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Union
GegruncSel 1857

Actien-Gesellschaft 
fftir See- und FIuss- 
Versicherungen in Stettin

Tr»nspor»*«,*'*hen,n8*n
aller Art

Fernsprecher: Nr. 27060 Drahlanschrifł: Seeunion

'Weiteftgehen.de 
Shhlungserfeichłerungen  

UćiPige <j*donatsrcrterv 
*

SINGER NAHMASCHINEN
AKTIENGESELLSCHAFT
Jllehr ab 9000 befchaftigte Perfonen

SINGER 
LADEN
Obeirall m

Gesdiattssfellen in Pommern:
A nk lam , Peenstrafie 7
Barth, Lange Strafie 50
Belgard (Persante), Karl strafie 27
Bergen (Riigen), Bahnhofstrafie 52
Bublitz, Poststrafie 144
Biitow, Lange Strafie 68
Cammin i. Pom ., Wallstrafie 2
Dem m in, Luisenstrafie 28
G ollnow i. Pom ., W ollweberstrafie 7
Greifswald, Lange Strafie 15
Koslin, Bergstrafie 1
Kolberg, Kaiserplatz 6
Labes i. Pom ., Ilindenburgstrafie 57
Neustettin, Preufiische Strafie 2
Politz, Baustrafie 7
Polzin, Brunnenstrafie 17
Pyritz, Balinerstrafie 50
B iigenw alde, Lange Strafie 32
Schivelbein, Steintorstrafie 24
Stargard i. Pom ., IIolzmarktstraBe 3
Stettin, Giefiereistrafie 23
Stettin, Breite Strafie 58
Stolp i. Pom ., Mittelstrafie 5
Stralsund, Apollonienmarkt 7
Swinem iinde, Farberstrafie 5
W olgast, "Wilhelmstrafie 4
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Werkstatten fur

StohUiodi- u. Brudsenbau
Kunstschmiede

Grosses Lager in

I-Tragern 
U-Eisen
Baueisen aller Art

Stettiner Trager- und 
Baueisen-Gesellschaft

m. b. H.
STETTIN, HOLZMARKTSTRASSE 7—9 

Fernspr. 37792—93 / Postscheckkonto 
Stettin 1099 / Reichsbank-Girokonto

Paul Kor ner
STETTIN

Herings- 
Import und Export

Eigene Kuhlhaus-Anlagen
T e l e g r a m m - A d r e s s e :  „ P e k a " 
F e r n s p r e c h e r :  S a m m e l n u m m e r  35161

Farbcn / Łachei 

Malerleim / KM
liefern

| Carl G. Albrecht |
1 Paul Bernhardt 1
1 August Cammeratt i
| Kannenberg & Haase 1
| W oelfert & Heinrich f
|  Stettin. |

Stettiner Dampfer-Compagiue
A ktiengesellschaft

G egrtlndet 1856

STETTIN, Bollwerk 21
Drahtanschrift: „Dampferco'* —  Fernsprecher:. Sammel-Nr. 353 01

Pnssajiier- und Fradillinien
zwischen

Stettin -Leningrad jeden Freitag von Stettin
jeden Sonnabeńd von Leningrad. 

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

S tettin -W ib org  jeden Sonnabend von Stettin 
jeden Donnerstag von Wiborg 

Stettin—Kotka jeden Dienstag von Stettin 
jeden Montag von Kotka 

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

RegelmiiBiger Frachtdienst.
Stettin—Kónigsberg..................................................10 tagjg
Stettin—D an z ig ......................................................... 14tag}£!
Stettin—M em el........................................................ 14 tagig
S te ttin --Malmó/Gothenburg ......................... wóchentlich
Stettin • London ........................................ ... wóchentlich
Danzig—L o n d o n ..............................................wóchentlich
Danzig—M em el..........................................................14 tagi£
R otterdam — F i n n l a n d .........................................d r e i w ó c h e n t l i c h
DiinkirchW /Rotterdam  — Stockholm ................... 14 tagig
Reval —W ib o rg ................................................wóchentlicb
Reval—K o tk a ....................................................wóchentlicb
Stettin—L eyan te .......................................... .............14 tagig
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Drogen
Chemikalien 

Spezialitaten

Dr. Hugo Nadelmann
Stettin, Schuhstrafte 27/28, Fernsprecher Nr.30496 und 34860
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( S ru ffe r & K ra u se  I
Fernsprecher: Kontor J0 2 JJ , Lager 30548

|  Ge&riindet 18€€ Stettin Wasserstr. 3~4 Ej

GROSSHANDEL
^  in Haus- und Kuchengeraten, Haushaltmaschinen, Solinger
§ | Stahlwaren, Burstenwaren, Kurzwaren, Holzwaren, Holz-
^  stoffartikeln, Fallen, Waagen aller Art, Leiter- und Kasten-

wagen, eisernen Kastenkarren, Latemen, Messing- und 
Kupferkesseln, Schlitten, Schlittschuhen, Werkzeugen,
Axten, Beilen, Eisenwaren, Drahtstiften, Drahten, Drahtwaren,
Blechwaren, Ketten, verzinkten u. gu(3eis. emaili. 6eschirren,
Oefen, Herden, Ofengul3, Kesselófen, guBeis. Stall- und 
Dachfenstern, Ofenrohren und Knieen, Schaufeln, Spaten, =
Forken, Stielen, Schrauben, Muttern, Nieten, Stiefeleisen.

^ t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i m i i i i i i i i l
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CmpfeMenswerte W ein-  und ‘Bierrestuurunits

WWS/SMr/SM Ŝ/AW/S/SM?/JM7/Ŝ 7/SWS/SMM^̂

I <3. #<m&er &aegett
3H o& ern

9

ridjfefer
35efrie&

Iy, • »
|  emaertdtfefer

'I 
i

<3feftin, &ofjen3onernffrajje 10
êrnfprectyer 317Z0

1 I >
t & ó M M  ♦  « U t t M  <$ftt /  &<&ottettfe /  Pvei&toevi

6. E. MEISTERS SÓHNE, STETTIN
Altdammer StraBe 36 — Fernsprecher 300 53, 300 77, 316 75

Gegriindet 1 791

Stab- u. Formeisen Rohren u. Fittings
Bleche Schrauben Stahl



Pommersdie Ziegeleien.
$ $  jCT̂ jCtjSiS $  StSi jOtiOt j£j$ 55t jCtiOfjOtJOtiCi

Gusf a  VŁindKe & Co., Dampfzfegeiwerke, Sfolzcnhagen-K rafzwiedi

|  M auersteine, Dachziegel, Hohlpfannen, F liesen, Falzsteine, Lochsteine9 Radialsteine sow ie  Form steine  
p! aller Art9 D eckensteine, D rainrolire. Spezialitat: V erblendziegel. Jaliresproduktion: ca. 10 Millionen Ziegel

Poitimersdier Industrie - Verein ani Akflen
Kontor: ST E T T IN , Bollwerk 3

Zleaclfftrht Berndsliol Hel litftmnnimi;
liefert

Hiniermauerungssfeine, YerMender, Dadisteine, Falzziegel, Dedtensfcine usw.
Jah rlich e  L e is tu n g sfa h ig k e it  e tw a  20 M illion en  H in te r m a u e r u n g ss te in e .

