S t a a t s g e l d ,  der seit dem 1- J
1928 um 338,9 Miill. Rbl., also bedeutend starker 
der Tscherwoneznotenum lauf, gestiegen ist. j - e 
T atsache hangt damit zusammen, daB m an 
H óchstnorm  fiir die Em ission von S t a a t s k a  
s e n s c h e i n e n ,  die ja  den weitaus groBten 
des Staatsgeldes ausm achen, von 50 °/o des I sc 
woneznotenbetrages, wie dies in dem grundlegenc 
D ekret vom Jahre 1924 vorgeschrieben war, du^ ^  
einen Zusatz zu diesem D ekret im H erbst 
75% des Tscherwoneznotenum laufs erhóht hat. ^ 10jr r . 
Zusatz lautete, daB „in Augenblicken starker 
hóhung des Bedarfs des Verkehrs nach Geldzeic _ 
im W erte von 5 Rbl. und darunter eine zeitwei 
E rhóhung der Norm  fiir die Em ission von ja (jcr 
kassenscheinen von der H alfte auf drei V ierte
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Gesamtsumme der in den V erkehr gebrachten 
Tscherwoneznoten zulassig“ ist. N achdem  m an das 
grundlegende W ahrungsgesetz auf diese W eise ab- 
geandert hatte, ist m an zu einer starken Erweite- 
rung des Umlaufs an Staatskassenscheinen ge- 
sciiritten, der von 494 Mili. Rbl. am 1. Juli 1928 
auf 711 Mili. am 1. O ktober 1928, 730,4 Mili. am 
1- Januar 1929 und — nach voriibergehender Ver- 
m inderung auf 717,7 Mili. am 1. April d. Js. — 
auf 832,4 Mili. Rbl. am 1. Juli und 871,2 Mili. am 
1- August gestiegen ist. W ie ein Vergleich des 
Tscherwoneznotenum laufs mit der Staatsgeldemis- 
sion ergibt, hat sich der Betrag der em ittierten 
Staatskassenscheine wahrend des laufenden Wirt- 
schaftsjahres standig auf etwa 66—69% des Tscher- 
woneznotenbetrages gehaltein. Es handelt sich also 
praktisch nicht um eine ,,zeitweilige“ E rhohung 
des K ontingents der Staatskassenscheine, wie man 
nach dem W ortlaut des D ekrets annehm en konnte, 
sondern um einen D auerzustand.

Zweifellos ist dieser W eg von der Sowjetregie- 
rung deswegen eingeschlagen worden, um nicht 
durch Erw eiterung des Tscherwoneznotenum laufs 
einen noch groBeren Teil des ohnehin knappen 
Gold- und Devisenbestandes ais Notendeckung fest- 
zulegen.

Die Bewegung des E d e l m e t a l l -  u n d A u s -  
l a n d s v a l u t a b e  s t a n d  e s  der Russischen Staats- 
bank gestaltete sich seit dem 1. Juli 1928 wie folgt 
(in Mili. Rbl.):

N o t e n d e c k u n g  *
Gesamtbestand 
(I. Staatsbank a. 
Edelm etallenu.

Edelmetalle Devisen Insgesamt Auslandsyaluta
1- -luli 1928 
1- April 1929 
1- Mai 1929 
1- Juni 1929 
1. Juli 1929

W ie die

195.1
222.4
223.4 
223.7
223.1
Tabelle

70.1 265.2 284.2
88.9 311.3 340.6
88.9 312.3 339.6 
91.3 315.0 340.3
90.8 313.9 331.7

ist der Gesam tbestandzeigt,
der Staatsband an Edelm etallen und Auslandsvaluta. 
der bekanntlich nur summ arisch ausgewiesen wird, 
in der Zeit vom 1. Juli 1928 bis t. Juli d. Js* (um 
•17,5 Mili. Rbl. gestiegen. In der gleichen Zeit 
nmBte die N otendeckung infolge der bedeutenden 
I scherwoneznotenemission um 48,7 Mili. Rbl. er- 
hóht werden, so daB sich also der ,,freie“ Edel- 
metall- und Devisenbestand der Staatsbank am 
1- Juli auf 17,8 Mili. Rbl. stellte. Trotz der abson

luten E rhohung der N otendeckung hat sich das 
D e c k u n g s v e r h a 11 n i s in der letzten Zeit v e r - 
s c h l e c h t e r t .  W ahrend es sich am 1. April d. Js. 
auf 28,2 o/o stellte, betrug es am  1. Juli d. Js. nur
25,8 o/o. Zum 16. Juli sank das D eckungsverhaltnis 
im Zusam m enhang mit einer weiteren Zunahm e des 
Tscherwoneznotenum laufs auf 25,4 o/0, lag also n u r  
n o c h  0,4 o/o i i b e r  d e r  g e s e t z l i c h  v o r g e -  
s c h r i e b e n e n  M i n d e s t g r e n z e .  Zieht m an 
ferner den U m stand in Betracht, daB seit Juli 1928 
neben Gold und Platin auch S i l b e r  a i s  D e k -  
k u n g s m e t a l l  fiir den Tscherwoneznotenum lauf 
fungiert, so wird m an feststellen miissen, daB die 
russische W ahrungs- und V alutalage im letzten Jah r 
eine erhebliche A nspannung erfahren hat. Die Ver- 
scharfung der V alutalage ist in erster Linie eine 
Folgę der starken Passivitat der russischen Handels- 
bilanz im W irtschaftsjahre 1927/28. Im Jahre 1928 
waren bekanntlich G o 1 d e x p o r t e im Gesamtbe- 
trage von nahezu 200 Mili. Rbl. nach dem Auslande 
notwendig. Infolge dieser Goldexporte, die bekann t
lich aus dem Fonds des Finanzkom m issariats be- 
werkstelligt\ wurden, sind die Gesam tvorrate des 
Sow^jetstaates an Edelm etallen und Auslandsvaluta 
stark zuriickgegangen. Die Bewegung der E d e l
metall- und D evisenbestande der Staatsbank allein 
gibt m ithin kein zutreffendes Bild von der tatsach- 
lichen Lagę.

Auf die groBe Knappheit der V alutabestande 
weist u. a. auch der U m stand hin, daB m an es im 
laufenden W irtschaftsjahr trotz der schweren Ge- 
treidekrise verm ieden hat, Getreidekiiufe im A us
lande zu tatigen, da m an die dafiir notwendigen, 
40 60 Mili. Rbl. unter allen Um standen ersparen 
wollte. Von weiteren S p a r m a B  n a h m e n ist die 
von der Sow jetregierung vor kurzem erlassene Ver- 
ordnung betreffend A banderung des D ekrets iiber 
die Ausfuhr, Einfuhr, U ebersendung und Ueberwei- 
sung von Valuten und W ertpapieren vom 21. Marz
1928 zu erwahnen. D anach ist bei der Ausreise aus 
der Sowjetunion z war, wie bisher, im allgemeinen 
gestattet, auslandische Valuta, Edelm etalle und 
Edelsteine bis zum Betrage von 300 Rbl. pro P e r
son und ferner bis zu 150 Rbl. fiir jedes Familien,- 
glied auszufiihren. E s wird jedoch in jenes D ekret 
die wichtige Bestim mung eingefiigt, daB das Fi- 
nanzkom m issariat das Recht hat, fiir einzelne Ka- 
tegorien von Personen n i e d r i g e r e  N o r m e n  fiir 
die Ausfuhr von Yalutaw erten festzusetzen.

Reklame fsi feuer,
aber nodi leurer isl kelne Reklame
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Wirtschaitliche tt@i ehriehten
Sdiweden.

Schw edisehes Ausfuhrverbot von Eisenschrott. Nach 
ęincr (T T ; -M eldung aus Stockholm  an „Sydsv. 'D agb l.“ 
hat d ie  schw edische R eg ierung  beschlossen, d as  A usfuhr - 
verbo t auf schm iedbares- E isenschro tt bis E nde F eb ru a r 
1930 beizubehalten . D as H andelsam t und d ie G eneralzoll- 
verw altung hatten  V erl;ingerung bis zum  30. April. 1930 
beantrag t.

Die Zellstoff- und Papierindustrie Schw edens. D er Se-
kretiir der schw edischen Papierm uhlenverein igung, H ans 
A nstrin, hat m dem  M onatsbulletin  von Svenska H andels- 
banken  ,,In d ex “ einen in teressan ten  A ufsatz iiber den Ur- 
sprung und d ie  Z ukunftsm oglichkeiten  d ieses Industriezw eiges 
in Schw eden veróffentlicht. D ie kom m erzielle A usnutzung 
der schw edischen W alder hat schon zu G ustav V asas Z eiten 
vor 400 Ja h re n  begonnen, d ie  Z ellstoffindustrie ist w enig 
iiber 50 Ja h re  alt, hat sich ab e r gew altig  eńtw ickelt von 
62 000 to T rockengew ich t 1886 bis zu d e r je tzigen  Jah res- 
p roduktion  von m ehr ais 2 Mili. to. D ie Zellstoffm iihlen be- 
finden sich hauptsachlich  in den  ndrdlichen T eilen  des L an 
des, wo groBe W alder den  R ohstoff liefern  und wo die  Ab- 
fa llp roduk te  d e r Sagem iihlen verw endet w erden konnen. 
Schw eden liefert 40 v. H . a ller Zellstoffinengen, die auf dem  
W eltm ark t verkauft w erden.

D ie Papierm iih len  sind im G egenteil in Mittel- und Siid- 
schw eden gelegen, wo billige W asserkraft, eisfreie H afen  und 
g u te  V erkehrsw ege diese Industrie begiinstigen. Viele d ieser 
m odernen  Papierm iih len  sind N achkom m en d e r a lten  H and- 
miihlen, die schon vor 400 Jah ren  in Schw eden zu arbeiten  
beganncn . D ie schw edische Papier- und P appefabrikation  
lsl in den le tz ten  30 Ja h re n  von 86 000 to zu einer jetzigen 
Jah resp roduk tion  von 610 000 to gediehen. B esonderen E rfo lg  
hat die P roduktion  und der E x p o rt von D ruckpap ier erzielt, 
so daB Schw eden je tz t 6 v. I i . des gesam ten  A ngebots von 
D ruckpap ie r auf dem  W eltm ark t herstellt.

W as nun d ie  Z ukunft der schw edischen Zellstoff- und 
P ap ierindustrie  anbetrifft, so hat die neulich abgesch lossene 
Schatzung der schw edischen W alder gezeig t, daB dank  der 
traditionellen  gesunden  W aldkultur Schw edens nicht nur d e r 
Z ugang  an H olz vollkom m en gesichert ist, sondern  auch der 
jahrliche Z uw achs viei reichlicher ist, ais m an friiher an- 
zunehm en w agte. Auf G rund d ieser p rak tisch  unerschópf- 
lichen Q uellen an  R ohstoff und d e r fo rtschreitenden  schwe- 
d ischen  Industrie technik  kann  m an den  SchluB ziehen, daB 
d ie Zellstoff- und Pap ierfab rikation  Schw edens ihre S tellung 
auf dcm  W eltm ark te  auch. in Z ukunft w ird halten  konnen. 
Ja , d ie  Z ukunft gesta tte t noch ganz neue A usblicke: durch 
die  E infuhrung  neuer M ethoden w erden aus den  B eiprodukten  
der Z ellstoffindustrie Sulphitallcohol, H efe, Zucker und kon- 
zen triertes V iehfutter hergeste llt w erden  konnen.

Rekordartiger Eisenexport Schwedens. D ie E isenerz- 
verschiffung d e r G rangesberg-G eselłschaft hat im Juli eine 
R ekordziffer mit 1 128 000 to erreicht. Jm  Jum  d. Js. 
w urden 904 000 to ' und im  M ai 1005 000 to verschifft. In 
den ersten  7 M onaten des Jah re s  w urden 5 279 000 to ex- 
portiert.

Standardisierung der Holzwaren und Pflastersteine. Die
Schw edische K om m ission fiir industriełle  S tandard isierung  
ist je tz t dam it beschaftigt, eine einheitliche S tandard lange 
fiir g esag te  und gehobelte  H olzw aren  zustande zu bringen. 
Zu d iesem  Z w ecke soli eine K onferenz in London zusam m en- 
tre ten . D urch diese M aBregel allein w erden die  schw edischen 
Sagem iihlen  jahrlich 6 Mili. Kr. e rsparen  konnen. D ie S ta n 
dard isierung  der P flastersteine wird eine E rsparn is von 
500 000 Kr. geben. A llm ahlich bricht sich die E rkenntn is 
Bahn, daB d ie  industriełle  S tandard isierung  groBe W erte  dem  
L ande erhalten  kann.

Die Turkei kundigt das Handelsabkommen mit Schwe 
den. D as am  4. F eb ru a r 1928 zw ischen Schw eden und d e r 
T iirkei abgeschlossiene H andels- und S chiffahrtsabkom m en 
ist, wie ,,H andelstidn ingen“ m eldet, seitens d e r  T urkei am  
b. .A ugust gek iind ig t w orden und tritt nunm ehr nach A r- 
tikel 24 am  5. N ovem ber 1929 auB er K raft. D ie V erhand- 
lungen w egen des A bschlusses eines neuen A bkom m ens sind 
bere its  zw ischen der schw edischen G esandschaft in K onstan- 
tinopel und den zustand igen  Stellen in d e r T u rke i aufgenom - 
m en w orden.

Kreuger & ToII griindet Riesenkonzern in der schwe- 
disćhen Holzindustrie. W ie aus S tockholm  gem eldet w ird,

ist do rt d ieser T ag e  ein A bkom m en getroffen  w orden, n a c h  
dem  in k iirzeste r Zeit un ter Z usam m enw irken zwischen 
Svenska H andelsbanken  und K reuger & T oll eine H old ing ' 
gesellschaft e rrich tet w erden soli zur U ebernahm e der 
A ktienm ehrheit einer Anzahl nord landischer Iiolzgesell- 
schaften. Von diesem  A bkom m en w erden betro ffen : Berg- 
vik & Ala nya ak tiebo lag , Skonviks ak tiebo lag , Sunds 
ak tiebo lag  T ravaruak tiebo lage t Svartvik, N yliam ns cellu- 
losa ak tiebolag , T orpsham m ars aktiebo lag , B jórknas nya 
sagverks ak tiebolag , Salsakers angsags ak tiebo lag  und Holrn- 
sunds ak tiebo lag . Mit den  B esitzern  d e r  A ktienm ehrheit 
von K ram fors ak tiebolag  finden g egenw artig  V erhandlungen 
im gleiclien S inne statt. F a lls  es gelingen  sollte auch d i e s e  
G esellschaft dem  K onzern  ańzugliedern , dann  w iirde dieser 
etw a 450 000 T onnen  der P roduktion  Schw edens an  Zellu- 
lose und m echanischer M asse sow ie rund 140 000 S ta n d a r c is  
H olz kontro llieren . D er E xp o rtw ert der P roduktion  dieser 
G esellschaften umfaBt etw a 110 Mili. Kr.

I n  d ie  Leitung d e r  H oldinggesellschaft w erden em- 
tre ten  auB er F ach leu ten  sowolil V ertre ter von H a n d e ls b a n k e n  
und K reuger & Toll. — W ie „S ydsvenska D ag b lad e t“ au 
G rund eines bestim m ten G eriichtes m eldet, soli der Dj- 
rek to r G. M agnusson in S k o n v ik  d er L eiter d e r neuen^ H o l 
dinggesellschaft w erden. Ais K apitał sind 50 Mili. Kr. m 
A ussicht genom m en.

Geplante Errichtung eines Leuchtfeuers b e i  T r e l le b o r g -  
W ie „F Iandelstidn ingen“ m eldet, hat das H andelsam t in S tock
h o l m  der schw edischen R eg ierung  em pfohlen, d ie  von d (L 
L otsenverw altung  vorgeschlagenen S icherheitsanstalten  fur die 
E in fah rt nach T relleborg , nam lich die E rrich tung  eines 
L euchtfeuers usw. (schatzungśw eise K osten 205 000 Kr.) voi- 
zunehm en. D as H andelsam t beruft sich dabei auf ein d u rc i 
seinen sachverstand igen  M itarbeiter, K apitan M. Frankm an, 
a b g e g e b e n e s  G utachten, in  dcm  die V oraussetzung au sg e  
sprochen wird, daB die  zu d iesem  Z w eck erforderlichen 
M ittel ausgew orfen  w erden konnen , ohne daB berech tig te  An- 
spriiche auf K ostenbeitrage fiir S i c h e r h e i t s m a B n a h i n e n  i u  
die allgem eine Schiffahrt dadu rch  in den  H in te rg ru n d  g c 
d rang t w erden miiBtcn.