Kronziegelei Dedcermflnde
PBie,fe,d Der hodtwerfige Ziegel

* °st und Bahn: Ueckennunde F ern ru f: Ueckermiinde 204 in allen S orten  von anerkannt b e ste r  Q u alita t  
Eigner Anschlufikanal am IlafF

Ziegel- und Drainrfthrcnwerkc 
Iflittzow

Frhr. H ein rich  v . S e c k e n d o r ff
Fernruf: S targard i. Pom. Nr. 21 — Post- und Bahnstation Kliitzow 

® Telegramm-Adresse: Ziegelwerke Kliitzow

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

Spezialitat:
Drainroliren mii glaif gepulzfen Sioft- 

iladien von 4 bis 31 cm 1. W.

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

Dampfziegelei Miigge
Stettin, Warsower Str.
F ernsprech er 2 2 7 9 4 .
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1 H eyl &Tne$ke \
©. m . to. Ii. 

|  iDregen, Chemikalien |
1 Tharm. SpezialitUten %

STETTIN, Kaiser-Wilhelm-Strafie 12 STOLP I. POM., Blumenstrafie 13 | j

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i m i i i i i i m m i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ^

u .  m s ® ,  m m u
G e g r u n d e t  1872

Butter-lmport und Grosshandlung
Telegr.-Adresse: Er besse r ,  St e t t i n  
C o d e  A.  B. C. 5 1 h E d i t i o n

Eier-Import-Geseilschaft m. b. h .

STETTIN
T e l e g r . - A d r e s s e :  E i e r - l m p o r t ,  S t e t t i n .  I n t e r n a t i o n a l e r  Eier -Code.
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s m t t o c l
Wirtschaftszeifung fur die Gsłseelander, das Stettiner Wirtschaftsgebiet 

und sein Jfinterland
AMTLICHES ORGAN DER INDUSTRIE- (IND HANDELSHAMMER ZU STETTIN

Organ der Reichsnachrichtenstelle fur AuBenhandel in Stettin 
Mitteilungen des Deutsch-Finnlandischen Vereins e. V. zu Stettin, 

des Verbandes des Stettiner Einzelhandels e. V. 
und des Grof3handelsverbandes Stettin e. V.

H erausgeber D r. H. S c h r a d e r ,  Syndikus der Industrie- u n d  H andelskam m er zu S tettin  
iiau p tsch riftle ite r u n d  verantw ortlic li fQr die Bericlite tiber das A usland W. y. B u l m e r i n c ą ,  veran tw ortlich  fa r  die B ericbte Ober das In land

Dr. E. S c h o e n  e ,  den  Anzeigenteil H. J a e g e r ,  aile in Stettin .
-  - Bezugspreis v ierteljahrlich 2,50, A usland 3,— Reichsm ark. — A nzeigenpreis lt. Tarif. -------— —___________________

: B altischer Verlag G. m. b. H., S tettin  D ruck: F ische r & Schm idt, S tettin . Schriftle itung u n d  Insera tćn -A nnahm e: S tettin , Bórse, E ingang 
uhstraBe, F ernsp recher Sam m el-Nr. 35341. Die Zeitschrift erschein t am  1. un d  15. jeden  Monats. Zahlungen auf das Postscheckkonto  des Baltischen

Yerlages G. m. b. H., S te ttin  Nr. 10464. B ankverb indung: W m . Schlutow , S tettin .
Geschaftsstelle in H elsingfors: A kadem iska B okhandeln, A lexandersgatan 7. F iir n ich t e rbetene  M anuskrip te tib e rn im m t der Yerlag keine Y eran tw ortung

nr. 19 Stettin, 1. CMcber 1929 9. Zatory.

W,
GELEITWORT.

er die Geschichte unserer Vaterstadt kennt, wei(3, dafl der H a n d e l  Stettins R u f begriindet hat, und 
zuch kiinftig wird das Schicksal der grófiten H afenstadt Preuflens von der Unternehmungslust und der 
zeitgema(3en Einstellung des Kaufmanns mafigebend beeinflu(3t werden. — Es darf nicht vergessen werden, 
dafi die Vielheit der Betriebe des Groflhandels, — mag die Zahl der Beschaftigten zum Teil auch gering  
Sein , bei Beurteilung seiner W ichtigkeit im Rahmen der iibrigen W irtschaft entscheidet. Fiir seine 
berechtigten Wiinsche, die uberwiegend Verkehrsfragen betreffen und aus den nachfolgenden A rtikeln  im 
einzelnen zu ersehen sind, mu(3 daher baldige Beriicksichtigung erwartet werden. — Vertrauen wir auf 
urisere Sache, und bekampfen wir im a l l g e m e i n e n  I n t e r e s s e  jene Kritik, welche die Zustande in 
znderen Handelsstadten vorziiglich findet, aber nicht daran glauben will, da(3 der Stettiner Groflhandel 

auch in Z u ku n ft seine hohe wirtschaftliche A ufgabe erfiillen w ird!

Carl Meister
V orsitzender des Gro(5handels=Vevbandes S te ttin  e. V.

Niedrige
Beitrage

Fe U er- (Gebaude-.lnhalt-, Ernte-, Vieh-) Unfall-Haftpflicht-
Finbruchdiebstahl- Reisegepack-Transport-
Auto- (Kaśko-, Untaii-, Hattpfiicht-) Lebens-, Sterbegeld-

Versicherungen
= = = = =  GroBte Sicherheit durch Hafłung der Provinz Pommern

Erbschaftssteuer-
Versorgungs-
Kranken-

Giinstige
Bedingungen

Provinzial-Lebensversicheruiigs-Anstalt
^ emeinnutzige Kórperschaften des óffentl. Rechts, behórdlich verwaltet unter Haftung des Provinzial-Verbandes (Landes- 
^uptm ann) von Pommern, Stettin, Pólitzer Str. 1, Fernruf 25441. Kostenlose Auskunfte durch die Anstalten und die 
J^syęrsicherungskommissare bezw. Geschaftsfuhrer in den Landratsamtern sowie die zahlreichen Vertrauensmanner.



Wieler.Hardtmann
Stettin Hamburg

SpedMion von Massengfifern
lagerung /  Befradifung /  Ver§ldiening
Ei gene  L a g e r h a u s e r  und L a g e r p l a t z e  
mit BahnanschluG an seeschifftiefem Wasser 
-.■■.......- Eigene gedeckte Hafenschuten =

Telegramm-Adresse fur alle drei Hauser: W arrant.

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

NAHMASCHINEH ~ UND FAHRUADEU- FABOIK

zrm E W E n .
JTETTIN -  GRJJNHOF

D ie  b e k a n n te n  d e u tsch en  Q u a lita ts -£ r z e u g n is se
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Allgemeine Groffliandelsfragen.
Von Dipl.-Kfm. D r. G. W i e d i t z ,  Syndikus des G roB handelverbandes Stettin.

Zum ersten  M ałe ist durch die H andelsg ruppe des 
E nąueteausschusses eine groBziigige U ntersuchung auch iiber 
den gesam tert G roBhandel ais einem U nkostenelem ent der 
W irtschaft veranstaltet worden, vom betriebsw irtschaftlicnen 
S tandpunkte aus ein praktisch  w ertvolles U nternehm en, nach- 
dem von W issenschaftlern und W irtschaftspolitikern  die Be- 
ziehungen zu anderen  W irtschaftszw eigen, die Existenz- 
bedingungen in der N achkriegszeit und d ie  W andlungen, 
denen sich gera.de der H andel in der jiingsten  Zeit ausgesetzt 
sah, des ófteren  von der verschiedensten E instellung aus 
gekennzeichnet w orden sind. D ie U ntersuchung ais solche 
wird noch AnlaB zu m ancherlei K ritik geben, insbesondere 
die O rganisation  und die Z usam m enfassung der E rgebnisse.

D ie A usw ertung des M aterials hat ergeben, daB auf 
keinem  anderen  G ebiete d e ra r t individualisiert w erden muB, 
ais g erad e  hier, handelt es sich doch groBtenteils um Be- 
triebe, dereń  E igenart, was U m fang und Art des G eschaftes 
anlangt, am  w enigsten vergleichbar erscheint. E s mag 
zw eifelhaft erscheinen, ob es gelungen ist, die struk turellen  
V eranderungen, die im bedeutenden  AusmaBe in diesem  bis- 
her am  w enigsten erforschten  Zw eig der deutschen Volks- 
w irtschaft en tstanden sind, in der Z ahlenausw ertung zu 
-erkennen. Da E inzelberichte noch nicht vollstandig vor- 
hegen — es soli durch w eitere persónliche VernehmUng noch 
ein besseres E rgebn is sichergestellt w erden —, muB m an 
sich zunachst mit d e r Festste llung  begnugen, daB d ie  mitt- 
lere B etriebsgróB e in den  einzelnen B ranchen sehr ver- 
schieden ist, wobei d ie  R echtsform  der A.-G. eine sehr 
geringe Rolle spielt. E s hat sich ferner gezeigt, daB die 
E inkaufsgenossenschaften  im GroBhandel bisher stark  iiber- 
schatzt w orden sind.

G egenstand d e r speziellen U ntersuchung  w aren vor 
a llem : Umsiitze, U nkosten, U m schlagsgeschw indigkeit, Kre- 
dit- und Zahlungsform . Bei B eriicksichtigung der Geldent- 
w ertung ist das hervorstechendste M erkm al der U m satz- 
schwund. D am it im Zusam m enhang steht wohl die relative 
^ te igerung  der K osten gegeniiber der V orkriegszeit, bei 
denen sich iibrigens eine gew isse D egression (die K osten 
sinken, je  gróB er der B etrieb w ird) bem erkbar macht. Im  
^erte ilungshandel (Lebensm ittel, Stoffe, B ekleidungsgegen- 
stande usw.) be trag t d e r U m satz pro beschaftig te Person 
fast gleichmaBig etw a 40 000 bis 50 000 RM. D en Gesamt- 
um satz im  G roBhandel schatzt Prof. H irsch in V erbindung 
mit d e r B etriebszahlung von 1925 auf 45—50 M illiarden RM. 
B em erkensw ert ist die fast allgem ein festgestellte , bei Klein- 
betrieben w eniger bem erkbare S teigerung  der U m schlags
geschw indigkeit gegeniiber d e r  V orkriegszeit, die wohl auf 
K ationalisierungsm aB nahm en im  GroBhandel (vielleicht in- 
folge von ’ K apitalarm ut ?) und kurzfristige D isposition bei 
der A bnehm erschaft zuruckzufiihren ist.

D ie U ntersuchung bat dazu beigetragen , die Scheu vor 
der E ró rte rung  der G eschaftsgeheim nisse zu zerstóren. Auch 
der GroBhandel sollte bem iiht sein, durch w eiteren Ausbau 
der B etriebs- und V erbandstatistik  und óffentliche D iskus- 
sjonen der G eschaftsm etboden zu einer w eiteren Rationali- 
sierung beizutragen. D ie D ispositionen w erden dadurch  er- 
jeichtert, O rganisationsfragen  zum V orteil fur den  gesam ten 
G eschaftszw eig gefórdert, wie m an das z. B. in A m erika 
schon seit lan g e r Zeit anstreb t. D er B etriebsvergle:ch kann 
ein w ertvolles H ilfsm ittel fiir den  W iederaufbau des GroB- 
handels sein. D ie konservative E instellung des GroBhandels 
^  R echnungsw esen muB einer m odernen B etriebsorganisa- 
tion P latz m achen, die B uchfuhrung beispiełsw eise darf,

das noch so oft d e r Fali ist, nicht nur hauptsachiich 
steuerlichen Z w ecken dienen.
, E s ist miiBig, bei den oben  erw ahnten  Z iffern den  
>e\veis fiir d ie  E x istenzberech tigung  des GroBhandels zu 
uhren. Auch die B etriebszahlung von 1925 hat gezeigt, 

im  G r o B h a n d e l  e i n e  b e d e u t e n d e  W i r t -  
®c h a f t s k r a f t  b e g r i i n d e t  liegt. E s sind nicht nur Ver- 
feter aus dem  eigenen Lager, die auf die W irtschaftsfunk- 
lQnen gebiihrend hingew iesen haben. F iih rende W irtschafts- 

P°litiker sprechen nicht m ehr von einem  GroBhandel ais einem 
'vischenhandel, sondern  von einem V erbindungshandel und 

'ennzeichnen dam it den organischen  Zusam m enhang. Es 
geradezu  von einem  ■ m angelhaften  w irtschaftlichen lYer1- 

andnis gesprochen  w erden, w enn andere  In teressengruppen  
erntiht w aren, d en  GroBhandel auszuschalten . E ine w eitgehendę 

^ atl°nalisierung m ag bestreb t sein, die G roBhandelsfunk- 
eigene R eg ie  zu iibernehm en. M an m achte bisher 

a bei zum m indesten die E rfah rung , daB bei einer derartigen

O rganisation  alle V orbedingungen des erfo lgreichen G roB
handels vorhanden sein muBten, vor allem  eine ausreichende 
L agerhaltung  und ein besonders abgegrenztes B etriebskapital. 
Ob bei eigenen A bsatzorganisationen d e r Industrie, d ie iiber- 
haupt nur groB e U nternehm ungen  mit bedeutenden  Kapi- 
talien und vor allem  einer schem atisierten W arenproduktion  
erfolgreich aufziehen konnen, der freie und unternelimende^, 
a lte rfah rene  G roB kaufm ann zu entbehren  ist, kann  le tzten  
E ndes nur eine F rag e  d e r E rfo lgsrechnung  sein. D enn 
erst eine spezialisierte K ostenrechnung, die gerade  bei d e r 
artigen  U nternehm ungen  mit oft langst iiberschrittener opti- 
m aler B etriebsgróB e lange Zeit vernachl.assigt war, zeigt 
deutlich, daB d e r G roBhandel mit seinem  alt eingespielten  
A pparat, gróB erer Bew eglichkeit, mit seinen auf langerer 
T rad ition  beruhenden  E rfah rungen  und K enntnissen auch 
nicht rein  w irtschaftlicher G egebenheiten, der iiberlegenen 
Technik  in d e r M arktbeobachtung , auf d ie  D auer nicht 
iibergangen  w erden kann. D enn seine T a tigke it ist nicht 
beendigt mit dem  erfolgreichen A bsatz en tsprechend  d e r 
wirklich vorhandenen N achfrage, vielm ehr en tsteh t dariiber 
hinaus erst die A ufgabe, zur w eiteren B edarfsbildung durch 
A usnutzung psychologischer F ak to ren  beizutragen . Von einer 
m onopolisierten W irtschaft ist die Lósung d e ra rtig e r Auf- 
gaben  nicht zu erw arten , denn eine konzernartige  Ausbreii- 
tung von W irtschaftsgebilden hat no tgedrungen  eine gew isse 
B urokratisierung gerade  w egen d e r fo rtschreitenden  und 
iibersteigerten  O rganisation  im  G efolge. D er G roBhandel 
wird deshalb in der Z ukunft nicht nur unentbehrlich  sein, 
sondern in starkerem  MaBe ais bisher an  den  w irtschaft
lichen A ufgaben m itarbeiten  konnen.