M o r w e ^ e n .
D ie wirtschafthche Lage im Juli 1929. Aus dem Mo- 

natsbericht der Bank von N orwegen. D er N otenum lauf de 
B ank von N o rw e g e n , ha t mit 2,3 Mili. Kr. im Ju h  a ’ 
genom m en und b e trag t je tz t ca. 4 Mili. Kr. w eniger ais 
einem  Jah re . D ie D arlehen  und D iskontierungen  haben i 
Ju li mit 12 Mili. Kr., d ie  G iro-E inlagen m it 8,9 MilL Kr. 
und d ie  auslandischen G uthaben d e r B ank mit 6,8 _Mill- 
abgenom m en, w ahrend d e r B estand  an  W e r t p a p i e r e n  U1 
10 Mili. Kr. gestiegen  ist. D er G oldbestand ist im m er noc 
unve.randert.

D er D evisenm ark t w ar im Juli etw as stramm- 
D urchschnittsno tierung  in Oslo fiir U. S. A. D ollar war wi ' 
im Juni Kr. 3,751/2, w ahrend das englische P f u n d  durc_ 
schnittlich mit Kr. 18,203/2 im Juli gegen  Kr. 18,20 u 
Jun i d. Js . no tiert w urde. . n

D er offizielle G roB handels-Preisindex des S ta t is t i s c i^  
Z en tra lbu ros ist im  Juli um  1 Point gestiegen  —- auf 
(die P reise  im Ja h re  1913 =  100). G leichfalls ist der 
der a llgem einen L ebenskosten  im Juli um  1 Point gestie0
— auf 180 — (d ie  P re ise  im  Ja h re  1914 =  100). . „pn

D er W ert der E in fuhr be trag t im 1. H a l b j a h r  
519 Mili. Kr. g egen  500 Mili. Kr. im 1. H a l b j a h r  1928, u 
der W ert d e r A usfuhr ist in derse lben  Z eit d. Js . 359,3 i | 
Kr. g egen  336 Mili. Kr. v. Js . T ro tz  dem  Preis fali 
also em e S te igerung  des U m satzes mit dem  A usland zu 
zeichnen. D er E infuhriiberschuB  im  1. H a l b j a h r  1929 
159,7 Mili. Kr. g egen  164 Mili. Kr. in derse lben  Zeit 1 - ^ ;

D ie E rn teaussich ten  w erden auf ein w enig un ter Mi 
ern te  geschatzt. .. , rt

D er F rach tm ark t ist im Juli im ganzen unveran 
geblieben, d. h. d e r M arkt ist fiir k leine Schiffe test, 
groB ere Schiffe flau. . , t ie

D ie S om m erm onate w aren fiir die Schiffbauin uSj eJ. 
sehr lebhaft, w ahrend die iibrigen Industriezw eige von 
Ferienzeit g ep n ig t sind. . ..„ Ma-

D ie  H eringsfischereien  haben  einen groBeren, u 
k re lenfischereien  aber einen kleineren  E rtra g  ais im J u 
le tz ten  zw ei Ja h re  gegeben . D ie B rislingsfischerei 'var & ; 
nim m t a b e r  je tz t ab.
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Auf dem  A rbeitsm ark t ist d ie  L age  fó rtdauernd  giinstig  
und d ie  A rbeitslosigkeit zeigt eine w eitere A bnahm e.

D ie Zementindustrie. N orw egen  besitzt vier groBe Ze- 
m entw erke, drei am  O slo-F jord  und eine in N ord land : Christi- 
ania Portland  C em entfabrik  A /S, T ollbodgate  31/33, Oslo, 
C em entfabrik N orge, Ce-No, P ortland  C em ent A /S, D ram - 
men, D alen  Portland  C em entfabrik  A/S in Brevik, N ordland 
P ortland C em entfabrik  A /S in K jopsvik (V erkaufsbiiro  in 
D rontheim , F jo rd g a te  1). G enaue A ngaben iiber die J a h -
1 e i s t u n g  der vier F ab riken  feh len ; m an schatzt das E r- 
gebnis au f 0,4 bis 0,5 Mili. to. D as deckt den  B edarf im 
Lande selbst, und es bleibt noch gentigend fiir den E x p o rt 
iibrig. D er norw egische Z em ent ist nach den  neuesten  E r- 
fahrungen mit ganz m odernen E inrich tungen  hergeste llt und 
kann deshalb  im A uslande teu re r angebo ten  w erden ais 
m inderw ertige W are. N ur fiir hochklassigen  Z em ent Iohnen 
sich d ie  F rach tkosten . Im  Ja h re  1913 w urden nur 6000 to 
(0,75 Mili. K r.j ausgefiihrt. D ie Z iffer g ing w ahrend des 
K rieges zuriick, ab e r 1919 w urde sie w ieder erreicht und 
stieg dann in groB en Spriingen auf IGO 000 to (5 Mili. Kr.J 
1928. D ie A b n e h  m e r’l a n d e r  haben  sehr gesch w an k t; 
Un Ja h re  1913 ging d ie  H alfte  d es  E xpo rts  nach A ustralien, 
1919 fast d e r ganze  E x p o rt nacn Sudam erika, liauptsachlich  
Brasilien, 1920 g ing m ehr ais d ie  H alfte  nach Argentinienć 
usw. Im  le tz ten  J a h re  verteilte sich der norw egische Zem ent 
iiber S udam erika (wo besonders K olum bien hervortrittJ und 
M ittelam erika nebst W estindien; die Ver. S taaten  scheiden 
fast ganz aus. Z ur T rustb ildung  oder derg leichen  ist es 
nicht gekom m en, deshalb  sind auch d ie  P reise  verhaltnis- 
ruiiBig n iedrig. A ber die vier genann ten  F ab riken  haben  sich 
1923 zu einer V e r k a u f s o r g a n i s a t i o n  zusam m enge- 
schlossen: N orsk  P ortland  C em entkontor, Oslo, K irke- 
gaten  14—18.

GriSndung einer H oldinggesellschaft fiir W alfanggesell- 
schaften. N ach einer R itzaum eldung aus Oslo an ,,B brsen“ 
lst in Sandcfjord  eine H oklingcom pagny mit einem  K apitał 
v°n  300 000 Lstrs. in B ildung begriffen, w elche je ein 
l^rittel des A k tien k ap ita ls , d er W alfischfanggesellschaften  
),Kosm os“ , ,,A ntarctic“ und „P e lag o s” iibernehm en soli. D ie 
E infiihrung der A ktien an  d e r L ondoner Borse ist in Aus’-; 
sicht genom m en.

Geldknappheit in Norwegen. N ach einem  Privatbericht. 
aus Oslo ha t sich der fiih rende Chef einer B ank in Oslo ’in 
einer U nterredung  mit einem  V ertre ter der P resse dah in  ge- 
auBert, daB die G eldknappheit in N orw egen  kein G eheim nis 
jUehr sei. D er R iickgang an  E in lagen  w ahrend d e r ersten  
M onate d. Js . hat dazu vor allen D ingen  beigetragen . Die 
norw egischen B anken haben  bis je tz t ke ine  K reditra tion ierung  
vorgenom m en. A ngesichts der gegenw artig  herrschenden  
G eldknappheit sei jedoch d ie  Ausiibung einer strengen  K ritik 
uud d ie  A nw endung auB erster V orsicht bei d e r K red itgew ah- 
rung unbedingt notw endig.

Diinemarli.
Dae Wirtschaft Diinemarks im Juli. Die N ationalbank 

'u K openhagen  und das S tatistische D epartem en t des dani- 
Schen S taates erteilen  fo lgende A uskunfte iiber okonom ische 
und w irtschaftlich e V erhaltn isse im Juli.

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 
tUr die. m eisten W aren  gróB er ais im entsprechenden  M onat 

des Y orjahres, nur d ie  Speckausfuhr w ar etw as geringer. 
Die Preise w aren fiir Speck und E ie r  etw as hoher, jedoch fiir 
“ Utter und Fleisch etw as n ied riger ais im V orjahre.

D e r  W  a r e n u  m s a t z m i t d e m  A u s l a n d e  betrug  
^  Jum , was d ie  E in fuhr betrifft, 13(5 Mili. Kr., w as die. 
^Usfuhr betrifft, 150 Mili. Kr., so daB eine M ehrausfuhr von 

Mili. Kr. zu verzeichnen war, w ahrend E in- und A usfuhr 
Jum  1928 gleich groB w aren. F u r d ie M onate Januar- 

Juni w ar der E infuhriiberschuB  in diesem  Ja h re  30 Mili. Kr. 
Segen 56 Mili. Kr. in 1928.

D i e  E n g r o B p r e i s z a h l  stieg  im Juli von 146 
,lljf 149 nam entlich infolge d e r P re isste igerung  fiir Lebens- 
'nittel und F u ttersto ffe . Auch d ie  F r  a  c h t r a t e  n z a  h l 
st,(‘g im Juli, nam lich von 110,9 auf 114,3.

D ie D arlehen  d e r drei p rivaten  H aup tbanken  sind im 
^e ,laufenen M onat mit 8 Mili. Kr. gestiegen , w ahrend die 

deihen ^  Mili. Kr. herun te rgegangen  sind. Die. N oten- 
Uienge ist von 365,8 au f 351,4 Mili. Kr. gefallen.

D e r  A r  b e i t s 1 o s i g  k e i t s p r o z c n t s a  t z w ar aus - 
Kangs Jul! j s_ 9 3 o/0 g egen  13,6 0/0 ausgangs Juli v. Js . 
n den eigentlichen Industriefiichern  w ar d e r P rozen tsatz  in 

( lc-sem Ja lire  10,7 geg en  15,4 im Juli 1928.
ZusammenschlulS der danischen Fabriken des Margarine- 

rUstes. W ie ,,H andelstidn ingen“ aus K openhagen erfiihrt,

S e h e y e
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Das fiihrende

Herrenhutgeschaft
haben  d ie  drei M argarinefabriken  Bona, S teensen  und Jy sk  
M argarinefabriken , w elche sich im Besitz des groBen hol- 
landisch-englischen M argarinekonzerns befinden, ihren  N am en 
in D e F orenede M argarinefabriker geandert.

Aiufschwung des Hafens von A arhus. N ach einem  Pri- 
vatbericht aus K openhagen  an  „H ande lstidn ingen“ erre ich te  
d e r W arenum satz  d es  H afens von A arhus im Ja h re  1928 
nicht w eniger ąls 1 358 632 to, eine M enge, die verglichen mit
1927 um 22,4 o/0 gróBer ist und a lle  friiheren  U m satze 
iibersteig*t. A arhus ha t sich von K openhagen  im m er m ehr 
unabhang ig  gem acht und im vergangenen  Jah re  eine b ed eu 
tende G uterm enge d irek t eingefiihrt, d ie  friiher iiber K o p en 
hagen  zu gehen  pflegte. M an hat nunm ehr einen w eiteren  
A usbau der I)a.m pferverbindungen m Aussicht genom m en, um 
A arhus in noch gróB erem  U m fange von d e r H aup tstad t 
unabhangig  zu m achen — besonders was d ie  A usfuhr nach 
dem  A uslande anbetrifft.

Baoi eines Staatseisbrechers. W ie „S tockholm s D ag- 
bla,d“ aus K openhagen  erfiihrt, ist je tz t w egen des Baues 
eines neuen S taa tseisb rechers ein A bkom m en getroffen  w orden. 
G leichzeitig haben  die staatlichen E isenbahnen  die G enehnn- 
gung erhalten, d ie  M aschinen der E isb recher-P assag ierfah re  
so weit zu verstarken , daB d iese auch  w ahrend eines so 
schw eren W inters wie des le tzten  den  V erkehr au frech t e r 
halten  kann.

ZusammenschluB danischer Versicher!ungsgesellschaften.
W ie der K openhagener K orresponden t von „H andelstidn in- 
g e n “ m eldet, w erden d ie  beiden danischen  V ersicherungs- 
gesellschaften  „N ord isk  G jenforsikring“ und ,,D anske L loyd“ 
einen engeren  Zusam m enschluB eingehen wollen. D iese Ge- 
sellschaft ha t ein A ktienkapita l von 4 Mili. Kr., wovon
1 Mili. Kr. eingezahlt sind. D ies Kaj^ital w ird je tz t auf 2,5 
Mili. Kr. abgeschrieben , w orauf N ordisk  G jenforsikring  neue
2 Mili. Kr. zeichnen w ird mit 2,5 Mili. Kr. E inzah lung . 
AuBerdem w ird d ieselbe G esellschaft 275 000 Kr. ais Re- 
servefonds zeichnen.

W eitere VergroBerung der danischen Handelsflotte. Im 
G egensatz zu einer M itteilung eines K openhageper M ittag- 
b lattes, in d e r auf einen R iickgang der dan ischen  Ilande ls- 
flo tte  w ahrend des le tz ten  Ja h re s  um  10 000 to h ingew iesen 
w orden w ar, beton t ,,B orsen“ , daB w ahrend d e r  le tz ten  
18 M onate ein gleichm aB ig gu te r Fortsch ritt zu verzeichnen 
gew esen  sei und zw ar sow ohl inbezug auf M enge d e r T on- 
nage  ais auch B eschaffenheit d e r Schiffe.

N achdem  das vorige Ja h r  mit e iner V ergróB erung d e r 
H andelsflo tte  um  19 21.7 B ru tto tonnen  abgesch lossen  hatte . 
ist w ahrend der ersten  sechs M onate d. Js . ein w eiterer Zu- 
wachs um 11 470 to eingetreten .

im  Ja h re  1928 w ar ein N ettozugang  an  M otorschiffen 
um  rund 50 000 B rutto tonnen  zu verzeichnen, und d e r  w ah 
rend der ersten  sechs M onate d ieses Jah re s  festgestellt Zu- 
gang  umfaBt beinahe ausschlieBlich M otorschiffe. G leichzeitig 
hat ein A ustausch bei d e r D am pferflo tte  sta ttgefunden , 
indem  sieben verkauft bezw . verloren  sind und neun ange- 
scliafft w urden. D iese iibersteigen den  A bgang um  rund  1500 
to. S ieben Segelschiffe haben  a llerd ings die dan ische F lagge 
gegen an d e re  gew echselt.

Seit N eu jahr sind verschiedene neue dan ische R eede- 
reien  gegriindet w orden, so daB d ie  Zahl d ie se r U n te rn eh 
m ungen, d ie  w ahrend d e r  le tz ten  Ja h re  im R iickgang  b e 
g riffen  war, nunm ehr w iederum  eine S te igerung  aufw eisen 
konnte. N icht w eniger ais fiinf neue danische T ram pschiff- 
fah rtsgesellschaften  sind ins L,eben gerufen  w orden und haben
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auch bereits sieben D am pfer in F ahrt. — F iir 1929 bis 1930 
ist eine bedeu tende Z unahm e der F lo tte  zu erw arten , da  die 
gegenw artig  vorliegenden N eubauauftrage  etw a 120 000 to 
L adefah igkeit um fassen.

Bevorstehende Herajbsetzung der Hafengebuhren in 
Odense. W ie „B orsen“ erfahrt, ha t d e r H afenausschuB  in 
O dense, veranlaBt durch die vor einiger Zeit gefiihrten  Ver- 
handlungen  zw ischen H afen  von F iinen w egen G ebiihren- 
herabsetzungen  fiir d ie  Z eit 1930 bis 1935, je tz t einen Vor- 
schlag fiir eine neue G ebuhrenordnung  ausgearbeite t, w elche 
d e r S tad tra t dem nachst zu behandeln  haben  wird. W ie aus 
den M eldungen verschiedener auf Fiinen erscheinender Zei- 
tungen erhellt, w ird eine A nzahl von W arenabgaben  und 
S chiffsgebiihren  eine V erbilligung erfahren. Im m erhin hat 
m an doch auf d ie  W irtschafts lage  des H afens von O dense 
R ucksicht nehm en miissen, um  zu verm eiden, daB die Ge- 
m em de ZuschuB zahlen muB.

Łctfland.
Neugriindung m der Fourniisinndustrie. D er Finanz- 

m inister hat d ie  S ta tu ten  einer neuen A ktiengesellschaft fiir 
F ourn ierfab rikation  un ter d e r F irm a „P ro g re ss*1 bestatig t. 
D as G rundkapita l der G esellschaft be trag t 300 000 Ls. G riinder 
d er G esellschaft sind: J . und H . B ehrm ann, A. V ajen, F. 
M ichelsohn und J . W aldenburg . D ie G riinder hoffen, das 
G rundkapita l durch H eranziehung  ausliindischer K apitalien 
zu erhohen. J . und  R. B ehrm ann sind d ie  friiheren  Be- 
sitzer d e r S treichholzfabrik  „V esuv“ .

SchWedisches K apitał in der Margarineindustrie. E ine 
schw edische F inanzgruppe in teressiert sich angeblich  fiir die 
E rrich tung  einer groB eren M argarinefabrik  in R iga. D ies- 
beziigliche V orarbeiten  seien im G ange. V ertre ter der schw e
dischen G ruppe sollen in d irek te  V erhandlungen  mit den 
h iesigen M argarinefabriK en ge tre ten  sein, am einen even- 
tuellen ZusaimmenschluB aller F abriken  herbeizufiihren. E ine 
an d e re  schw edische G ruppe in teressiert sich angeblich fiir die 
E rrich tung  einer „K n ak eb ro t“ -Fabrik  in R iga.

Flachsmarkt. D ie F lachsm onopolverw altung hat letzt- 
hin k le inere  P artien  F lacha verkauft, P reise sind nach 
wie vor niedrig. Dageg,en h a t Sow jetruBland w eitere 
700 tons abgestoB en und zw ar zu etw as b illigeren P reisen  ais 
d ie  letzte P artie  von 890 tons. D ie noch vorhandenen Vor- 
riite R ateruB lands w erden neuerd ings auf ca. 2000, diejenigen 
L ettlands auf ca. 7000 tons aus vo rjahriger und einige 
tausend  tons aus d e r Ernte, von 1927 geschatzt. Z ieht man 
in B etracht, daB im A uslande ebenfalls noch ein paar 
tausend tons O stflachse lagern , so ergiM  sich ein G esam t- 
ąuantum  an noch verfiigbaren  O stflachsen von ca. 13 000 bis 
15 000 to. DaB fiir den lettland ischen  Flachs In teresse  vorliegt, 
geh t aus den eingelaufenen K aufofferten  hervor, in welchen 
u. a. die A bnahm e eines groB en Q uantum s von etw a 5000 
tons in V orschlag gebrach t w urde. Zu A bschliissen ist es 
dabei jedoch nicht gekom m en. D ie F lachsern te  in Lettland 
verspricht in d ićsem  Ja h re  gut auszufallen.

Hafteneisbrecher fiir Riga. In R eederk re isen  wird in 
le tz ter Zeit die F rag e  des B aues eines starkeren  Hafeneis,- 
b rechers von etw a 1200 bis 1500 PS erórtert. D ie beiden 
E isb recher „L atschp lesis“ und ,,P eh rk o n s“ sind nicht m ehr 
in d e r L age, den  A nforderungen  d e r Schiffahrt im R ig aer 
H afen  zu geniigen. M an erw artet, daB das Seedepartem ent. 
d ie erforderliche Sum m ę bereits in das nachste B udget 
aufnehm en und mit dem  Bau ehestens beginnen wird.

Neue Bestimmungen iiber Auskunftsbureaus in Lett
land. D ie b isherigen  B estim m ungen iiber das A uskunfts- 
w esen in L ettland basierten  auf den  in Art. 2 Anmerkun,^ 
des friiheren  russischen H andelsgesetzes enthaltenen  Vor- 
schriften. D ieses a lte  russische G esetzt hat sich jedoch fiir 
d ie  lettlandischen V erhaltnisse ais nicht angem essen  erw iesen, 
indem  es in m ancherlei H insich t unvollstandig w ar und 
andererse its  die G enehm igungspflicht des H andels- u n d  
Innenm inisters vorschrieb, welch ie tz terem  in russischer Zeit 
das E n tscheidungsrech t iiber die „politische Zuverlassig- 
k e it“ kom petierte . D a in L ettland der Innenm inister in w irt
schaftlichen A ngelegenheiten  nicht m ehr in dem  MaBe wie 
iriiher zustandig  ist, so bestim m t d ie neue V erordnung, daB 
nur der F inanzm inister die G enehm igung zur E roffnung 
soicher A uskunftsbureaus zu erteilen  habe. F e rn e r bestim m t 
das neue G esetz, daB die  G riinder von A uskunftsbureaus 
eine K aution  im B etrage  von 20 000 L at fiir etw aige durch 
d ie A uskunftserteilung entstandene F o rderungen  geschad ig ter 
Personen  zu stellen verpflichtet sind, die erst nach Be- 
endigung d e r T iitigkeit des betr. B ureaus und B efriedigung 
a ller F orderungen  zur R iickzahluńg gelangt.

MaiSnahmen zur Forderung des Exports. D as Mi-
nisterkabm e'tt hat in A nw endung des Art. 81 der Ver- 
fassung im ,,V aldibas V estnesis“ N r. 178 v. A ugust eine 
V erordnung  erlassen, derzufolge d e r E infuhrzoll fiir aus 
dem  A uslande im portierte  R ohstoffe, die zur H erstellung 
von E x p o rtfab rika ten  V erw endung finden, i n  v o l l e m  U m - 
f a n g ę  zuruckzuzahlen  ist. D ie A nnahm e d ieser Bestim- 
m ung trag t den seit langem  vorgebrach ten  W^iinschen der 
le ttlandischen E xportfirm en  nunm ehr R echnung, denn letztere 
ha tten  im m er w ieder darau f hingew iesen, daB d e r b ishenge 
Z ollvergiitungsm odus, w elcher eine R iickzahluńg des Lm- 
fuhrzolles fiir genannte. R ohstoffe  im U m fange von bloB 
85 o/o vom E in fuh rw erte  vorsah, ungeniigend sei. Auch der 
W irtschaftsrat des F inanzm inisterium s hat sich auf seiner 
le tz ten  S itzung mit d e r F rag e  der E xportfó rderung , msbeson- 
d ere  der E infiihrung von E xpo rtp ram ien  befaBt, ohne jedoch 
k onk re te  Beschliisse iiber die D urchfiihrung bestim m ter MaB- 
nahm en zu fassen.

Butterausfuhr. Im  J u l i  d. Js . ist d e r E x p o rt von 
B utter aus L ettland betrachtlich  gestiegen . E s w urden aus- 
gefiih rt 1931 to gegen  1732 to im vo rhergegangenen  Monat 
und 1726 to im Juli 1928. D er A usfuhrw ert erreichte 7,0..’ 
Mili. Lat gegen  6,5 Mili. Lat im V orm onat, er bleibt j e d o c h  
gegen  den A usfuhrw ert im Juli des V orjahres um 0,95 Min- 
Lat zuriick, da d ie  B u tte rp re ise  im vergangenen  Ja h r  um 
d iese Zeit bedeutend  hóher standen. Von dem  ausgefiihrten 
Q uantum  g ingen  nach D eutschland 64,5 o/o (gegen  76,4 °/o im 
Juli 1928), E ng land  31,6 o/o (22,3 o/0) Und D anem ark  3,9 °/o
(1,3 o/o). In  A nbetracht der g iinstigen W i t t e r u n g s v e r h a l t n i _ s s e  
ist anzunehm en, daB die P roduktion  von B utter auch in den 
nachsten  zwei M onaten sich auf ansehnlicher H óhe halten 
wird.

Projektierte Erriditung von Freihafen in Lettland. In
le tz ter Zeit ist diese F rag e  w ieder akut gew orden, insbeson
d ere  da der V ize-F inanzm inister dem  S eedepartem ent die 
A usarbeitung ko n k re te r B estim m ungen iiber F reihafen  a u t  - 
g e trag en  hat. E s steht zurzeit noch nicht fest, ob Frei- 
hiifen in R iga, L ibau und W indau od er ein soicher nur jn 
Riga, wo das B edurfnis nach einem  F re ihafen  b e s o n d e r s  
groB ist, errichtet w erden soli. U ngeklart ist e i n s t v v e i l e n  
auch noch d ie F rag e  d e r K apitalbeschaffung, desgleichen 
d er C harak te r der zu eroffnenenden Freihafen , d. h. oD 
sie p n v a te  oder staatliche sein sollen.

Berechnung des Ausfiuhrzolls fur Papierholz in Lett
land. Um die A usfuhr von Papierholz auf d e r E isenbahn  w 
vollen W agenladungen  zu erleichtern, hat, wie der „H olz- 
k au fer"  berichtet, das Finanzm inisterium  in L ettland  doirc i 
eine im V aldibas V estnesis vom 23. Ju li 1929 veroffentlichu 
V erordnung  vom  19. Ju li 1.929 bestim m t, daB das G ew ich ' 
eines K ubikfadens (6 m ai 6 m ai 6) 2650 K ilogram m  g le ic ' 
ist, nach w elchem  G ewicht auch d ie  zu verzollende r a n  
m enge d e r I ló lze r in K ubikfaden zu berechnen ist. D as G e
w icht ist nach den W arenscheinen zu bestim m en. Diese 
V erordnung  ist am  23. Ju li in K raft getreten .

Raubbau in der Waldwirtschaft. D er V orsitzende des 
V ereins der lettland ischen  F orstbeam len , D ozent A. 
mann, hat in einer von ihm  verfaBten D e n k s c h r i f t  l^e 
g ierung  und L andtag  auf d ie  M i B s t a n d e i n d e r  F o r s t 
w i r t s c h a f t  hingew iesen, die insbesondere in der i i b e r  
m a B i g e n  A b li o  1 z u n g liegen und fiir d ie  Volksw ir . 
schaft nicht zu un terschatzende G efahren in sich .^>er^'eI,1r 
D a der F orstverein  ais beru fener H iiter d e r  W aldw irtscha 
sich auf seine p rak tischen  E rfah rungen  stiitzt, kom m t de 
D enkschrift w esentliche B edeutung zu. D ank seiner be 
sonderen  S tellung ist d e r V erfasser in d e r  Lage, seine t  
gaben  durch uzm  T eil rech t in teressan te  D aten  zu stiitzem 
N aturgem aB  w ar eine iiberm aBige W aldbeanspruchung 1 
den ersten  Jah ren  nach der G riindung L ettlands nicht ^u 
um gehen, u. a. weil infolge d e r A grarreform i den zahlreic ie 
Ju n g  w irtschaft en U nterstiitzung  gew alirt w erden muBte. 
zw ischen hat ab er die Inanspruchnahm e des W aldbestanc - 
nicht nachgelassen. D er U m stand, daB auch gegen  war i^
n o c h  10  0 o/o i i b e r . d i e '  F o r m y  a h r l i c h a u s g e h o z
bzw. W alder zu Jungw irtschaften  um gew andelt , w’er r ’ 
w iderspricht, w ie m an in L ettland wohl weiB, einer g 
o rdneten  W aldw irtśchaft.

W  elehe B e d e u t u n g  d e m  W a l d r e i c h t u m  L e t  t 
l a n d  s fiir d ie  V olksw irtschaft zukom m t, erg ib t sich nl, 
daB die H andelsflo tte  zwei D rittel ih rer E innahm en ^  
H olz transporten  verdankt, 50o/o des G esam tgew ichtes 
B ahnfrachten  auf H olz entfallt, 30o/o der Industtiearbeite  , 
U n ternehm en der H olzindustrie beschiiftigt sind und * ^  
des A usfuhrw ertes im D urchschnitt der letz ten  neun J a
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auf Iio lzm ateria l und H olzfab rikate  entfallen. Allein 1928 
wurde H olz fiir 92 M illionen Lats exportiert,

D ie A g r a r r e f  o r m  hat sich nicht auf die Urn- 
w andlung von G utsland in K leinw irtschaften beschrankt, son- 
dern auch W a l d e r  sind in groBem  U m fange i n  J u n g  - 
w i r t s c h a f t e n  u m g e w a n d e l t  w orden. Bis zum 
1- A pril 1928 sind 197 304 ha W aldland: zw ecks U m w andlung 
m Jung  w irtschaften von den S taa tsw aldern  abgetrenn t w or
den. F iigt m an noch die Z ahlen  fiir das  J a h r  1928 hinzu 
(die S tatistik  ist noch nicht beendet), so kann  m an an- 
nehmen, daB a n r e i n e m W a l d l a n d  s c h o n  e t w a  
220 000 ha a u f  g e t e i l t  sind. Von d e r ganzen  W aldflache 
Lettłands ist dieses d e r siebente Teil. In L ettgallen  allein 
sind 96 713 ha S taatsw ald  in G utsw irtschaften um gew andelt 
'Worden, so daB dort nur noch 185 239 ha S taatsw ald  :vor- 
handen sind. Info lgedessen  hat sich in L ettga llen  schon eine 
H o l z k n a p p h e i t  bem erkbar gem acht, die dazu fiihrte, 
daB B rennholz aus Polen eingefiihrt w erden muBte. Auch 
aus RuBland wird neuerdings B rennholz nach L ettland irn- 
portiert.

Esfland.
Geplante Zollerhohung in Eętland. D ie H andelskam m er 

E stlands soli, wie ,,G. H .“ erfiihrt, den H andelsm in ister 
Estlands um  eine E rhóhung  der E infuhrzólle und mójglichste 
«evorzugung der einheim ischen F abriken  bei der V ergebung 
von S taa tsau ftragen  ersucht haben. In  d e r E ingabe wird 
darauf hingew iesen, daB d as  W irtschaftsleben in E stland 
durch d ie  iiberm aBig hohen staatlichen Steuern, die in 
diesem Jah re  bere its  000 K onkurse verursacht haben, er- 
driickt wiirde. W ie der M inister erk larte , w ird d e r M in ister- 
rat sich mit der W irtschaftslage eingehend beschaftigen.

Estlands Auftenhandelsbilanz fiir das 1. Halbjahr 1929 
hat im V ergleich zum V orjahre eine V e r s c h l e c h t e r u n g  
erfahren. Sie schlieBt, wie die fo lgende T abelle  zeigt, mit 
einem P a s s i v u m von 12,7 M illionen K ronen, w ahrend
1928 bei g e ringerer E infuhr bzw. gróB erer A usfuhr eine Un- 
terbilanz von nur 3 Mili. K ronen vorhanden war.

E i n f u h  r  A u s f  u h  r  P a ss iv ita t 
in  M illionen  K ro n en  A k tiv ita t

• Halbjahr 1929 61,5 4^,8 p  12,7 
J- „ 1928 59,4 56,4 p 3,0 
{• „ 1927 43,4 41,8 p  1,6

1926 43,0 44,2 a 1,2
*• ,, 1925 47,5 41,5 p  6,0

E in  V ergleich mit den  vorhergehenden  Jah ren  erg ib t 
einen A usfuhriiberschuB lediglich fiir die 1. H alfte  1926. 
^ e r  E xpo rt ha t von 1927 zu 1928 einen erheblachen Auf-' 
schwung genom m en, um dann, w ie bereits oben bem erkt, 
wieder zuriickzugehen.

Łilauen.
AuBenhandelsbilanz. L i t a u e n s  A uBenhandel im I. 