B esonders wichtig erscheint in  d ieser R ichtung, um ein 
Bcispiel zu nennen, die erfolgreiche A usnutzung des w i r t 
s c h a f t l i c h e n  N a c h r i c h t e n d i e n s t e s ,  von d e r  an- 
erkannterw eise  zum erheblichen Teil d e r G roB handel fnach dem  
A uslande abhangt. D ie Industrie  selbst kann  unm óglich d ieser 
A ufgabe selbst gerech t w erden. D er so e rs trebensw erte  
E xpo rt — seit 1926 etw a hat sich herausgestellt, daB die 
Passivitat der H andelsb ilanz ' keine voriibergehende E rschei- 
nung ist — erfah rt die beste  Forderung, w enn d e r GroB;-( 
handel nur alle denkbaren  B eziehungen w eiter ausbau t und 
durch seine B estrebungen  das N achrichtenw esen, das in 
D eutschland von m ehreren  am tlichen Stellen, 3/erbanden 
und Institu ten  gepfleg t w ird und d ah er noch einer besseren  
Z usam m enfassung bedarf, zur w eiteren V erbesserung  seiner 
E inrich tungen  anreg t.

Auch hierin wird m an wrie auf anderen  G ebieten  von 
besseren  B eispielen lernen konnen. So w ird in  A m erika 
der m ehr zentralisierte N achrichtendienst auB erordentlich viel 
stiirker in A nspruch genom m en ais bei uns. E s m ag dies 
zum Teil daran  liegen, daB die Krisis des G roB handels 
durchaus noch nicht iiberw unden ist, d. h. vor allem , daB 
w egen K apitalknappheit nicht an  d ie A usnutzung a lle r w irt
schaftlicher M óglichkeiten gedacht w erden kann.

Bei einer geringen  G ew innm arge ist eine hochverzins- 
liche V erschuldung fiir deri G roB handel besonders gefahr- 
lich, zum ai gegeniiber der finanziell gestiirk ten  Position vieler 
G roB unternehm ungen. D eshalb rang iert in den B estrebun 
gen zur B efestigung der E x istenz die F rag e  d e r  K r e d i t -  
s i c h e r u n g  an  erster Stelle. D as ist nu r zu verstandlich, 
denn gerade  in dem  nahezu ganzlichen V erlust seiner Kun- 
dengu thaben  w ahrend der gróBten W irtschaftsno te  ist der 
G rund fiir den  ka tastropha len  W irtschaftsriickgang  d e r not- 
leidenden G roB handlungsunternehm ungen zu erblicken. 
U eberall wird z. Zt. d as  P roblem  einer ausre ichenden  
K apitalversorgung  erórtert. D ie D isposition in  den  verfiig- 
baren  eigenen und frem den  M itteln ist a lle rerste  A ufgabe, 
die  bei den  dam it entstehenden  B elastungen m anchm al un- 
lósbar erscheint. GewiB ist d ie  U ebernahm e eines ge- 
w issen R isikos fiir den G roB kaufm ann selbstverstandlich . 
A ndererseits ist es einleuchtend, w enn d e r G roBhandel durch 
E inw irkung  auf d ie  G esetzgebung versucht, ein ganz anor- 
m ales AusmaB von R isiko zu m indern. Leiider sind die 
B em iihungen zur A nlegung eines óffentlichen P fandreg isters, 
das heim lichen S icherheitsiibereignungen begegnen  und einen 
Schutz vor K red itgefah rdung  b ilden soli, noch  nicht von 
E r folg gew esen.

D ie F rag e  der K reditsicherung w ird z. Zt. auch nach 
an d ere r R ichtung hin d isku tiert. D ie G eschaftsm oral hat 
noch nicht w ieder den  S tand erreicht, daB mit einem  hohen 
MaB von S icherheit in d e r K red itgew ahrung  zu rechnen ist. 
Ob nun durch die E infiihrung von S trafbestim m ungen fiii;
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das V ergehen  der K rediterschleichung diesem  U ebeistande 
abgeholfen  w erden kann, m ag in A nbetracht dessen, daB 
eine B ew eisfuhrung durch viele N ebenum stande des E in- 
zelfalles seh r erschw ert w ird, zw eifelhaft erscheinen. D er 
U m stand, daB sich d ie  Spitzenverbande vieler W irtschafts- 
zw eige mit diesen F rag en  eingehend beschiiftigen, ist ein 
Sym ptom  von nicht zu un terschatzender B edeutung. So- 
lange sich d ie  W irtschaft von derartigen  K rankfteiten be- 
d roh t fiihlt, ist von einer K onsolidierung der V erhaltnisse 
nicht zu sp rechen; es muB w eiter von allen  Seiten an  der 
H ebung  d e r G eschaftsm oral gearbeite t w erden, was im 
E ffek t sicherlich nicht nur eine B eseitigung der M angel, 
sondern  auch bei besserer A usnutzung d e r K rafte einen er- 
heblichen F ortsch ritt in der w irtschaftlichen E ntw icklung 
bedeute t. D as geschieht bereits p raktisch  von vielen Seiten 
durch d ie O rganisierung eines G laubigerschutzes, d e r es 
sich zur A ufgabe m acht, durch eingehencle P rufung der 
V erhaltn isse des Schuklners die G laubigeranspruche so weit- 
gehend  wie moglich zu sichern. In  zw eiter Linie soli eine 
B ereinigung der W irtschaft von zw eifelhaften  E lem enten, 
NutznieB ern gutgljiubiger G eschaftsleute erzielt w erden.

In  seiner e igenartigen  Zw ischenstellung ist der GroB- 
handel also nicht in d e r Lage, ein hohes Risiko, das ais 
anorm al zu bezeichnen ist, stiindig zu ubernehm en, insbeson- 
d ere  deshalb  nicht, weil er sich auch w eiterhin den Ein- 
fliissen einer stark  verander!ichen K onjunktur ausgesetz t śieht. 
D ie P r e i s b i l d u n g  hat sich allerd ings gegeniiber der 
Ze.it bis 1924/26 s,tark gefestig t und deu te t auf eine zu- 
nehm ende w irtschaftliche B eruhigung hin. D ie M arktver- 
haltn isse sind fur den  GroBhandel aber noch derartig  ver- 
anderlich, daB voriibergehend em pfindliche R uckschlage zu 
verzeichnen sind. D em gegeniiber hat d e r Einzelhanclel es 
scheinbar durch  geschickte L agerdisposition  verstanden, das 
P reisniveau seit liingerer Zeit auf derselben  H 5he zu halten, 
w ie d e r ,L ebenshaltungsindex bew eist.

Z ur S icherung seiner E xistenz befindet sich d e r GroB- 
handei in einer A bw ehrstellung gegeniiber der finanz- und 
w irtschaftspolitischen E instellung des Staates, die, da sie 
notw endig  eine w eitreichende Z entralisation  und einen be- 
engenden Schem atism us zur Fo lgę hat, mit individueller 
w irtschaftlicher A rbeit unvereinbar ist. G erade d e r G roB

handel ais feinnervigstes Instrum ent d e r V olksw irtschaft ist 
derartigen  Einfliissen gegeniiber sehr empfindlich.

Mit R echt wird standig geltend gem acht, daB s t a a t -  
l i c h e  o d e r  k o m m u n a l e  B e t r i e b e  durch ein w eiter
hin bestehendes S t e u e r p r i v i l e g  nicht gezw ungen s in d , 
im  K onkurrenzkam pfe eine scharfe U nkostenrechnung durchzu- 
fiihren. D am it wird die w irkliche L age bei den  óffentlichen 
B etrieben und die W ettbew erbsfah igkeit verschleiert. Die 
P rivatw irtschaft ist geke.nnzeic.hnet durch technische und or- 
ganisatorische R ationalisierung bei fortlaufender Zunahme 
der K onzentrationsbew egung. D ie óffentliche H and  besitzt 
den V orzug, eiriem d era rtig en  Z w ange nicht unterw orfen  zu 
sein. H ier ist die W irtschaftlichkeit ebensow enig gew ahr- 
leistet wie auf dem  G ebiete der um fassenden gesetzlichen 
R egelung des Finanz- und  S teuerw esens, des Fiirsorge- 
wesens, der A rbeitsverm ittlung und V ersicherung etc. nut 
ih rer bedenklichen Zufalligkeit und P lanlosigkeit. Ganz er- 
hebliche Mittel w erden d adu rch  der V erfiigung d e r pn- 
vaten U nternchm er entzogen, wie noch vor kurzem  durch 
ein aus den V errechnungskonten  eines B etriebes aufgestelltes 
Beispiel einem K reise von V ertre tern  d e r hiesigen W irt
schaft gezeigt wurcle. W enn d e r Ausgleich d e r kon junk tu ' 
rellen Spannungen w eniger re ibungslos ais vor dem  K riege 
vor sich geht, so ist das nach A nsicht fuhrfender Wjrt.- 
schaftler zum nicht unerheblichen Teile dem  W irken der 
staatlichen E lem ente zuzuschreiben.

E inen  bedenklichen EinfluB auf eine d era rtige  _W irt
schaft spolitik iiben vielleicht 'jene F ak to ren  aus, d ie  s ic h  in 
einer g r o B z i ig ig  eingestellten L ebensauffassung w id e r s p i e g e ln .

M an spricht nicht mit U nrecht' von einer kiinstlich zu- 
rech tgem achten  Fassade, die d ie  ernsten  N otstande unserer 
W irtschaft nicht erkennen laBt. D as deutsche W ir t s c h a f t s -  
leben  befindet sich im Zeichen einer U e b e r k o n s u n i -  
t i o n ,  die ihren A usdruck in einem s t a r k  g e s t e i g e t '  
t e n  I m p o r t  d u r c h a u s  e n t b e h r l i c h e r  W a r e n  
findet. D ie W irkung geh t nicht nur dahin, daB 
die so auB erordentlich notw endige K apitalbiM ung starK 
behindert w ird, sondern  daB aucli der S taat ais 
W irtschaftsregulierer sich durch  diese auBere Fassade 
tauschen liiBt und seine A utoritat zu G unsten der scheinbar 
schw acheren Parte i im sozialen K am pfe einsetzt mit der

&łtit  itt
Urfprutig 1857 — TOjdDri^e frat)Hione((e ^rfo^run^en

^ Iftien fap itanen  11000000  ^Kctc^gmarf

Pramieneinnahme 1928:

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

90 Millionen RM.
Gesamtversicherung-sbestand Ende 1928:

ca. 390 Millionen RM.

Die Geselłschaften schliefien ab:
Leben-, Unfall-, Hafftpfflicht-, Auto-, 

Luftfahrzeug-, Feuer-, 
Einbruchdiebstahl-, Wasserleitungs- 

schaden-, Biiromaschinen-, 
Transport-, Reisegepack-

Versicherung-en

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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W irkung, daB dadurch d ie  Lebenshaltung der A rbeitnehm er- 
schaft, wenn raan die G esam theit d e r gezah lten  Lohne zu- 
sam m enrechnet und durch d ie Zahl d e r B eschaftigten teilt, 
insgesam t sich kaum  verbessert (A rbeitslosigkeit, Kurz- 
arbeit!), die B elastung der P roduktion  — im  E ffek t eine 
M ehrbelastung -jedes einzelnen A rbeitsstiickes — sich aber 
sehr zum Schaden der E xportm óglichkeiten  geste igert hat, 
wie A. H einrichsbauer *) unlangst nachw eisen konnte. Zwei- 
fellos ist auch bei m ancher Fuhrerpersónlichkeit in d e r 
A rbeitnehm erschaft die no tw endige E insicht vorhanden, sie 
kann sich aber bei der W ettbew erbstak tik , die, um  grófieren 
Zulauf zu erlangen, in iibertriebenen F orderungen  und in der 
Scharfe der 'P o lem ik  ihren A usdruck findet, nicht ent- 
sprechend ausw irken.

M ógen auch die aufgew orfenen  F ragen  scheinbar eine 
sehr allgem eine B edeutung besitzen, so stehen sie doch im 
B rennpunkte des In teresses d e r verantw ortlichen W irtschafts- 
fuhrer. D er GroBhandel ist standig bemiiht, durch seine be-

rufenen V ertre ter auf die G esetzgebung im Sinne einer 
freien W irtschaftsgestaltung  einzuw irken.

D em gegeniiber ist es in teressant, darauf hinzuw eisen, 
wie Prof. W. Som bart im H erbst verg,. Js . das Z ukunfts- 
bild d e r w irtschaftlichen E ntw icklung in einem R eferat auf 
der T agung  des V ereins fiir Sozialpolitik zeichnete. N ach 
seiner A uffassung wird fortlaufend eine E inengung d e r kapi- 
talistischen W irtschaftsw eise eintreten, an  die S telle des 
freien Spiels der K rafte w ird ein starres System  von óffent- 
lichen, p rivaten  und gem ischten B indungen treten , d ie  den 
C harak te r des M arktes und dam it d e r P reisbildung fiir 
Lohn und W are, Zins und R ente von G rund auf andern 
E ine T endenz zur Stabilisierung aller w irtschaftlichen Ein- 
richtungen wird d ie  A bkehr vom Individualism us bringen.

*) „D ie W iderlegung der gew erkschaftlichen  K aufkraft- 
theorie durch d ie  W irk lichkeit“ , D er A rbedtgeber vom 
15. 9. 29.

Der Slefliner GroBhandel.
Dr. Gur t  Hof f mann:  G C i r C i d C l K M l l C L

Die giinstige V erkehrslage S tettins zu den Produktions- 
und A bsatzgebieten  landw irtschaftlicher E rzeugnisse  hat schon 
'n den a ltesten  Zeiten des S tettiner H andels vorw iegend den 
G etreidehandel zu hoher Bliite gelangen  lassen. W eit aus 
dem H erzen  E uropas w urden die G etreidem engen heran- 
gefiihrt und nach den B edarfsliindern versandt. Bis zum 
Ausbruch des K rieges w ar Stettin , abgesehen  von einigen 
kurzeń Perioden, in denen die E infuhr die A usfuhr iiberw og, 
ein in hervorragendem  Mafie G etreide exportierender H afen, 
der die E rzeugnisse d e r L andw irtschaft den  B edarfslandern , 
hauptsachlich den N iederlanden, N orw egen, Schw eden, GroB- 
britannien und F rankreich , zufiihrte. E s hatte  sich namlich 
vor dem  K riege d ie  eigentiiliche E rscheinung gezeigt, daB 
das G etreide aus den  iiberproduzierenden G ebieten D eutsch- 
lands nicht in d ie  un terproduzierenden  abfloB, sondern den 
Weg ins A usland nahm . D er G etreideverkehr folgte den  
natiirlichen V erkehrsw egen , die eine den w estlichen Kon- 
sum tionsgebieten ab g ek eh rte  R ichtung haben.