^  a l b  j a h r 1929 zeigt ein im V ergleich zum V orjahre sehr 
Siinstiges Bild, das auch mit den  A usw irkungen des im Fe- 
hiuar d. Js . in K raft ge tre tenen  deutsch-litau ischen H andels- 
^ertrages zusam m enhangt. D ie A u s f u h r  konnte  sich um 

Mili. Lit v e r g r ó B e r n ,  w ahrend die E i n f u h r  gleich- 
^eitig um 12 Mili. Lit z u r ii c k g i n g , so daB das vorjahrige 

a s s i v u m von 30,1 Mili. Lit bis auf 2,9 Mili. Lit ger 
sunken ist. In den I. H a lb jah ren  der le tzten  5 Ja h re  ge>- 
staltete d e r A uBenhandel sich, wie folgt:

E i n f u h r  A u s f u h r  P a ss iv ita t 
T in  Mili. L it A k tiv ita t
}• Halbjahr 1929 139,4 136,5 p  2,9
• „ 1928 148,5 118,4 p  30,1 

{• „ 1927 120,0 129,8 a 9,8 
}• „ 1926 109,0 125,2 a 16,2

„ 1925 125,6 112,2 p 13,4
A ktivsalden w aren h iernach 1927 und 1926 zu ver- 

/ eichnen, w ahrend 1925, das H alb jah r d e r m edrigsten  Aus- 
rtih.r in der B erichtszeit, ein Passivsaldo aufzuw eisen hat.
, D^e litauische Branntwein-Produktion betrug  im I.

a 1 b j a h r  1929 2 549 422 L iter 40- und 114 449 L iter 
" 'g rad igen . Im  V ergleich  zu derse lben  Z eit d. J . 1928, 
u °  2 902 612 bzw. 120 232 L iter erzeugt w urden, ist dam it 
eiri R iickgang eingetreten . D agegen  laBt sich eine S teigerung 
Segeniibcr 1927 (2 538179 bzw. 107 249 L ite r) und 1.926 

405 607 bzw. 92 497 L iter) feststellen.
, Steigerung des Butterexports. D er V erband der 
•),. cbverw ertungsgenossenschaften  hat im  Jun i d. J . etw a 

unt^ in den ers ten  sechs M onaten zusam m en
000 kg B u t t e r  ausgefiihrt. D ie B utterausfuhr hat in

der ers ten  H alfte  d e r Ja h re  1927, 1928 und 1929 e tw a fol'- 
g ende M engen erreich t:

1927 1928 1929 
kg kg kg 

J a n u a r  9643 22191 25696
F e b ru a r  15851 32735 39 376
M arz 23162 41975 58153
A p ril 35165 90640 111897
M ai 76105 95773 110134
Ju n i 175605 218900 360985

335531 502215 706514 
Fiir E x p o rtb u tte r erzielten  die M ilchverw ertungsge- 

nossenschaften  fo lgende D u r c h s c h n i t t s p r e i s e :  1. 
S orte  6,90 Lit, 2. S orte 6,70 Lit und 3. Sorte 6,60 Lit. D iese 
P reise  sind durchaus giinstig, da  es im M onat Ju n i sehr 
viel M ilch g ib t und diese auch billig ist. G egen E n d e  jdes 
M onats sind d ie  Butterpreis.e sogar noch etw as gestiegen, 
da m an in D eutschland infolge d e r  zu erw artenden  Zoll- 
erhóhungen V orrate anzukaufen  begonnen  hatte. D ann stellte 
es sich ab e r heraus, daB d ie  E rhóhung  d e r Zoile erst spa te r 
vorgenom m en w erden wiirde und so g ingen d ie  B utterpreise  
w ieder zuriick. E in  w eiterer R iickgang ist jedocli nicht zu er- 
w arten. W enn die F u tterm itte lern te  gu t ausfallt, so kann  
m an annehm en, daB d ie B utterp roduk tion  und -ausfuhr sich 
auch w eiterhin  giinstig  entw ickeln w erden. (L- u. Il.-Z tg .)

Freie Sladi Danzig.
Dan^igs Seeverkehr im Juli. D ie Z ahl d e r im D an- 

ziger H afen eingelaufenen Schiffe betrug  im Juli 538 Schiffe 
mit 372 059 N rgt. (im Jun i w aren es 496 Schiffe mit' 
348 501 N rg t.j, d ie der ausgelau fenen  561 Schiffe mit 
372 185 N rgt. (im Ju n i 521 Schiffe mit 371. 149 N rg t.) . An 
erster Stelle stand w iederum  die deu tsche F lagge  mit 137 
Schiffen, an  zw eiter Schw eden mit 125, an  d ritte r D anem ark  
mit 100 Schiffen.

Polen.
Die polnische Brotgetreide-Ernte wird nach am tlichen 

Schatzungen ein recht g i i n s t i g e s  E r g e b n i s  haben. Die 
auf 17,6 M illionen dz geschatzte  W eizenern te  wird nicht 
nur die V orjahre, sondern  auch den  D urchschnitt des Vor- 
k riegs-Jah rfiin fts iiberschreiten. A ehnlich verhalt es sich mit 
R oggen, w ahrend die G e r s t e - und H a f  e r  ertrage  w e - 
n i g e r g u t  sind. D ie fo lgende T abelle  stellt d ie Schatzungen 
liir 1929 den endgiiltigen E rn tez iffern  fiir d ie  Ja h re  1928 
róis 1925 und d ie  Jah rfiin fte  1922—2t> und 1909—13 gegen- 
iiber.

W eizen  R oggen G erste  li  a fe r 
i/M illionen  dz

1929 17,6 67,8 14,4 25,7
1928 16,1 61,1 15,3 25,0
1927 14,7 56,8 16,3 33,9
1926 12,8 50,1 15,5 30,5
1925 15,7 65,3 16,7 33,1
1922-6 (I)u rch sch n .)  12,5 52,4 14,8 29,7
1909-13 „ 16,8 57,1 14,9 28,1

Sollten die vorlaufigen Z iffern fiir die diesjahrige- 
E rn te  sich ais richtig  erw eisen, w ird Polen v e r  m u  11 i c Ii 
seinen bere its  im  verflossenen E rn te jah r (das bis 31. Juli 
re ic lite ; w esentlich v e r r i n g e r t  e n  E i n f u h r  b e d a r f  
noch w eiter reduzieren  konnen. E rw ahn t sei bei d ieser Gele- 
genheit, daB in 1.1 M onaten des vorigen E rn te jah res , also 
in d e r Z eit vom 1. A ugust 1928 b is 30. Ju n i 19B9, n u r 
65 021 to W e i z e n  (gegen iiber 191112 to in d e r V ergleichs- 
zeit 1927/8 und 216 859 to in der V ergleichszeit 1926/7) 
hereinkam en sow ie 17 826 to R o g g e n  (gegeniiber 102 913 
bzw. 106 997 to). D ie G e r s t e - E r n t e  diirfte, w enn auch 
keinen so groBen wie den  vorjahrigen, ab e r doch im m erhin 
einen nicht unbetrach tlichen  E x p o rt g esta tten  (in den M o
naten  A ugust 1928 bis Jun i 1929 g ingen  173 388 to ins A us
land gegen iiber nur 66 899 to in der Vergleichs.zeit 1927/8 und 
93 125 to in d e r V ergleichszeit 1926/7). W as die I i  a f e r - 
V ersorgung  Polens angeht, so sei daran  erinnert, daB "diese 
G etre ideart auf G rund des vorjahrigen  E rn teergebn isses im 
In te resse  der E rha ltung  d e r heim ischen F u tterm itte lvo rra te  
m it einem A usfuhrzoll von 1.0 Zloty je  dz beleg t w orden 
war. D er polnisclien L andw irtschaft kam  d iese  M aBnahme 
seinerzeit sehr ungelegen, da ih re r M einung nach H afer in 
ausreichendem  MaBe vorhanden war. D er Z oll ist ab e r doch 
bis incl. Juni d. Js. in K raft gew esen. Zur E in fuhr ge lang ten  
in den M onaten A ugust 1928 bis Jun i 1929 14 621 to (gegen- 
iiber 18 354 to in d e r g leichen Zeit 1927/8 und 40 624 to in 
der gleichen Zeit 1926/7).



22 Ó Ś f  S E E - H A Ń f e t t Num m er 17

Die polmsche Hoptenernte scheint d iesm al ebenso wie 
in D eutschland, Jugoslaw ien  und d e r Tschechoslow akei rech t 
g  ii n s t i g  zu gera ten , nam entlich, was d ie  Q u a  1 i t a t 
betrifft. A ber auch quantitativ  rechnet m an mit einem  w esent- 
lich hoheren  E rtrag  ais in den  ganzen  le tz ten  Jah reą , 
nam lich von 6 0  0 0 0  Z ;e n t n e r n , w odurch selbst das 
E rgebn is von 1927, dem  R eko rd jah r d e r N achkriegszeit, um 
ca. 8000 Z en tner iibertroffen  sein wiirde. D ie gu te  Qualitiit 
des neuen Hopfens., d ie  a llerd ings du rch  ein schlechtes 
E rn tew e tte r  noch beein trach tig t w erden kónnte, laBt die 
P roduzen ten  hoffen, daB die  polnischen B rauereien  d iesm al 
aut d en  Im port ausland ischer W are  vollkom m en verzichten 
und ihren  B edarf im L ande eindecken w erden. B isher w ar 
die E in fuhr frem den  H opfens noch rech t betrachtlich, wenn 
auch in den le tz ten  beiden Jah ren  (5380 bzw . 3326 Z en tn er) 
bereits stark  riicklaufig. D a ab e r d e r H óchstbedarf d e r  p o l
nischen B rau-Industrie  m it ca. 14 000—15 000 Z en tner ein- 
zuschatzen ist, w iirde m an m indestens ca. 45 000 Z en tner 
fiir den  E x p o rt disponibel haben, abgesehen  von den  Vor- 
riiten aus a lter E rn te . Ob diese M engen auf dem  W eltm ark t 
un terzubringen  sein w erden, muB allerd ings ziem lich fraglich 
erscheinen.

Polens AuBerihandel wieder aktiv! D en vorlaufigen 
D aten  fiir J u l i  zufolge, ist im polnischen AuBen- 
handel w ieder einm al ein A u s f u ł i r i i b e r s c h u B  erzielt 
w orden, der c a .  11  M i l l i o n e n  Z l o t y  b e tragen  diirfte. 
D ies ist um so bem erkensw erter, weil m ehr ais zwei Jah re  
vergangen  sind, seit d ie  le tz te  ak tive A uBenhandelsbilanz 
(M arz 1927; vorlag. D er E xpo rt d iirfte  ca. 277 Mili. Zl. 
(gegen iiber 237,9 Mili. Zl. im  Jun i d. J .j , d e r  Im port 
ca. 266 (271,7; Mili. Zl. b e trag en  haben. D er E infuhrriick- 
gang  soli auf L ebensm ittel entfallen. D ie Passivsalden in 
den  ersten  6 M onaten d. J . w aren fo lgende: Ja n u a r  78,2, 
F eb ru a r 97,5, Marz 71,7, A pril 108,8, M ai 45,2, Jun i 33,8 
Mili. Zl.

Der polmsche KohIenexport hat im J u l i  d. J . einen 
betrach tlichen  A ufschw ung genom m en und dam it sowohl 
das E rgebn is des vorjahrigen  Juli ais dasjen ige  der M onate 
Ja n u a r  bis Jun i 1929 iibertroffen. E r belief sich auf 1 371000 
to gegen iiber 1 089,000 to im Juli 1928, 1 252 000 to im 
Ju n i 1929, 1 167 000 to im Mai, 1205 000 to im  April,
879 000 to im M arz, 689 000 to im F eb ru a r und 1111000 
to  im Ja n u a r  d. J . D ie  E r h o h u n g  im V ergleich  zum 
V orm onat ist in  er ster L in ie ' auf das K onto des E xpo rts  
nach den S u k z e s si o n s  s t a a t e n  zu setzen, d e r mit 
438 000 to um  104 000 to gróB er w ar ais im Juni. Allein 
nach O esterreich  sind 261000 to (gegeniiber 190 000 to) 
gegangen . D ie A usfuhr nach den  n o r d i s c h e n  und b a 1 - 
t i s c h e n  L a n d e r n ,  d ie  642 000 to betrug, ist dagegen  
um  46 000 to h in ter dem  V orm onatsresu lta t z u r ii c k  gblieben. 
Schw eden bezog im Juli 288 000 (im Jun i 290 000) to, Diine- 
m ark 170 000 (188 000) to, N orw egen  63 000 (79 000) to. 
K leine A nstiege sind bei L ettland  (um  6000 auf 53 000 to) 
und bei L itauen (um  5000 au f 17 000 to) festzustełlen,. 
N ach versch iedenen  L andern  w urden insgesam t 195 000 
(gegen iiber 151 000j to ausgefiihrt, und zw ar nach F r a n k - 
r e i c h 76 0p0 ((57 000; to, nach I t a 1 i e n 47 000 (27 000,) 
to, nach den N i e d  e r l  a n d  e n  24 000 (5000) to, nach 
j u g o s l a w i e n  22 0.00 (21000) to usw.

In  den  e r s t e n  s i e b e n  M o n a t e n  d. J . w urden 
m sgesam t 7 674 0p0 to  K ohle (gegen iiber 7 273 000 to in 
d e r V erglcichszeit 1928) ausgefiih rt, w ovon 6 344 510 to 
aus O s t - O b e r s c h l e s i e n  stam m ten. D ie nordischen und 
baltischen  S taa ten  em pfingen 3 362 000 (gegeniiber 3 407 000; 
to, d ie S ukzessionsstaa ten  2 698 000 (2 507 000; to, versch'. 
Land er 1051 000 (941 000) to.

W as d ie  V e r l a d u n g e n  iiber die H afen  betrifft, so 
w urden iiber D a n z i g  in den  M ona ten Ja n u a r—Juli d. J .
2 885 000 to (gegen iiber 2 982 000 to in d e r gleichen Zeit 1928; 
um geschlagen, iiber G d i n g e n  1256000 (947000; to.

Rufdand.
Ąmerikaniische Firma baut fiir den Donugol fiinf 

Gruben. Kiirzlich ist nach russischen P ressem eldungen  
zw ischen dem  D onugol und d e r am erikan ischen  F irm a 
R oberts & ,S cheffer (C hikago) ein V ertrag  iiber d en  Bau von 
fiinf G ruben durch d iese  F irm a abgesch lossen  worden,, 
d e r ais der groB te P ro jek tierungsvertrag , den  D onugol' 
b isher mit einer auslandischen F irm a abgesch lossen  bat, 
b ezeichnet w ird. D ie E ntw iirfe  sollen 13 M onate nach Ab- 
schluB des Y ertrages fertiggeste llt sein. D ie F irm a w ird 
fo lgende G ruben bauen : im B ezirk d e r Petrow ski- und R ut- 
schenkow o-G rubenverw altungen  eine G rube mit e iner Fór-

derunng  von 600000 t jahrlich  und eine zw eite G rube mit 
einer Jah resp ro d u k tio n  von 1200000 t (dies w ird eins der 
groBten B ergw erke  des D onezbeckens sein), fiir die Golu- 
bow ski-B ergverw altung  eine G rube mit einer F orderung  von 
500 000 t und fiir d ie  R ow enezki-B ergw erkverw altung  (R e v ie r  
D olshanka) zw ei G ruben, eine mit 400000 t und eine mit 
800 000 t. D ie F irm a h a t alle P ro jek te  und Z eichnungen fiir 
d ie A nlage und E in rich tung  auszuarbeiten . D ie H a u p t a n l a g e n  
w erden auf den F ab riken  d e r Sow jetunion hergestellt werden. 
D ie F irm a kon tro lliert d ie  H erste llung  auf den  hiesigen 
F ab rik en  und beaufsichtig t d ie  A ufstellung und M ontage; 
sie en tsendet zu diesem  Zw eck T echn iker und B auleiter nacb 
der Sow jetunion, w ahrend  fiir d ie  ganze  Zeit d e r P r o j e k t i e -  
rung vom D onugol ein veran tw ortlicher V ertre te r und drei 
T echn iker nach C hikago reisen. (I.- und H .-Z tg.)

Kursnofierungen der Finlands-BanK.
F in n la n d is c h e  Mark. V erk au ter.