N am entlich zu B eginn des 20. Jah rh u n d erts  nahm  der 
^ te ttiner G etreidehandel einen auB erordentlichen Aufschw ung. 
^ e r  G rund hierfiir ist in d e r 1894 erfo lg ten  A ufhebung des 
W entitatsnachw eises zu suchen. D ie A usfuhrm engen stiegen 
v° n  J a h r  zu Jah r.

D iese sehr aussichtsreiche E ntw icklung erlitt durch den 
Attsbruch des W eltkrieges einen -jahen AbschluB. D ie 
Z w angsw irtschaft w ahrend des K rieges, d e r F rieden  von 
^ ersailles und der N iedergang  der deu tschen  W irtschaft 
^ ah ren d  der In fla tionsjahre haben die V erhaltnisse von 
Grund auf geiindert.

B edeutsam , speziell fiir den G etreidehandel, sind die 
|  eyanderungen, die den  Gebietsiumfang des a lten  deutschen 
^-eiches angehen . Bei den G ebietsab tretungen  im  deutschen 
-*pten handelt es sich vorw iegend um  G ebiete mit land- 
w irtschaftlichem  C harakter. Posen und W estpreuB en w aren

K om kam ern  des ostlichen M itteldeutschland und seiner 
(jroBstadte. D ie G etreidem engen aus diesen G ebieten, die 
zur V ersorgung  der ansassigen  B evólkerung nicht benótigt 
wurden, w urden zum groBen Teil durch den S tettiner Ge- 
j.r eidehandel d en  auslandischen B ezugslandern  zugefuhrt. In- 
°lge  seiner e isenbahntarifarisch  g iinstigen L age w ar S tettin  
•er gegebene A usfuhrhafen fiir d iese G ebiete. Die G renz- 

^lehung im Ositen hat dann  bew irkt, daB sich d e r S te ttiner 
ge tre idehandel an  d e r V erteilung der iiberschiissigen Ge- 
reidem engen d ieser G ebiete nicht m ehr beteiligen kann, so 
afi d iese 'jetzt vorw iegend von polnischen G etreidehandlern

1'ransitgut iiber S tettin  verfrachtet w erden. AuBerdem 
steht der deutsch-polnische Z ollkrieg d e r A ufnahm e deutsch- 
P°lnischer H ańdelsbeziehungen  auf dem  Gebiet des Ge- 
r eidehandels noch im m er h indernd im  W ege. So lag denn 

^Uch zu B eginn des Jah re s  1926 das E xpo rtgeschaft in 
°ggen  fa s t ausschlieBlich in den  H anden  d e r Polen, die 

^rheblich billiger w aren ais der pom m ersche H andel. D iesem  
heb nur das G eschaft nach den  w estlichen Industrier 

§ ebieten? die die polnische W are infolge des hohen K am pf- 
2°lles nicht aufnehm en konnten.

N eben diesen G ebietsverlusten w urde d e r S tettiner G e
treidehandel auch durch die A usschaltung RuBlands aus 
der R eihe d e r B ezugslander ungiinstig  beeinfluBt. V or dem  
K riege spielte der V eredelungsverkehr in den  O stseehafen 
eine erhebliche Rolle. D ieser V erkehr ist je tz t in F ortfall 
gekom m en, da RuBland, von dem  vor dem  K riege e rh e b 
liche G etreidem engen zw ecks V eredelung mit einheim ischem  
G etreide bezogen w urden, ausreichende M engen, die eine 
erfolgreiche W iederaufnahm e des ehem als bliihenden Ver- 
edelungsverkehrs gew ahrleisten , in den le tz ten  Jah ren  nicht 
m ehr zum E xport brachte.

D er S tettiner G etreidehandel hat also d ie a lten  B ezugs
lander verloren und ist in erster Linie auf die einheim ische 
G etreideproduktion  angew iesen. D aher w urde d e r G etre ide
handel durch  die ungiinstige L age der L andw irtschaft in 
Pom m ern und den N achbargeb ie ten  nachteilig  beeinfluBt. 
D ie quantitativ  und ąualitatdy nicht hervorragenden  E rn ten  
von 1926 und 1927 lieBen ein erfoLgreiches E x po rtgeschaft 
nicht aufkom m en. D er B edarf des ers ten  H alb jah res 1927 
muBte daher — nam entlich in W eizen und B raugerste  — 
durch Einfuhr_, inshesondere aus Schw eden und D anem ark, 
gedeck t w erden. D ies ist insofern  sehr bezeichnend, ajs ge- 
rad e  d iese L ander vor d em K riege d auernd  deu tsches 
G etreide einfiihrten. D ie gespann te  L age hielt w ahrend der 
ersten  H alfte des Jah re s  1928 an, da das A usland fiir das  
G etreide aus der E rn te  1927 kein In teresse zeigte. E ine  
B esserung b rach te  erst die E rn te  des Jah re s  1928, d ie 
auB ergew óhnlich gu t ausfiel, so daB sich d e r A bsatz von 
B ro tgetreide und H afer nach dem  A usland leicht abw ickelte. 
D as A ngebot in B ro tgetre ide  und H afer kam  anfangs nur 
zogernd heraus, weil die L andw irtschaft tro tz d e r gu ten  
E rn te  an  bessere  Preise g laub te , eine H offnung, die sich 
•jedoch nicht erfiillte. E s w urden vielm ehr nur d ie  ersten  
A nlieferungen verhaltnism aBig gut beza,hit. Sobald der in- 
landische B edąrf einigerm aBen gedeck t war, tra t ein Preis- 
d ruck ein, der sich dauernd  durch g iinstige E rn teaussich ten  
in den O stseelandern  verstark te . N ur die R andstaa ten  hatten  
eine schlechte E rn te  zu erw arten , so -daB d iese ais Haupt?- 
kiiufer fiir B ro tgetreide und H afer au ftra ten . H olland , d as  
in friiheren  Jah ren  fiir den S tettiner G etreideexport in  ers te r 
Linie in Betra,cht kam , hielt sich anfiinglich ais K aufer zu- 
riick. E ng land  nahm  nahezu ein D ritte l der W eizenausfuhr 
auf. A bnehm er fiir H afer w aren neben  den R andstaa ten  in 
der H aup tsache  E ngland  mit 14 279 to und H olland mit
11 762 to.

U eber d ie  E ntw ick lung  der seew artigen  G etreideein- und 
-ausfuhr seit 1922 g ibt nachstehende T abelle  AufschluB:

Einfuhr in Tonnen zu 1000 kg
1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928

Roggen 608 60 472 4764 11025 7 022 28 711 13 827
Weizen 19 381 3 709 1503 9 283 8 748 14194 8 553
Gerste 2 063 113 3 232 14 548 10 089 983 9117
Hafer 3 390 532 2116 5 963 6 694 218 2 797
insgesamt 25 442 64 826 11618 40 819 32 553 60106 34 294



12 O S T S E E - H A N D E L Numnier yl9

Ausfuhr ini Tonnen zu 1000 kg
1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928

Roggen 11 184 77 433 24 604 60 861 100 493 2 402 73 996
Weizen 1747 2 106 5 866 61302 55 068 3 210 37 143
Gerste 1581 8 610 10 346 16 135 23 138 19 798 21 332
Ilafer 1186 2 725 16 556 11085 25 542 12 704 52 058

insgesamt 15 698 90 874 57 372 149 383 203 241 38 114 184 529 
D ie A usfuhr im Ja h re  1913 betrug  insgesam t 441 485 to, 

a jso  etw a das Z w eieinhalbfache der von 1928. D as Jah r
1927 wa,r seit 1922 das schlechteste. D er Z ollkrieg  mit 
Polen  beeinfluBte, wie schon oben angedeu te t w urde, den  
H andel ungiinstig , da die Polen das G etreide d irek t nach  
D anem ark  und I-Iolland verkauften, w ahrend bei norm alen 
Zollverhaltnisisen das polnische G etreide groBenteils von 
deutschen  F irm en  au fgekauft w orden wiire und zu E xport- 
zw ecken V erw endung  gefunden hatte.