21. Aug. 22. Aug. 23. Aug. 24. Aug.
N e w - Y o r k ......................................  39.70 39.70 39,70 39,70
L o n d o n  ...........................................  192 80 192,80 192,80 192.80
S t o c k h o l m ......................................  1065,75 1065.75 1065,75 1065,75
B e r l i n .................................................  948,00 948.00 948,00 948.00
P a r i s ......................................................  156,00 156,00 156,00 156,00
B rtlsse l . . . . .  554,00 554,00 554,00 554,00
A m s t e r d a m ......................................  1594,00 1594,50 1594,50 1594,50
B a s e l ......................................................  765,50 766.00 706,00 766,00
O s l o ......................................................  1060,00 1060,00 1060,00 1060.00
K o p e n h a g e n ........................... .....  . 1059,50 1059.50 1059,50 1059.50
P r a s ......................................................  118.50 118,50 118,50 118,50
B o m  .................................................. 208,50 208,50 208.50 208,50
B e v a l .................................................  1063.00 10h3,00 1063,00 108300
R iga ............................................ 767,00 767,00 767.00 767.00
M adrid  ............................................  587,00 587,00 587.00 587,00

Revaler Borsenhurse.
Estlandische Kronen.

G em ach  t 22. August 23. August 24. A
K aufer V erk. K aufer V erk . K aufer

N eu y o rk  . . . 374.75 375.75 374 80 375.80 374.80
L o n d o n  . . . — 18.17 18.22 18.17 18.22 18.17
B er lin  . . . . — 89.25 89.85 89.25 89.85 89.25
H e ls in g fo rs — 9.40 9.45 9.40 9.45 9.40
S to c k h o lm  . . 100.40 101.00 100.90 101.— 100.40
K o p en h a g en  . --- 99.80 100.40 99.75 100.35 99.75
O slo  . . . . --- 100.40 99.70 100.40 99.70
P a r is  . . . . - 14.65 14,90 14.65 14.90 14.6i
A m ste rd a m --- 150.15 150.95 150.15 150.95 150.15
R ig a  . . . . --- 72,05 72.55 72.05 72.55 72.10
Zflrich  . . . - 72.10 72.70 72.15 72.75 72.15
B rtlsse l . . . - 52.10 52.60 52.10 52.60 52.10
M ailan d  . . . - 19.60 20.00 19.60 2 0 - 19.60
P ra g  . . . .  
W ie n  . . . .

- 11.10 11.30 11.10 11.30 11.10- 52.80 53.40 52.80 53.40 52 80
B u d a p e s t  . . — 65.35 66.05 65.35 66.05 65.40
W a r sc h a u  . . - 41.75 42.95 41.75 42.95 41.75
K o w n o  . . . --- 37.00 37.60 37.— 37.60 37.00
M osk au  (S ch eck ) --- 192.50 194.— 192.50 194.— 192.50
D a n z i g . . . . — 72.70 73.30 72.70 73.30 72.70

375.80 
18.22 
89.85 

9.45 
10 1.0 0  
100.33 
100.40 

14.90 
150.95 

72.00 
72 75
52.60 
20. -
11.30 
53.40 
66.10 42.93
37.60 

194.-'
73.30

Rigaer Borsenhurse
Lettlandische Lat. (Ls.)

22. August 23. August
K&uf. V erk . Kaut. V erk .

1 a m er ik . D o l la r . . . 5.182 5.192 5.182 5.192
1 P fu n d  S te r l in g .  . . 25.17 25.22 25.17 25.22

100 fran z. F r a n c s  . . . 20.27 20.42 20.27 20.42
100 b e lg . B e lg a  . . . . 72.— 72.55 72.— 72.55
100 s c liw e iz e r  F r a n c s 99.65 100.40 99.65 100.40
100 ita l ie n is c l ie  L ire  . . 27.09 27.30 27.09 27.30
100 s c h w e d . K ron en  . . 138.85 139.55 138.85 139.55
100 n o rw eg . K ron en  . 138.05 138.75 138.05 138.75
100 d iin is c h e  K ron en  . 138.— 138.70 138.-- 138.70
100 ó sterr . S c li i l l in g  . . 72.75 73.45 72.75 73.45
100 ts c h e c h o -s lo w a c . Kr. 15.33 15.48 15.33 15.48
100 h o lla n d . G u ld en  . . 207.70 208.75 207.70 208.75
100 d e u tsc h e  Mark . . 123.50 124.10 123.50 121.10
100 f in n la n d . M ark . . 13.— 13.12 13.— 13.12
100 e s tla n d . K ro n en  . . 138.10 138.80 138.10 188.80
100 p o ln . Z lo ty  . . . . 57.55 5S.75 57.55 58.75
100 li ta u is c h e  L its  . . . 51.10 51.80 51.10 51.80

1 SSS  R -T sc lie r w o n e z

24. August
K 8ul. V erk 1

5.182
25.17
20.27
72.—
99.70
27.08

138.85
138.05
1 3 8 .-
72.75
15.33

207.70
123.50
13.—

138.10
57.55
51.10

5.192
25.22
20.42 
72.55

100.45
27.29

139.55
1 3 8 >
138.70
73.43 
15.48

208.75
124.10
13.12

138.80
58.75
51.80
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Fmnlands Eintuhr an Kohle ist im  1. H a l b j a h r
1929 gegeniiber den V ergleichszeiten der V orjahre zuriick- 
gegangen. E s w urden 283 541 to gegen iiber 325 865 to im 
1- H a lb jah r 1928, 383 362 to im 1. H a lb jah r 1927 einge- 
fiihrt. Im  g leichen Z eitraum  1926 betrug  d e r Im port aller- 
dings nur 152 452 to, 1913 dag eg en  184 940 to. DaB d ie  
K ohleneinfuhr g e rad e  in den  W i n t e r m o n a t e n  un ter
V e r k e h r s s t o c k u n g e n  durch die V ereisung der H afen  
leidet, is t eine bekann te  T atsache. Sie ist ab e r in den  letzten 
Jah ren  noch nie  so n ied rig  gew esen  wie im F eb ru a r undt 
M arz d. J ., wo nur 7448 bzw. 9705 to hereinkam en. A uch 
irn A pril w ar d iesm al noch keine w esentliche E rhóhung  
(12 159 toy festzustellen, doch ist im Mai ein sp runghafte r 
Anstieg auf 97 684 to erfo lg t. E rw ahn t sei bei d ieser Ge- 
legenheit, daB es P o l  e n  im Ja h re  1 9 2 8  gelungen war, 
anstelle von E ng land  zum H a u p t l i e f  e r a n t e n  Finn- 
lands fiir K ohle zu w erden.

Der fmnlandische Butter- und Kase-Export hat in den 
letzten Jah ren  im V ergleich zur V orkriegszeit eine w esent- 

. liche E  r h ó h u n g erfahren. D as M axim um  w urde, wie die 
fo lgende T abelle  zeigt, 1927 erreicht. D och ist das R esultat 
des 1. H alb jah rs 1.929, was B utter anlangt, nur w enig h in ter 
diesem  E rgebn is zuriickgeblieben.

B u 11 e r K a s e

I.
i. to

Ilalbjahr 1929 9 380,6 1 247,9
I. 9? 1928 7 142.5 709,6
I. 1927 9 728,3 1 739,8
I. 11 1926 8 029,3 1195,9
I. 1913 7 251,9 421,7

Finnland besitzt fiir seine B utter ein  g u t e s  A b sa t z  - 
g e b i e t  u. a.  in D e u t s c h l a n d ,  wohin 1928 rund d e r 
vierte T eil d e r G esam tausfuhr an  L ebensm itteln  tierischer 
H erkunft ging, d ie 512,3 M illionen F innm ark  (100 F m k. =  
runa 10,5 RM .) betrug.

Fmnlands HoIzqusfuhr hat im  1. H a lb jah r 1929 einen 
W ert von 825,1 M illionen F innm ark  geh ab t und ist dam it 
sowohl gegen iiber dem  V orjahre ais auch den  Jahrenl 
1927—25 gestiegen . In der e rs ten  H alfte  des Jah res 1.928 
erreichte der E x p o rt einen W ert von 692,9, 1927 von 772,
1926 von 569,5, 1925 von 725,9 Mili. Fm k. D ie A usfuhr des 
laufenden Jah re s  w ird aUer V oraussicht nach d ie urspriing- 
lichen Schatzungen iibertreffen, w eil ein T eil der finn lan 
dischen S agew erke  im Z usam m enhang mit der von RuB- 
land betriebenen  P reiskonkurrenz  sow ie m it den  auB eror- 
dentlich hohen heim ischen R undholzpreisen  seine V orrate 
v’erarbeite t und verkauft. D as geschieht einerseits, um  w egen 
der Z inslasten d ie  V erpflichtungen bei den  B anken ab- 
stoBen zu konnen, andererse its  deshalb , weil d ie  Absicht 
oesteht, W erke  stillzulegen, um  keine neuen V erluste er- 
wachsen  zu lassen. Seitens d e r finnlandischen H olzexport- 
° rgan isationen  sind im iibrigen W arnungen  ergangen, keines- 
falls noch un ter d ie  jetz igen , an  sich schon verlustreichen  
P reise zu gehen, um  die Z ukunftsaussichten  fiir die A us
fuhr nicht zu verclerben. M an hofft sogar, trotz des russischen 
W ettbew erbs gut verkaufen zu konnen, da standige N ach- 
*rąge d e r V erbrauchslander zu verzeichnen ist, denen  d ie  
iH m ensionen des russischen H olzes nicht im m er zusagen. 

hat sich z. B. d ie  K o n k u r r e n z  der  S o w j e t u n i o n  
d e m e n g l i s c h e n  M a r k t e  fiir schm ale B retter und 

L ątten bei" w eitem  nicht in dem  MaBe bem erkbar gem acht, 
"de es fiir a n d e re  H ólzer finnlandischer H erkunft d e r  Fali 
Sew esen ist. G ii n s t i g gesta lte t ha t sich d e r E x p o rt nach 
den N i e d e r 1 a  n d e n , nach B e l g i  e n  und teilw eise auch 
nach F r a n k r e i c h ,  w ahrend die  A usfuhr nach D e u t s c h -  
j a n d  r i i c k l a u f i g e  B ew egung zeigt. A llerdings muB 
nerbei beriicksich tig t w erden, daB ein Teil des deutschen 
In iportbedarfs in A ntw erpen und R o tterdam  um geschlagen 
M rd, so daB d ie  E in fuhrm enge in W irklichkeit gróB er ist, 
als die S tatistik  sie w iedergibt.

D ie fo lgende T abelle  b ring t das A usfuhrąuantum  ver- 
sehiedener H olzsorten  im 1. H alb jah r d e r letz ten  4 Jah re  
im Y ergleich zu 1913.

ungesagtes IIolz Brennliolz Sagematerial
l/cbm i cbm i/Standard *

I.Halbjahr 1929 615 400 15 700 256 300
I 1928 786 200 13 000 181400
I- „ 1927 818 700 46 000 240 000
I. „ 1926 639 800 14 900 168 500
I. „ 1913 83 L 600 475 300 216 800

Sperrplatten Zundhólzer Riemenscheibeii
i to i/to i/to

I.Halbjahr 1929 48 041 1503 2 908
I- „ 1928 37 923 1737 3 027
I. 1927 27 561 1884 2 614
I- i, 1926 22 764 2 635 3 490
I. 1913 — 1,5 5 799

* 1 Standard * 4,672 cbm

H ervorgehoben  sei ais besonders auffallend d ie  starkę
V e r m i n d e r u n g  der  B r e n n l i o l z  ausfuhr sow ie die 
S t e i g e r u n g  des  S p e r r p l a t t e n  exports. D ie le tz tere  
ist um so bem erkensw erte r, ais d ie Sperrholzindustrie erst 
nach dem  K riege en tstapden  ist. Sie stiitzt sich in d e r 
H aup tsache  auf d ie  B irkenbestande des Landes, w ird aber 
bei dem  T em po Ih re r  E n tw ick lung  in Z ukunft auch auf 
anderes Rohm a.terial iibergre ifen  mussen. B edeutend 
k l  e i n e r  gew orden  ist in den  le tz ten  J a h re n  auch d e r  
Z ii n d h  o 1 z export, d e r  ab e r  vor dem  K riege so gu t wie 
g a r nicht bestand. Auf d ie  A usfuhr von hó lzernen R iem en- 
scheiben hat die schw edische K onkurrenz ungiinstig  ein- 
gew irk t. — W ie sehr F inn lands H olzexport jew eils un ter 
den V e r k e h r s s t o c k u n g e n  durch d ie  Y ereisung der 
H afen  leidet, geh t da rau s hervor, daB m ehr ais die H alfte  
vom A usfuhrw ert des l .  H a lb jah rs (443,2 Mili. Fm k.) auf' 
den Jun i entfallt, w ahrend d ie  W i n t e r  m o n a t e  Januar, 
F eb ru a r und M arz m it 78,1 bzw . 20,5 bzw. 22 Mili. Fm k. 
beteilig t w aren. Auch im A pril d. J . sind nur 55,1 Mili. 
Fm k. erzielt w orden, w ahrend  d e r M ai bereits einen An- 
stieg auf 206,2 MUL Fm k. geb rach t hat.

W echselproteste in Finnland. Im  ersten  H alb jah r 1929 
kam en  in F innland 6891 W echsel iiber 39,5 Mili. Fm k. zum 
P ro test gegen  3042 W echsel iiber 15,9 Mili. im ersten  
H alb jah r 1928.

Fmnlands Seeverkehr. D er V erkehr d e r finnlandischen 
H afen  w ar im ersten  H alb jah r 1929 Iebhaft. E r  blieb in 
d ieser Z eit jedoch um etw a 100000 to gegen  das V orjah r 
zuriick. E ingelaufen  sind in d iesem  Ja h r  im ersten  H a lb 
jah r in F innland 2267 Schiffe mit einem  R aum gehalt von 
1455 800 N rgt., davon 556 900 To. ohne Ladung. A usgegan- 
gen  sind in d e r g leichen Zeit 2230 Schiffe mit 1. 341 300 To., 
davon 137 000 T o . ohne Ladung. D ie  fiir d en  F rach ten- 
m ark t aussch laggebende Schnittholzausfuhr w ar m it 256 300 
S tandards erheblich gróB er ais in d e r  gleichen Zeit des 
V orjahres, w ahrend die A usfuhr von unbearbeite tem  H olz mit 
615 400 cbm  etw as k le iner w ar. Zugenom m en hat auch die 
A usfuhr von H olzm asse, w ahrend d ie von P ap ier nicht g e 
stiegen ist. D ie E in fuhr von K ohlen w ar mit 283 600 to um  
42 000 to k leiner a is  im V orjahr, die E in fuhr von G etreide 
und M ehl mit 145 000 to e tw as gróB er ais im V orjahr. D er 
P assag ie rverkeh r d e r finnlandischen H afen  zeigt eine k leine 
Z unahm e; er be trug  ankom m end 24 742 P ersonen  und ab- 
fahrend  23 844 Personen . (R ig. W .-Z.)

VerzoIIungsmodus in Finnland. Bei d e r E in fuhr von 
W aren  ohne U rsp rungsatteste  w ird in F innland d e r a llg e 
m eine Z olltarif angew andt. F alls  jedoch im V er!auf von zwei 
M onaten nach A bląuf des M onats, w ahrend dessen  d ie  Ver- 
zollung stattfand, ein N achw eis iiber den  U rsp rung  ,bei- 
g eb rach t wird, so muB das Zollam t den  zu viel erhobenen 
B etrag  zu riickersta tten ; w ird der fragliche N achw eis aber 
spater, jedoch nicht spa te r ais 90 T ag e  nach der Verzol- 
lung erbracht, so ist die A ngelegenheit d e r Z olldirektion 
zur E n tscheidung  zu un terbreiten . (R ig. W .-Z.)