W ie bedeutend  d e r G etreideverkehr trotz a ller w idrigen 
U m stande noch ist, zeigen neben den Ziffern iiber den 
seew artigen  V erkehr auch die Z ahlen iiber den  V erkehr auf 
den  BinnenwasiserstraBen und auf den E isenbahnen.

D er B innenschiffsverkehr betrug  in Tonnen zu 1003 k g : 
Im  E i n g a n g  
Roggen 
Weizen 
Gerste 
Hafer

insgesamt 
Im  A u s g a n g  
Roggen 
Weizen 
Gerste 
Hafer

1925 
12 221 
13 848 
6 380 
5 482

1926 
30 572 
19 797 
7 571 
5 434

1927 
14 609 
7 944 
9 897 

12 433

1928 
38 288 
16 294 
15 137 
23136

37 931 63 374 44 883 92 855

22 993 
4 862 

11765 
11116

28 016 
12 210 
14 856 
11459

40 932 
20 202 
16 486 
20 168

38114 
13 350 
23 939 
7 702

50 736 66 541 97 788 83 105insgesamt
D er bahnw artige  Verke.hr kann  auf G rund des veroffent- 

lichten, am tlichen statistischen M aterials nicht genau er- 
m ittelt w erden, da d ie  S tatistik  d e r G iiterbew egung au f 
deu tschen  E isenbahnen  u n te r G ruppe 4 den V erkehr der 
pom m erschen H afen  S tolpm unde, R iigenw alde, K olberg, 
S tettin , Sw inem unde, W olgast und S tralsund zusam m en- 
faBt. R echnet m an auf S tettin  im V ersand 75<>/o, im E m pfang  
50°/o d e r fu r d ie  genannten  H afen  insgesam t eingegangenen 
M engen, so zeig t der bahnw artige  G etreideverkehr des Stet- 
tiner P latzes etw a folgendes Bild:

Versand Empfang
1925 35 324 172 795
1926 24 601 139 281
1927 206 636 91 841
1928 32 800 88 900

Z ah lenangaben  iiber die G estaltung der E in- und A us
fuh r fu r d as  Ja h f  1929 liegen abschlieBend noch nicht vor. 
D och steht fest, daB d e r V erkehr des Jah res  1928 weit 
ubertroffen  und d e r des Jah res  1913 annahernd  erreicht 
w erden  w ird. Sind doch bis zum 31. 7. 1929 seew arts ein,- 
gefiih rt w orden 14 859 to und ausgefiih rt 237 629 to. D as 
E x po rtgeschaft lag  zu Beginn des Jah re s  w egen der E is- 
schw ierigkeiten, mit denen  die Seeschiffahrt zu kam pfen  
hatte , fast vollstandig darn ieder. D ie k leineren  pom m erschen 
O stseehafen  w ajen  vóllig durch  E is b lockiert und auch in 
S tettin  muBte, wenn auch die Schiffahrt mit H ilfe d e r  
E isb recher zum  T eil aufrech terhalten  wurde, der V erkehr 
mit M assengiitern  eingeschrankt w erden. D er G etreide- 
exporthandel w ar daher nicht in d e r Lage, zur sofortigen 
V erladung  W are anzukaufen. H ierbei m achte sich ganz 
besonders das Fehlen  ausreichender L agerraum e in S tettin  
bem erkbar, durch d ie  es moglich gew esen wiire, B estande 
aus d e r gu ten  E rn te  des Jah re s  1928 einzulagern  und den 1 
vólligen S tillstand des G eschafts voriibergehend zu iiber- 
w inden. So ab e r b rach te  das Feh len  ausreichender L a g e r
raum e dem  G etreidehandel erhebliche V erluste.

D as P roblem  der L agerungsm óglichkeit spielt iiber- 
haupt fiir d ie  zukiinftige E ntw ick lung  des S te ttiner Get- 
tre idehandels eine aussch laggebende Rolle. Schon zu B e 
ginn des Ja h re s  1929 w ar die H afenverw altung  kaum  in 
d e r Lage, d ie  ankom m enden G etreidem engen zu entladen. 
Es haben  d ah er groB e G etreidem engen ihren W eg iiber 
an d e re  H afen  nehm en miissen. DaB der E xporthande l durch 
L agergelder, S tandgelder, Z insen, Sackleihm ieten, Q ualitats- 
un tersch iede infolge d e r unzuliinglichen L agerung  groBe Ver- 
lu ste  erleidet, d iirfte ohne w eiteres einleuchten. Seit Jah ren  
sind d a h e r  d ie  Industrie- und H andelskam m er und ih re  
Y organger, die Y orśteher der K aufm annschaft/- im -¥ejś©i»

mit den In teressen ten  bemiiht, d ie zustand igen  B e h ó r d e n  
fiir den Bau eines ■modernen G etreidesilos zu i n t e r e s s i e r e n  
und zu bew egen, d ie  erforderlichen M ittel b e r e i t z u s te l l e n -  
D a die N óte des G etreidehandels offen zu tage liegen. un 
d ringend  einer A bstellung bedurfen , scheint 'jetzt die E in s ic n  
bei den zustandigen Stellen zu kom m en, denn das preu- 
Bische H andelsm inisterium  hat bei dem  preuBischen Finanz- 
m inisterium  die B ereitsteEung der erforderlichen M ittel z u in  
Bau eines G etreidesilos befiirw ortet, so daB dam it g e r e c h n e  
w erden kann, daB das Problem  der L a g e r u n g s m ó g l i c h k e i  
in ab seh b are r Zeit im Interesse des G etreidehandels ^gelos 
wird. DaB durch  den  Bau eines G etreidesilos d e r E x p o r  
iiber S tettin  einen A ufschw ung nehm en wird, bedarf k e m e r  
Frage.