Eine Anzcige im „Osfsee-Hander bringt ficwbin
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E is e n b a h n  i itery  e r  k e h rs  -  'tląc h r  ich  ten.
Bearbeitet vom Yerkehrsbiiro der Industrie- und Ilandelskam m er z u Ste ttin.

a) Deutsche Tarife.
Ausnahmetarit K 148 (Sam m elgut). Mit Giiltigkeit vom 

15. A ugust 1929 w urde im G eltungsbereich die B randen- 
burg ische  S tad tebahn  nachgetragen .

Durdhfuhr-Ausnahmetarif Ś. D. 4 (Verkehr deutsche 
Seehafen—Oesterreich bezw. Donauumschlagstellen und um- 
gekehrt). Am 26. A ugust 1929 tra t N ach trag  I zu oben ge- 
nanntem  D urchfuhr-A usnahm etarif in K raft. E r en thalt die 
seit de r H erau sg ab e  de^ N eudruckes vom 1. Ju li 1928 ver- 
óffentlichten A enderungen  und E rganzungen .

M itteldeutsch-Sudwestdeutscher Giiterverkehr. M it Giil- 
tigkeit vom 1. S ep tem ber 1929 w ird das T arifheft 2 des 
T eiles II (E n tfernungszeiger) neu ausgegeben .

Reichsbahn-Gittertarif, Heft C II b (Ausnahmetarife). 
Im  Ausnąhntetarit 31 (BaumwoIIe, rohe, usw.) w urde mit 
G iiltigkeit vom 12. A ugust 1929 u n te r den  Sonderfracht- 
satzen H arth.au b. Chem nitz ais E m pfangsbahnhof n ach 
ge tragen . D ie F rach tsa tze  von S tettin  nach diesem  B ah n 
hof be trag en  un ter a 2,86 und un ter b 2,29 RM. in d e r  
10 t- und Hauptklas.se.

Im  Ausnahmetarit 34 (H anf usw) w urde mit G iiltigkeit 
vom 12. A ugust 1929 un te r I S onderfrach tsatze Stiitzengriin 
ais E m pfangsbahnhof aufgenom m en. D er F rach tsa tz  be trag t 
von S tettin  nach diesem  B ahnhof 2,50 RM . in d e r H a u p t
klasse.

Im  Ausnahmetarit 35 (Eisen und Stahl usw.) w urden 
mit G iiltigkeit vom 12. A ugust 1929 u n te r den V ersandbahn- 
hófen zu I G reiz—A ubachtal, N eum ark  (Sa.), Pulsnitz und 
T rip tis  mit F rach tsa tzzeiger 2 aufgenom m en.

Mit G iiltigkeit vom 15. A ugust 1929 w urde u n te r den 
V ersandbahnhófen  zu I der B ahnhof O ederan mit F ra c h t
sa tzzeiger 2 nachgetragen .

Im  Ausnahmetarit 52 (Papier und Pappe usw.) w urde 
mit G iiltigkeit vom 12. A ugust 1929 un te r den Sonderfracht- 
satzen H aan  ais V ersandbahnhof aufgenom m en. D ie F ra c h t
satze von H aan  nach S tettin  be tragen  un te r I 2,66, un ter II 
2,42 und un ter II I  2,17 RM . in d e r H aup tkasse .

b) Deutsche Verbandtarite.
Deutsch—Schw edisch— Norwegischer Verbandtarit. Mit 

G iiltigkeit vom 19. A ugust 1929 tra t im  T eil II, H eft 2, 
ob igen  T arifs A usnahm etarif 14 fiir S alpetersau re in Be- 
ha lterw agen  von R jukan  nach allen deutschen B ahnhófen ein-

schlieBlich G renziibergangspunkten  in K raft. D er Frachtsatz 
b e trag t au f der nordischen S trecke von R jukan  bis zum 
Schnittpunkt 278 schw edische O ere fiir 100 kg  bei Fracht- 
zahlung fiir m indestens 15 000 k g  fiir den  F rach tb rie f und 
W agen. Auf den deutschen S trecken  erfo lg t d ie  Fracht- 
berechnung  nach den  regelrech ten  Sclm ittfrachtsatzen.

c) Auslandische T an ie.
Polm sche Stąatsbahnen. D er im O stsee-H andel Nr. I*’ 

aut Seite 15 angek iind ig te  K ilom eterzeiger d e r p o l n i s c h e n  
Staatsbahnen  tritt mit G iiltigkeit vom 1. S ep tem ber 1929 
m  K raft und enthalt g leichzeitig  das polnische Bahnhofs- 
verzeichnis.

Mit G iiltigkeit vom 1. O k tober 1929 gelangt v o r a u s -  
sichtlich ein neuer G utertarif fiir Polen, w elcher aus den 
H eften  T eil I, Abt. B, T eil II, H eft 1 und Teil II, H eft 2 
bestehen  w ird, in K raft.

Rumanische Eisenbahnen. Mit G iiltigkeit vom 1. A u g u s t
1929 w erden neben der F rach t bel A nw endung des Lokal - 
tarifs die im N ebengebiihren tarif d e r rum iinischen E isen 
bahnen  enthaltenen  A bfertigungsgebiihren  erhoben. N aheres 
ist beim  V erkehrsb iiro  der Industrie- und H andelskam m er 
zu S tettin  zu erfahren.

T schechosIowakisch-Oesterreichischer E is e n b a h n v e r b a n d .  
Mit G iiltigkeit vom 1. S ep tem ber 1929 wird ein n e u e r  Ver- 
band tarif eingefiihrt. '

Tschechoslowakisch — Polnischer E is e n b a h n v e r b a n d .  
Ilóchstw ahrschein lich  w ird mit G iiltigkeit vom 1. Septem ber
1929 zum  T eil I, T eil II, H eft 2 und zu den V e r k e h r s -  
leitungsvorschriften  je ein N ach trag  IV eingefiihrt.

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

6. O ktober 1929 w erden nachstehende B a h n h o f s n a m e n  g e -  
andert:

von auf
B ad O eynhausen N ord  B ad O eynhausen
F ischbeck  F ischbeck (W eser)
GroB N enndorf Bad N enndorf N ord
N ieder Schonew eide- B erlin-Schonew eide

Johann isthal
O slebshausen B rem en-O slebshausen
Sebaldsbriick  B rem en-Sebaldsbriick
W erder-K loster Z inna W erder b. Jiiterbog .

Miitteilunyen 
der Industrie^ und JlundelsScummer zu Stettin

Handel und Gewerbe.
HandwerksroIIe. D a s  V e r z e i c h n i s  d e r j e n i g e n  

G e w e r b e t r e i b e n d e n ,  d i e  d i e  H a n d w e r k s k a m 
m e r  z u  S t e t t i n  i n  d i e  H a n d w e r k s r o I I e  e i n z u -  
t r a g e n  b e a b s i c h t i g t ,  l i e g t  i n  d e r  Z e i t  v o. m 1. 
b i s  3 0. S e p t e m b e r  1 9 2 9  ó f f e n t l i c h  a u s  u n d  
z w a r :  D a s  G e s ą m t v e r z e i c h n i s  f i i r  d e n  K a m -  
m e r b e z i r k  i n  S t e t t i n  i m  V e r w a l t u n g s g e b a u d e  
d e r  H a n d w e r k s k a m m e r ,  A u g u s t a s t r .  5 4 ,  
a u B e r d e m  T e i l v e r z e i c h n i s s e  f i i r  d i e  l a n d  - 
l i c h e n  O r t s c h a f  t e n  d e r  K r e i s e  i m  z u s t i i n -  
d i g e n  L a n d r a t s a m t ,  f i i r  d i e  S t a d t e  ( o h n e  
S t e t t i n )  i m  V e r w a l t u n g s g e b a u d e  ( R a t h a u s )  
d e s  z u s t a n d i g e n  M a g i s t r a t s ,  f i i r  S t e t t i n  i m
V e r w a l t u n g s g e b a u d e  d e r  H a n d w e r k s k a m 
m e r .  W e n n  a u c h  d a s  V e r z e i c h n i s  v o n  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  z u  S t e t t i n  e i n e r  
g e n a u e n  D u r c h  s i c h t  h i n s i c h t l i c h  d e r  i h r  a n -  
g e s ę h l o s s e n e n  F i r m e n  u n t e r z o g e n  w e r d e n  
w i r d ,  s o  m u B  d o c h  d e n  e i n z e l n e n  F i r m e n  d e s  
B e z i r k s  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
i m e / g e n e n  I n t e r e s s e  d r i n g e n d  e m p f o h l e n  
w e r d e n ,  a u c h  i h r e r s e i t s  d a s  V e r z e i c h n i s  e i n -  
z u s e h e n  u n d  f e s t z u s t e l l e n ,  o b  g e g e b e n e n -  
f a l l s  E i n s p r u c h  g e g e n  d i e  b e a b s i c h t i g t e  E i n -  
t r a g u n g  z u  e r h e b e n  i s t .  D i e  E i n t r a g u n g  i n  d i e  
H a n d w e r k s r o I I e  e r f o l g t  n a m l i c h ,  w e n n  n i c h t  
b i n n e n  e i n e r  F r i s t  v o n  d r e i  M o n a t e n  s e i t  B e -  
e n d i g u n g  d e r  A u s l e g u n g  d e s  V e r z e i c h n i s s e ?  
E i n s p r u c h  b e i  d e r  H a n d w e r k s k a m m e r  e i n -  
g e 1 e g  t w i r d .  D i e  E i n s i c h t n a h  m e  i s t  a u c h  d e s 

h a l b  r a t s a m ,  w e i l  b e i  d e r  e r s t e n  A n l e g u n g  
d e r  H a n d w e r k s r o I I e  n a c h  d e n  g e s e t z l i c h e n
V o r s c h r i f t e n  e i n e  s c h r i f t l i c h e  M i t t e i l  u n g 
v o n  d e r  b e a b s i c h t i g t e n  E i n t r a g u n g  a n  « lC 
e i n z e l n e n  F i r m e n  n i c h t  e r g e h t .

Auftenhandel. , ,
Ursprungszeugnisse fiir Sendungen nach Griechenlana*

D ie G riechische G esandschaft h a t  der Industrie- und H a n d e  s- 
kam m er f o l g e n d e  M itteilung h i n s i c h t l i c h  d er V o r s c h r i f t e n  i u l  
U rsprungszeugnisse  bei "Sendungen n a c h  G r i e c h e n l a n d  g c 
m a c h t:

1. D ie von H andelsfirm en  oder S pediteuren  a u s g e s t e l l t c n  
U rsprungszeugn isse  sind nicht rechtm aB ig und w e r d e  
d ah er von den  Z ollbehorden nicht angenom m en.

2. D ie von den  H erste lle rn  d e r W aren  ausgeste llten  ur^ 
sprungszeugnisse  w erden  von den griechischen B e h ó r c l c  
angenom m en un te r der B edingung, a) daB in d iesen  to 
mell der U m stand der H erste llung  de.r W aren  durch die 
betreffende F irm a selbst verm erkt ist, b) daB die 
nisse von einer Zollbfehorde oder H andelskam m er de 
H erste llungsstaa tes d e r W aren  oder von einem  in d e 
selben befindlichen griechischen K onsulat beg laub ig1

3. D ie von den Z ollbehorden, den  Industrie- und H a n d e  ^  
kam m ern  oder von anderen  zustandigen a m t l i c h e n  S t e  e 
d e r H erste llungsstaa ten  der W aren  a u s g e s t e l l t e n  
sprungszeugnisse  bediirfen  nicht der B e g l a u b i g u n g  c  ̂
ein in d iesen  S taa ten  befindliches griechisches Konsu • 
Wieder zugelassene s t a n d ig e  V e r e d e lu n g s v e r k e h r e .  ^

Reichsiminister der F inanzen  hat d ie V o r a u s s e t z u n g e n  
einen standigen V eredelungsverkehr w eiter in folgen 
Fali en an erk an n t: . . . . . . .  — ......... -........" "
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1. E igenvercdelungsverke.hr mit nur gegorenen  T aba*- 
b la ttern  — T arifn r. 29 — zum  E n trippen  — Tarifnr. 
220 — ;

2. E igenveredelungsverkełir mit getrockneten  K irschen — 
T arifn r. 48 — zum  D ippen  — T arifnr. 48 — ;

3. E igenveredelungsverkehr m it getrockneten  Feigen  — 
T arifn r. 52 — zum  E tuv ieren  — T arifnr. 52 — ;

4. E igenveredelungsverkehr mit rohem  K affee — T arifnr. 
61 — zur H erste llung  von koffeinfreiem  geróstetem  und 
ungeróstetem  K affee — T arifn r. 61 — (Die, V erbrin- 
gung  d e r veredelten  W aren  auf ein Z ollager g ilt nicht 
ais A usfuhr. D ie auf das R einkoffein  entfallenden Fehl- 
m engen sind nach dem  Zollsatz fiir rohen  K affee zu 
verzollen).

5- E igenveredelungsverkehr m it A kazienholz d e r T arifnr. 
74 zur H erste llung  von Speichen — T arifn r. 82 — ;

6. E igenveredelungsverkehr m it W eizenm ehl — T arifn r. 162
— das gegen  E infuhrschein  in ein Z ollverschluBlager 
aufgenom m en ist, zur H erste llung  von N estles K inder- 
m ehl — T arifn r. 212 — ;

7. E igenveredelungsverkehr m it Z itronellól — T arifnr. 353
— zur H erstellung  von kiinstlichen R iechstoffen  — 
T arifnr. 354 — ;

8- E igenveredelungsverkehr m it lialb- oder ganzgąrem  
W aldivia-Sohlleder — T arifn r. 545 — zum  N achgerben, 
auch W alzen — T arifnr. 545 — ;

9- E igen- und L ohnveredelungsverkehr m it d ichten  Ge- 
w eben ganz od er teilw eise aus Seide, u n te r AusschluB 
der halbseidenen  H utbander, — T arifnr. 405 — und mit 
undich ten  G ew eben ganz oder teilw eise aus Seide — 
T arifn r. 408 — zum  A usriisten;

10. L ohnveredelungsverkehr m it R adkó rpern  aus E isen, 
K upfer, M essing o der B ronze — T arifn r. 783, 799, 877,
880 — zum E infriisen von Zahnen — T arifn r. 783, 799, 
877, 880 — ;
L ohnveredelungsverkehr mit E lek trom oto ren  — T arifnr. 
907 — zum  A nbringen an  Pum pen und G eblase- 
m aschinen — T arifn r. 907 —.
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Posi, Telegrapliie.
Paketverbmdungen von Stettin nach fremden Landern.

M onat S ep tem ber 1929 bestehen  folgende Postpaketverb in- 
dungen von S tettin  nach F innland, E stland  und L ettland :

niungs-
land

Post-

schluB

Einschif-
fungs-
hafen

d e s  S c h f f e s Uberfahrtsdauer

Abgang
(ungefahr) Name

Eigentiimer
Schiffs-

gesellschaft

bis
Hafen Tage

1 2 3 4 5 6 7 8

finnland Stettin 7. u. 14. Riigen Rud. Christ.. Helsingfors 4 4 S
Gribel

Stettin *
21. u 28 . Nordland

Sept.
16 Uhr

>* 4. 11. 18. Ariadnę Finnische W 46St.
25 . Sept. Dampfschiffs-
16 Uhr gesellschaft

Estland ?» 4. 8. 11.
in Helsingfors

V 25. Sept. Finnische Reval 41St.
'ci. 16 Uhr Dampfschiffs-
Scd gesellschaft

Q 9* 7. u. 14. in Helsingfors
<3-o 21. u. 28. Riigen

Sept. Nordland Rud. Christ. Reval 40 „
Soc 16 Uhr Gribel
cd
bo Stettin*

•O
< 3. 7. 10. Brandbg.
tfl 1 4 .1 7 .2 1 . Wartbg. Stettiner Reval 2 Tg.
uT3 24. u. 28 . StraBbg. Dampfer-
0)
bo Sept. Compagnie

18 Uhr A.-G.

Lettland S
< 7. Sept. Nordland

Stettin

14. Regina Rud. Christ. Riga 40St.
21 . Ostsee Gribel
28 Regina S te t t in 1'
15V 4 Uhr

) Aenderungen bleiben vorbehalten.

Packchen. E ine beąuem e Postve,rsendungsart, d ie sich 
ste igender B eliebtheit erfreut, b ilden die seit einigen Jah ren  
eingefiihrten  Packchen. U m  die teilw eise noch bestehenden  
Zw eifel iiber den  P ackchenverkehr zu beseitigen, w ird auf 
fo lgendes h ingew iesen :

E s ist zu un terscheiden  zw ischen „B riefpackchen" und 
„sonstigen  P ackchen“ . — Ais B r i  e f  p a c k c h e n  gelten  
die m i t  d e r  B r i e f p o s t  z u  b e f ó r d e r n d e n  Packchen 
bis zu einem  M eistgew icht von 1 kg . D ie G ebiihr fiir diese 
Packchen b e trag t 60 R pfg. E ilzustellung ist zulassig, dagegen  
rncht W ertangabe, E m schreiben , N achnahm e und Riickschein. 
D ie Sendungen  d iirfen  25 cm lang, 15 cm b re it und 10 cm 
hoch oder 30 cm lang, 20 cm bre it und 5 cm hoch sein, in 
R ollenform  diirfen sie 30 cm in d e r L ange und 15 cm  im  
D urchm esser nicht iiberschreiten. D ie A ufschrift muB den 
augenfallig  hervo rtre tenden  V erm erk  ,,B riefpackchen“ tragen .

Ais „sonstige  Packchen" sind zugelassen  d ie  m i t  d e r  
P a k e t p o s t  z u  b e f ó r d e r n d e n  Packchen  bis zu einem  
M eistgew icht von 2 kg . D ie  G ebiihr fiir d iese  Packchen 
b e trag t 40 R pfg. E ilzustellung, E inschreiben, N achnahm e 
und R iickschein sind bei d iesen  Packchen zulassig, W e rt
angabe  ist unzuliissig. D ie H óchstm aB e fiir sonstige P a c k 
chen sind 40 : 2 5 1 0  cm o d e r 50 : 20 : 10 cm o d er 
40 : 30 : 5 cm ; in R ollenform  diirfen sie 75 cm in d e r Lange 
und 10 cm im D urchm esser nicht iiberschreiten. D ie A ufschrift 
muB den  augenfallig  hervo rtre tenden  V erm erk  „P ack ch en “ 
tragen.

B eide A rten  von Packchen  d iirfen  briefliche M itteilun- 
gen enthalten. P ak e tk a rten  brauchen  nicht beigefiig t zu 
w erden. U ebersch re itungen  d e r H óchstm aBe bis zu 1 cm 
m einer R ichtung au f K osten  d e r andern  sind zulassig.

Eilauftrage im Postscheckverkehr. Seit dem  1. A ugust 
kann  bei Z ah lkarten  usw . eine E ilbehand lung  verlan<gt 
w erden. D ie E ilbehandlung  besteh t darin , daB d ie  beim  Post- 
scheckam t bis 13 U hr (SchluBzeit fiir E ilau ftrage) eingehen- 
den oder eingelieferten  Z ahlkarten , U eberw eisungen  und 
Schecks sofort gebucht w erden. D as V erlangen der E ilb eh an d 
lung stellt bei Z ah lkarten  d e r A bsender durch den  am  oberen  
R ande d e r Z ah lk arte  n iederzuschreibenden  V erm erk : „S ofo rt 
gu tsohreiben“ ; bei U eberw eisungen  und Schecks kann  der 
A ntrag  sow ohl vom A ussteller ais auch vom E m pfanger, 
wenn d ieser d ie  U eberw eisung  od er den  Scheck vom A us
steller e rhalten  hat, durch den  au f d e r  U eberw eisung  o der 
dem  Scheck un ten  links anzubringenden  und von ihm  zu un- 
terschre ibenden  V erm erk : „E ilau ftrag “ gestellt w erden. E s 
em pfiehlt sich, den  V erm erk  ,,E ilau ftrag “ auch auf die An- 
schriftseite  des Scheckbriefum schlags zu setzen, in dem  d e r 
A uftrag  dem  Postscheckam t iiberm ittelt w ird. D ie G ebiihr 
triigt der A ntragsteller. S ie ist bei Z ah lkarten  auB er d e r 
Z ah lkartengeb iih r durch  A ufkleben von F re im ark en  auf die 
Z ah lkarte  zu entrichten. Bei U eberw eisungen  w ird die Ge- 
b iihr vom K onto des A ntragstellers abgebuch t; bei Schecks 
wird sie, w enn d e r A ussteller d ie  E ilbehandlung  bean trag t, 
ebenfalls von seinem  K onto abgebucht, ha t ab e r  d e r 
E m pfanger d es  Schecks den  A ntrag  gestellt, so w ird sie 
bet der A uszahlung des B etrages einbehalten.

Iiuiere Angelegenheifen.
Verleihung von Ehrenurkunden. Von d e r Industrie- und 

H andelskam m er zu S tettin  sind E h renu rkunden  fiir lang- 
jah rig e  und treu e  D ienste an  fo lgende H erren  verjiehen  
w ordeen:

1) S t a h l k o p f ,  W ilhelm  (43 J a h re  bei der F irm a H.
R. F retzdorff, S tettin),

2) B e r n d t ,  S iegfried  (27 Ja h re  bei d e r  F irm a H . R.
F re tzdorff, Stettin),

3; S t i i h m k e ,  E rn st (28 J a h re  bei d e r F irm a H . "R.
F retzdorff, Stettin),

4) K r i e w i t z ,  M ax (28 Ja h re  bei d e r F irm a I i .  R.
F retzdorff, Stettin),

5) E s c  l i r  i c h ,  F ranz  (30 Ja h re  bei d e r  F irm a Stapel-
faserfab rik  Jo rd an  & Co., Sydow saue).

Versdiiedenes.
Kosten und Ertordernisse fiir die Eintragung emes 

W arenzeichens in China. E in in Shanghai ansassiger 
R echtsanw alt hat der K am m er m itgeteilt, daB er d ie  E in- 
tragung  von W arenzeichen  in China und H ongkong, sow ie 
d ie  B eratung  und V ertre tung  in a llen  einschlagigen F rag en  
ubernim m t. D er B etreffende hat auch M erkbliitter iiber die 
E rfo rdern isse  von W arenzeichenein tragungen  und d ie  ent- 
stehenden  K osten angefertig t, von denen  d ie  H andelskam m er



26 O S T S E E - H  A N D E L N um m er 17

In teressen tcn  1 E xem plar iiberlassen kann. In teressen ten  wird 
anheim gestellt, sich m it dem  Buro d e r  K am m er ins Be- 
nehm en zu setzen.

Messen und Aussfellungen.
D^e Kolner Herbstmesse. Vom 15. bis zum  18. Sep- 

tem ber 1929 findet d ie  d iesjiih rige K olner H erbstm esse  statt. 
D ie H au p tg ruppen  d e r M esse betreffen  W ebw aren , Móbel, 
H aus- und W ohnbedarf. Ih r an g eg lied e rt ist die Sonder- 
schau „D as m oderne B iiro“ . G leichzeitig mit d e r Herbst/- 
m esse w ird d ie  bis zum  22. S ep tem ber dauernde  3. W est- 
deu tsche Funkschau eroffnet. P rospek te  der H erbstm esse 
kónnen von der K am m er zur V erfiigung gestellt w erden.

Die Leipziger M esse. Je d e r  auf d e r L eipziger M esse 
ausste llende  B etrieb  aus dem  B ezirk  d e r Industrie- und 
H andelskam m er zu S tettin  kann  sich aufschluB reiche Ver- 
g leichsm oghchkeiten  mit dem  G eschaftsgang d e r  iibngen  
B etriebe  seines Industriezw eiges verschaffen  und zugleich 
auch d ie  L eistungsfah igkeit des e igenen  B etriebes prtifen, 
w enn er den vom Institu t fiir K onjunkturforschung und dem  
L eipziger M eBam t nach d e r H erbstm esse  versandten  E rhe- 
bungsbogen  genau und vollstandig ausgefiillt bis spatestens 
12. S ep tem ber an  d ie  Industrie- und H andelskam m er zuriick- 
schickt. Sonderberich te  w erden den an tw ortenden  A ussteller- 
firm en nach Fertigsitellung des G esam tberichts, d e r nach 
jed e r M esse in d e r B roschiire „D ie L age d e r  verarbeit;ern- 
den Industrie  im  L ichte d e r  L eipziger F riih jahrs- bzw . 
H erbstm esse.“ erscheint, kostenlos zur V erfiigung gestellt.

Budibesprediungen.
„W as muB jeder von der Einkommensteuer w issen?“

von A l b e r t  A l i  i m a n n ,  V erlag  E ich ler & Co., Leipzig 
C 1, Z eitzer Str. 5, P reis Rm . 2,80.

D ieses Buch g ib t in iibersichtlicher Form  zuverlassige 
und erschópfende A uskunft iiber alle bestehenden  F ragen  und 
Zw eifel auf dem  G ebiet d e r E inkom m ensteuer. B esonders 
w ertvoll sind d ie H inw eise auf steuerfreie E inkiinfte, abzugs- 
fahige A usgaben, S teuererm aB igung, S teuererlaB , S teuerer- 
sta ttung  usw. P rak tische  B eispiele veranschaulichen den 
T ex t, so daB sich jed e r L eser schnell und leicht iiber alle 
F rag en  orien tieren  kann. Auch zur N achpriifung der S teu e r- 
bescheide und d e r festgese tz ten  S teuer ieistet das Buch gute 
D ienste, da es geeigne te  A nhaltspunkte  gibt, um  gegen  die 
fesitgesetzte S teuer E inspruch  erheben  zu konnen  und dą- 
durch S teuererle ich terungen  zu erzielen. Auch den  m it d e r 
M aterie V ertrau teren  d iirfte  das Buch ais K om m entar von 
Y orteii sein.

Statistisches Handbuch fiir die deutsche Mascłiinen- 
industrie 1929. D as vom V erein  D eutscher M aschinenbau- 
A nstalten, Berlin W  10, T ie rga rten s tr. 35, herausgegebene 
H andbuch, das ‘je tz t in d ritte r  A uflage erschienen, ist, beab- 
sichtigt, den V ertre te rn  der deu tschen  M aschinenbauindustrie 
und den  an  d iese r Industrie  in teressierten  Kreisen; d e r W irtŁ 
schaft die w ichtigsten Z ahlen  iiber die deu tsche M aschinen- 
industrie, ih re  S tellung in der deu tschen  W irtschaft und 
auf dem  W eltm arkt, sow ie einige w ichtige W irtschaftszahlen  
von allgem einem  In teresse  in iibersichtlicher F orm  zur Ver- 
fiigung zu stellen. D as Buch hat bere its in seinen friiheren  
A uflagen s ta rkę  B eachtung gefunden, so daB es je tz t zu 
d ieser N euauflage  gekom m en ist, d ie neben einer Fortfiity- 
rung der S tatistiken  bis auf den  neuesten  S tand  auch eine 
E rw eite rung  d es  Inhalts bringt. D ie Z ahlen tafeln  d es  H and- 
buchs stiitzen sich zu einem groB en T e il auf e igene  Erhe,- 
bungen und U ntersuchungen  des V ereins D eu tscher M aschi- 
nenbau-A nstalten . D ie iibrigen W irtschaftszahlen  sind m eist 
am tlichen V eroffentlichungen entnom m en. D er Bezug des 
H andbuch.es kann  In teressen ten  em pfohlen w erden.

Angeboie und Nadifragen.
3 4 1 2  K ó n i g s b e r g  i. P r. sucht G eschaftsverbindung mit 

P re iB elbeeren-Im porteuren  tm d S pezialvertretern  fiir 
d iesen A rtikel.

3 9 8 2  W i 11 k o w i t z sucht G eschaftsverbindung mit einer 
F irm a, w elche mit h iesigen Schiffsreedereien  a r b e i t e t  
und die  gew illt ist, d ie  V erkaufsvertretung  von 
Schiffsdrahtseilen  zu iibernehm en.

3 9 8 0  O s l o  sucht G eschaftsverbindung m it Z w iebel-Ex- 
porteuren .

4 0 2 3  E i b e n s t o c k  i.  Sachsen sucht fiir den  V e r t r i e b  
von S tickereien  a ller Art bei K onfektionsfirm en g ut 
e ingefiihrten  V ertreter.

4 0 2 4  F i i r t h  i. B ayern  sucht fiir den  V ertrieb  von 
F laschen-E tiketten  fiir d ie  W ein- und Spirituosen- 
b ranche einen  bei W eingroB handlungen, Likórfabriken 
usw. gut eingefiihrten  V ertreter.

4 0 2 6  P a r i s  m ochte die G eneral-V ertretung  von d e u t s c h e n  
E rzeugnissen , gleich w elcher B ranche, fiir F ra n k -  
reich  einschl. K olonien iibernehm en.

4 0 2 7  A l t o n a  sucht einen V ertre te r fiir den V ertrieb von 
F isch raucherw aren  und M arinaden.

4 0 4 4  B o u r g a s  (B ulgarien) m ochte d ie  V ertretung  hie- 
siger E xportfirm en  fiir R ohhaute, K affee, Kakao- 
bohnen, T ee, sow ie O ele und F e tte  zur Seifeny 
fab rikation  iibernehm en.

4 0 5 2  A m r i t s a r  (Indien) w i i n s c h t  G e s c h a f t s v e r b i n d u n g  
mit Sportartike lhand lungen  (speziell f i i r  den  Bezug 
von T ennissaiten).

4 0 7 5  R o z d  z i e  n b .  K attow itz s u c h t  G e s c h a f t s v e r b i n d u n g  
m it groB eren E xportfirm en  von O elen und Fetten, 
pflanzl. und tier., einschl. T ran , sow ie O e l k u c h e n ,  
K raftfu tter, D iingem ittel, K olonialw aren, Obst, Kon- 
serven, Fischen, insbesondere H eringen , C h e m i k a h e n -

4 1 0 3  Spezialfabrik  fiir L ederkoffer und R e is e a r t ik e l  in  
K u p p  e n h e i m  i. B. sucht f i i r  d ie  n o r d i s c h e n  
S taaten  einen E xpo rtvertre te r.

4 1 8 0  S o f i a  sucht G eschaftsverbindung m i t  I m p o r t f i r m e n  
von Steckzw iebeln.

4 2 1 3  W  i e n  sucht V ertretung  fur K ugellager. In  F r a g e  
kom m t d ie  U eberlassung  eines groB eren Kon- 
signationslagers, In te ressen ten  miiBten B a n k g a r a n t i e  
stellen.

£ 2 4 2  C a s a b l a n c a  w iinscht G eschaftsverbindung 11111 
P flanzenhaar-Im porteu ren .

4 2 8 7  V a 11 e 11 a (M alta) sucht G eschaftsverbindung nllt 
Z uckerexporteuren .

4 2 8 8  B r e s l a u  wiinscht G eschaftsverbindung m i t  leistungs' 
fiihigen Sperrholz-G roB handlungen.

4 2 8 9  B a r  m e n  sucht fiir d ie  V ergebung  d e r General" 
vertre tung  fiir D ruckm aschinen einen bei d e r DruK' 
kere ikundschaft gut e ingefiihrten  V ertreter.

4 2 9 0  J  e p p o (F innland) sucht G eschaftsverbindung m l t  
F arb en fab rik en  fiir d ie  L ieferung von W oli- Ul1 
B aum w ollfarben in F assern .

4 3 2 6  P ap ierw arenfabrik  in M i i h l h a u s e n  i. Thiir. s u c h t  
b ranchekundigen  V ertreter, d e r bei Papier- u.n 
Schreibw arengroB handlungen sow ie B u ch d ru ck e re ie  
und  d e r  G roB industrie gut eingefiihrt ist.

4 3 3 5  W  i e n  sucht V ertre te r in d e r K u r z w a r e n b r a n c h e ,  
speziell fiir Perlm utterknópfe.

D ie A dressen  d e r an fragenden  F irm en  sind im Biiro d e  ̂
Industrie- und H andelskam m er zu S tettin , B órse II , fiir 
g itim ierte  V ertre te r e ingetragener F irm en, w erktaglich  in « e 
Zeit von 8 —1 U h r vorm ittags vmd 3 —6  U hr n a c h m i t t a g F  
(auBer Sonnabends nachm ittags) zu erfahren  (ohne Gewa 
fiir d ie  Bonitiit d e r einzelnen Firm en).
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Bei d e r R eichsnachrichtenstelle fiir AuBenhandel in 
Stettin, Bórse II, sind u. a. die nachfolgend au fgefiih rten  
N achrichten eingegangen. D iese konnen von in teressierten  
-Firmen in der G eschaftsstelle der R eichsnachrichtenstelle  ein- 
gesehen  o der abschriftlich  bezogen  w erden.
I" i i r k e i :  ■ E igen tum srech t und K onsignationsgiiter.

Aldressenmaterial. D er R eichsnachrichtenstelle fiir 
A uBenhandel liegen A nschriften polnischer Farben- und Lack- 
fabriken vor.

Warnung vor auslandischen Firmen. E s  w i r d  d a r a u f  
a u f m e r k s a m  g e m a c h t ,  d a B  b e i  d e r  R e i c h s -  
n a c h r i c h t e n s t e l l e  l a u f e n d  W a r n u n g e n  v o r  
a u s l a n d i s c h e n  F i r m e n  e i n g e h e n ,  m i t  d e n e n  
d e u t s c h e F i r m e n  u n g i i n s t i g e  E r f a h r u n g e n  g e -  
m a c h t h a b e n .  D i e  e i n g e g a n g e n e n  W a r n u n g e n  
v' e r d e n  v o n  d e r  R e i c h s n a c h r i c h t e n s t e l l e  i n  
e i n e r  K a r t e l  g e s a m m e l t ,  d i e  v o n I n t e r e s , -  
s e n t e n  j e d e r z e i t  e i n g e s e h e n  w e r d e n  k a n n .  
E s  w i r d  e m p f o h l e n ,  h i e r v o n b e i  A n k n i i p f  u n g  
n e u e r G e s c h a f t s y e r b i n d u n g e n  G e b r a u c h  z u  
A a c h e n .  I m  ii b r i g e n i s t  d i e  N a c h r i c h t e n  
5 t e l l e  i n  d e r  L a g e ,  i i b e r  a l l e  a u s l a n d i s c h e n  
F i r m e n  A u s k u n f t e  e i n  z u z i e  h e n .

W ichtige Angaiben hinsićhtlich amerikanischer Haten. 
E)as „C orps of E ng ineers U. S. A rm y“ und d e r ,,U nited

S tates Shipping B oard“ haben un ter dem  T itel „ P o r t  a n d  
T e r m i n a l  C h a r g e s  a t  U n i t e d  S t a t e s  P o r t s “ ge  - 
m einsam  eine 550 Seiten  um fassende A rbeit yeróffentlicht, 
in d e r alle verw altungsm aB igen G ebiihren und sonstigen 
A bgaben  zusam m engestellt sind, denen  Personen, Schiffe 
und G iiter vom Bundę, den  E inzelstaa ten  und d en  kom rnu- 
nalen V erw altungen im E ingangs-, A usgangs- und D urch 
gangsverkeh r der einzelnen H afen der Ver. S taa ten  un ter - 
w orfen w erden. AuBerdem finden sich in dem  W erke neben 
einer ku rzeń  B eschreibung  der geograph ischen  L age a ller 
H afen  nach 37 verschiedenen G esichtspunkten system atisch 
geordnet, auch alle anderen  A ngaben, d ie  fiir die Schiffahrt 
und den  deutschen  A usfuhrhandel von besonderem  Interesse 
sind. In teressen ten  wird anheim  gestellt, sich an  die R eichs
nachrichtenstelle  zu wenden.

Jugoslavische Handelsagenturen im Auslande. H ier 
iiber liegt der R eichsnachrichtenstelle ein Bericht vor. In te r 
essenten  w erden gebeten , sich mit d e r Stelle in V erbindung 
zu setzen.

D ie Beschaftigung der alteren Arbeiter in den Ver. 
Staaten. U eber das Problem  der B eschaftigung d e r a lteren  
A rbeiter und der F o rtsch ritte  der staatlichen A łtersversor- 
gung in den Ver. S taa ten  liegt der R eichsnachrichtenstelle  
ein B ericht vor, den  In teressen ten  von der S telle beziehen 
konnen.

Sfeuerkalender fiir den Monar SeplemUer 1029.
Von Rechtsanw alt D r . D e 1 b r ii c k , Stettin.

5. September:
Abfiihrung der im Monat August 1929 
einbehaltenen Lohnabzugsbetrage, soweit 
sie nicht schon am 20. August 1929 ab- 
zufiihren waren. Gleichzeitig Abgabe einer 
E rk larung iiber den G esam tbetrag der im 
M onat August einbehaltenen Betrage.

(15.) 16. September:
1. Zahlung der Lohnsum m ensteuer fiir den 

iMonat August 1929, soweit nicht Sonder- 
vorschriften bestehen. In Stettin ist die 
Zahlung erst am 20. Septem ber 1929 
fallig.

2. Zahlung der G rundverm ogenssteuer fiir 
den Monat Septem ber 1929 fiir alle nicht 
land- oder forstw irtschaftlich genutzten 
Grundstiicke.

3. Zahlung der H auszinssteuer fiir den M o
nat Septem ber 1929.

20. September:
1. Abfiihrung der in der Zeit vom 1. bis 

15. Septem ber 1929 einbehaltenen L ohn
abzugsbetrage, wenn sie fiir den ganzen 
Betrieb 200 Reichsm ark iibersteigen.

2. Zahlung der Lohnsum m ensteuer 
Stettin.

m

‘F r u c M e n m a r M .
, Der Stettiner Seefrachtenmarkt. S t e t t i n ,  den 28. 
y ugust. D er E rzm ark t w ar w ahrend der B erich tsperiode 
est. Von O xelósund nach R o tterdam /E m den  w ird eine er- 
°h te  R ate  von Kr. 3,50 bis Kr. 3,75, von Lulea eine Rat,e 

v°n Kr. 4,40, unter U m stiinden auch et was dariiber, genannt.
H olzfrach ten  haben etw as nachgelassen, was auf ver- 

f r t^s T onnageangebo t zuriickzufiihren sein diirfte. Kohlen- 
r̂achten von der T yne no tieren  unverandert mit 5/6 bia

• Fiir K ohlenladungen von D anzig nach dem  M ittelm eer 
/■urden gleichfalls d ie  b isherigen  R aten  von 11/6 bis 12/— 
^otiert. K ohlen von E ngland , O stkiiste, und von Cardiff 

rzielten etw as n iedrigere  Frachten , und zw ar 9 /—. 
j. D ie F rach tra te  fiir P hosphate  aus dem  M ittelm eer w ar 

es wird w ieder eine R ate  von 8/9 von B ona nach d e r 
?tsee genannt. E rz e  aus dem  M ittelm eer erzielten nach 
le vor R aten  von 6/6 bis 6/9.

Im  ubrigen sind noch fo lgende F rach ten  zu nennen: 
S tettin—Stockholm  500 ton R oggen  Kr. 81/2J S te ttin — 

„ a nibo 300 ton R oggen  Kr. 9—91/2 p p t.; L ubeck /S te ttin  ran g ę  
0 henburg  450 ton R oggen  Kr. 8—81/2; S te ttin —London

R iver 5/700 ton H afer 11/— per ton pp t.; S te ttin —C ardiff 
4/600 cbm R undeichen 17/— ; S tettin—M emel 1/1200 tons 
P hospha t Rm. 61/2/7 per ton p rom p t; S te ttin—R eval ca. 
500 ton Phosphat 8/ ppt. (zu conibinieren); S te ttin—Pernau 
3/300 ton Phosphat 8/ ppt. (zu conibinieren); S te ttin — 
O ernskóldsvik  550/575 tons C hlorkalk in F iissern Kr. 8—81/2. 
15./9.; S tra lsund—London Riv'er 4/700 tons W eizen 10/6, 
H afer 11 pp t.; S tra lsund—N ew castle 450/550 tons H afer 
11/— per ton A nfang S ep tem ber; S to lpm iinde—E. C. C. P. 
3/500 F aden  G rubenholz 45/— per Faden po t.; H u m b er— 
S tettin  830 ton A bbriinde Kr. 3/3. M o t o r s e g l e r :  
S tettin—K ónigsberg 2/300 tons C em ent Rm. 6.— per ton 
pp t.; S te ttin—K ónigsberg 1/200 tons C em entkalk  Rm. 6.60 per 
ton pp t.; S te ttin—nórdl. A arhus 1/150 tons B riketts Kr. 
51/2—6.— ; A alborg Kr. 6.—61/2 ; Lim fjord *Kr. 61/2—7.— ; 
S te ttin—M ullerup N ykóping S Kall.undborg 150/200 tons 
B rikett Kr. 51/26; S tettin—nórdl. A arhus 80/125 tonsR oggen  
Kr. 6.—, nórdl. A alborg Kr. 7.— ; S te ttin —hórdi. A arhus 
90/110 tons O elkuchen Kr. 6.—, nórdl. A alborg Kr. 7.— ; 
S tolpm iinde—U psala 200 tons H afer Kr. 10.—, 11.— p er ton 
pp t.; K óping—Stettin  1/400 tons Feldspat Rm .’ 8 .— ppt.
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Das Yersidierungswesen in Beziehung zu Handel und Industrie.

W arura w ird das L ebensversicherungsw esen in vieien 
K reisen  nicht so gew iird ig t, wie m an es bei seiner iiber - 
ragenden  B edeutung fiir die' V olksw irtschaft voraussetzen 
muB ? E in  G rund i^t sicherlich der, daB d e r B egriff d e r Le- 
bensversicherung zu allgem ein ist und nicht seine zahlreichen 
und vielseitigen V erw endungsm óglichkeiten  ausdriickt. SchlieB- 
lich ist er doch w eiter nichts ais ein U nterscheidungsm erkm al 
gegen iiber der Sachschadenversicherung, wo G ebaude, W aren
u. a. m. gegen  B eschadigung und V erlust versichert w erden.

D ie U rsprungsform  der L ebensversicherung ist die 
T  o d ,e s f a 11 v e r s i c h e r u n g , bei d e r das versicherte K a 
pitał beim  Tode, in neu e re r Zeit fast allgem ein  beim  
85. L ebensjahre ais spatesten  T erm in, zur A uszahlung ge- 
langt, w ahrend d ie  B eitrage  bis zu einem  d e r genannten  
Z eitpunk te  o d e r langstens eine von vornherein  festgese tz te  
H óchstzahl von Ja h re n  h indurch zu entrichten sind. Von 
der b e s c h r a n k t e n  Z ahlungsdauer w ird fast im m er Ge- 
b rauch  gem acht, weil die m eisten V ersicherungsnehm er aen  
verstandlichen W unsch haben, im vorgeriickten  L ebensalter 
von d e r  B eitragszah lung  befreit zu sein.

Bei d ieser G rundform  ist es nicht geblieben, weil der 
E inzelne die F riich te  seiner S parta tigkeit im spateren  A lter 
auch selbst genieBen m ochte und zu d ieser Zeit m ehr o d e r
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II.
w eniger auch darau f angew iesen  ist. D ie alleinige A rb e i ts -  
k ra ft re ich t dann  nicht aus, d ie b isherige L e b e n s h a l t u n g  in  
derse lben  W eise fortzusetzen. Aus diesem  Bediirfnis her- 
aus ergab sich die sogenannte  „G em ischte V ersicherung“ , “ J.® 
V ersicherung auf den  T o d e s  - u n d  E r l e b e n s f a l l  mi 
A uszahlung des versicherten  K apitales beim  T ode u n d  m* 
E rlebensfa lle  spatestens bei E rre ichung  eines von v o r n h e r e in  
festgeleg ten  L ebensalters. D iese V ersicherungsart hat heute 
besondere  B edeutung erlangt, wo sie fiir d iejen igen  K re is e .  
welche ke ine  gesetzliche oder eine vóllig unzureichende Ai* 
tersverso rgung  zu erw arten  haben, die einzige vollw ertige
V ersorgungsm óglichkeit darste llt.

Bei der B ew ertung d ieser V ersicherungsform  darf nicht 
iibersehen  w erden, daB sie neben ih rer sicherlich bedeu- 
tungsvollen, d e r  A ltersversorgung gew idm eten  A ufgabe, nich 
das im m er noch und auch fernerh in  w ichtigste Problem  
der L ,ebensversicherung auBer Acht laBt: die Sicherstel- 
lung d e r A ngehorigen bezw . des B etriebes fiir den  vorzei- 
tigen T odesfall. D ie noch im m er schw ankende W irtschafts- 
entw icklung in unserem  V aterlande erfo rdert gerad e  in dieser 
H insicht eine zuverlassige und angem essene V orsorge. Ma 
denke nur daran , daB d ie  L ebensversicherung  im TodesfaUe 
em e re ibungslose E rled igung  d e r E rbschaftss teuer, die 
liche A bfindung e tw aiger M iterben und die Fortfuh rung  o eS 
G eschafts erm óglicht, zum m indesten jedoch erleichtert. Da 
im U nternehm en investierte  K apitał braucht fiir di^ zan 
re ichen  im  T odesfall en tstehenden, rech t betrachtlichen Son 
deraufw endungen  nicht in A nspruch genom m en zu werden? 
weil d ie L iebensversicherung die notw endigen  fliissigen Mitte.’ 
und w enn auch der T od  schon nach Z ahlung des ers ten  Bel 
trages eintritt, in der urspriinglich vorgesehenen  H óhe m 
unbed ing ter S icherheit zur V erfiigung stellt.

S ehr zw eckm aBig ist auch die sogenannte Teilhab^r 
versicherung, bei der d ie  gem einsam en Inhaber eines 
schaftes auf ih r L eben ein K apitał mit d e r M aBgabe v 
sichern, daB es beim  T ode  des zuerst S terbenden  ausgezaft* 
und dann  m eistens verw andt w ird zur B efriedigung d e r An 
spriiche, d ie  die H in terb liebenen  an  die F irm a haben-

Auch schon bei L ebzeiten  erfiillt d e r L e b e n s v e r s i c h e  

rungsabschluB  seinen Zw eck, indem  e r bei ven inderter ^  
schaftslage die K reditm oglichkeiten  erw eitert und d ie  Sorg 
um einen gesicherten  L ebensabend  bannt. Sind K inder vo 
handen, so em pfiehlt sich auB erdem  d e r AbschluB von S _ 
d iengeld- o d e r A ussteuerversicherungen. E n t s p r e c h e n d  d e  
gedach ten  Z w eck w ird h ier unabhangig  von d e r L e b e n  
dauer des versicherten  V ersorgers den  K indern  ein 
stim m tes K apitał unbeding t sicherstellt.

E s w iirde zu w eit fiihren, wollte m an im R ahm en 
A usfiihrungen alle M óglichkeiten erschópfen, die sich fiir t 
unbed ing te  Sicherstellung d e r Fam ilie — und h ierauf koni 
schlieBlich in d e r (Lfebensversicherung mit ihren samtlicn 
A barten  alles an  — bieten. J e d e r  E insichtige wird auch a. - 
dem  b isher G esagten  soviel entnehm en, daB auch im 
teresse  s e i n e r  A ngehorigen d e r AbschluB einer Leben 
versicherung  in irgendeiner Form  erforderlich und v°^t,eift 
haft ist. W ie irrig  der S tandpunkt ist, d e r den  A b s c h l  
einer L ebensversicherung  w egen U nren tab ilita t ablehnt, g e 
schon aus dem  V erhalten  des doch gewiB g e s c h a f t s t u c h t i g  . 
am erikan ischen  K aufm annes hervor. In  keinem  anderen  La ^  
ist d e r L ebensversicherungsgedanke so volkstiim lich wie 
den V erein ig ten  S taaten  von A m erika; in keinem  an^c , 
L ande sind so zahlreiche hohe L e b e n s v e r s i c h e r u n g e n  u b  1 
w ie dort. L etzteres kann  doch nur d arau f z u r i i c k z u f u m  
sein, dab  d ie  am erikanischen G eschiiftsleute eine L e b e  
versicherung  ais eine unbeding t erforderliche und a u c h  g  
stige K apitalsanlage fiir die W echselfalle des m enschhc ^ 
Lebens, insbesondere des geschaftlichen Lebens, bew er

Von w eiteren  E inzelheiten  (steuerliche V orteile 
d ie  L ebensversicherung usw.) soli in einem  der n i i c h s  
H efte  d ie  R ede sein.
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