U m  ab er dem  S tettiner P latz seine alte S tellung aU ! 
dem  G ebiete des G etreidehandels w ieder zu verschaffen, 
ist es neben der Schaffung ausreichender L agerraum e un- 
bedingt erforderlich, daB dem G etreidehandel durch E 11̂ ' 
fiihrung des handelsrechtlichen L ieferungsgeschafts eine _Vei- 
b re iterung  seines A rbeitsfeldes gegeben  wird. Auch in 
F rag e  ist d ie  Industrie- und H andelskam m er bemiiht, die 
zustandigen Stellen fiir d iese M aBnahm e zugunsten 
S tettiner G etreidehandels und der pom m erschen L a n d w i r  
schaft zu in teressieren . E in E rfo lg  ist diesen B estrebungcn 
leider noch nicht beschieden, da von verschiedenen Seiten 
B edenken lau t gew orden  sind. Die B edenken fallen a_be 
gegeniiber den V orteilen nicht ins Gewicht. Bei der ver, 
w ertung der E r n t e  des Jah re s  1928/29 tra t deutlich zutagc> 
daB das E xpo rtgeschaft ohne d ie  M óglichkeit einer tern^i1 
maBigen D eckung nur Stiickw erk ist und zu einer gedea ^ 
lichen Forten tw ick lung  nicht kom m en kann, da dem  S te t ta n e  
H andler n ic h t  die M óglichkeit gegeben  ist, E x p o r t g e s c h a  e 
auf langere  L ieferung abzuschlieBen. D er Getreidehanc c 
ist bei der heutigen Sachlage auf P r o m p t - G e s c h a f t e  t>c( 
schrankt und gezw ungen, das stoBweise auf den  M arkt 
m ende G etreide entw eder einzulagern  oder zu Preisen, * 
vom A usland d ik tiert w erden, zur A usfuhr zu bringen. ‘ 
w egen der unzureichenden L agerraum e eine E inlagerung ^ 
G etreides ohne G e w i B h e i t  einer gew innbringenden V e r w e   ̂
tung nicht moglich ist, muB das G etreide eben 
fiihrt w e r d e n .  E s  ist verstandlich, daB d ie fiir dieses 
p o rtge tre ide  erzielten Preise nicht sehr hoch sein konn^ , 
weil erhebliche M engen an  den M arkt kom m en und aut 
P reise driicken. W enn dagegen  in den M onaten Marz, Apr > 
Mai die V orrate  knapp  zu w erden beginnen, so ziehen c 
P reise  erfahrungsgem aB  an. D a aber H and ler und Lan- 
wirt nicht in der L a g e  sind, un ter den a u g e n b l i c k l i c h e n  \ c • 
luiltnissen groBere V orrate zu halten, so haben sie nlC^u 

f die M óglichkeit, aus diesen hoheren Preisen  N utzen 
ziehen, weil sie ihre P roduk te  zum w eitaus gróBten 
unm itte lbar nach der E rn te  verw erten  muBten, um y1 
finanziellen V erpflichtungen nachkom m en zu konnen. W u 
in Stettin  die M óglichkeit einer term inm afiigen Verwertung 
des G etreides gegeben  sein, so kónnten die im H erbst ' 
A nlieferung kom m enden groBen M engen w ahrend des ganz 
Jah re s  annahernd  gleichmaBig zu hoheren  Preisen ex p °r _' 
w erden. Bei den 'jetzigen V erhaltnissen gehen  jahrlich < eI 
deutschen V olksverm ógen groBe Sum m en verloren-

D ie F rage , ob S tettin  jem als w ieder in dem  U m fanj^  
wie vor dem  K riege G etreide w ird exportieren  to n n en , 
schw er zu entscheiden. Die B eantw ortung  d ieser ^  
w ird in erster Linie davon abhangen , inw iew eit den  lec)  ̂
w ichtigen F o rdęrungen  des G etreidehandels s e i t e n s  
Staatsbehórden  R echnung getragen  wird. J e d e n f a l l s  ist 
S tettiner K aufm annschąft im V erein mit der H a f e n v e r w a  
bem iiht, bere its  bestehende E inrichtungen, die der G etrc' ^  
handel zu einer gedeihlichen E ntw ick lung  b e n ó t i g t ,  'vC 
auszubauen. So un terhalt die Industrie- und H a n d e l s k a n i   ̂
in e rster Linie fiir den  G etreidehandel ein W i e g e a m t ,  t e 
ein Schiedsgericht, drei E levatoren  fiir d en  Getreictc1̂ ^^ 
schlag; ein v ierter E levato r ist im Bau begriffen, danu 
G etreideum schlag im H a f e n  re ibungslos vor sich gehen

LestdcnOslsee-Handel
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F r a n z  M a n a s s e :  I S S l S I l S l S I l l l C L
In  S tettin  hat sich d e r H andel in landw irtschaftlichen 

Sam ereien schon seit langer Zeit zu einem besonderen  Ge- 
schaftszw eig ausgebildet. E r umfaBt alle K lee-A rten, die 
G ras-Saaten, W urzel-G ew achse und einen groBen T eil an- 
derer Futter-P flanzen, wie Seradella, Senf, Buchweizen, Spór- 
gel, Mais, Kiimmel, Leinsaat. Mit Saat-G etreide beschaftig t 
sich d e r S tettiner Sam enhandel nicht, von H iilsenfriichten 
im allgem einen nur mit W icken.

D er S tettiner Sam enhandel betreib t in ers ter Linie die 
V ersorgung des In landes mit hochw ertigem  Saatgut. D a 
D eutschland fiir die m eisten Saat-A rten  ZuschuB-Land ist, 
steht e r zur Bescha.ffung der hierfiir erforderlićhen M engen 
mit dem  A usland in engsten B eziehungen, so auch in ers te r 
Linie mit den  R andstaa ten  d e r O stsee. D ie eingefiihrten 
Saaten  w erden auf den  vorhandenen groBen, mit den  mo- 
dernsten  Maschinefn ausgeriiste ten  R einigungsanlagen fiir den 
heim ischen Markti fertiggestellt.

D ie GróBe des Im ports aus den verschiedenen ausliin- 
dischen S taa ten  ist von J a h r  zu J a h r  sehr groBen Schw an- 
kungen  unterw orfen . D ie E in fuhr ist vollstandig abhang ig  
von dem  Ausfall d e r heim ischen E rn te  und dem  jew eiligen 
E rtrag  in den anderen  Staaten.

N eben der V ersorgung des In landes befaBt sich d e r 
S tettiner Sam enhandel auch mit dem  E xport von deutschen,

wie ausland ischen  Saaten. Von einheim ischen P roduk ten  
hat S tettin  regelm aB ig T ym othe, K naulgras und Schaf- 
schw ingel, sowie einige and e re  G rassaaten  anzubieten, dazu 
kom m en auslandische K leesaaten, die ais R ohw are  einge- 
kavuft und auf d en  R einigungsanlagen auf hohe Q ualitatsstufe 
gebrach t w erden.

D em  V erbreitungsgebiet d ieser Zeitschrift entsprechend 
nenne ich noch d ie  verschiedenen Saatarten , die haupt- 
sachlich mit den O stseestaaten  gehandelt w erden.

D er S tettiner Sam enhandel kauf von D anem ark  in 
erster Linie G rassaaten, W rucken und S toppelriiben ; von 
L itauen R o tk lee und W eiBkłee; von L ettland Schw edenklee, 
W icken und L einsaat; von Finnłand W iesenfuchsschwanz'.; 
von Schw eden W icken und Schw edenklee; dagegen  hat er in 
den le tz ten  Ja h re n  neben anderen  Saaten  besonders T ym othe, 
nam entlich pom m erscher H erkunft, nach den  friiheren  russi- 
schen R andstaa ten  verkauft.

W ie aus dem  G esagten  hervorgeh t, sind d ie B eziehun
gen  des S tettiner Sam enhandels g e rad e  zu den O stsee-S taaten  
sehr innige, dip U m satze sind andauernd  betrachtlich, so- 
wohl der M enge, w ie dem  W erte nach. W ir w iinschen und 
hoffen, daB sich d iese angenehm en  V erbindungen in der 
Zukunft zu gegenseitigem  V orteil stets w eiter ausdehnen  
und yerdichten.

E r n s t  O r t m a n n . Heringshandel.
Aus Stettins W irtschaftsleben kann der Salzherings

handel nicht w eggedacht w erden; er geliórt zu seinen al- 
testen und allerw ichtigsten  Zw eigen. D er H eringshandel in 
Stettin gelit schon auf die Zeiten d e r H anse zuriick, ais 
S tettiner K aufleute sieli an  der Salzung d e r H eringe in 
Schw eden und im iibrigen Skandinavien beteiligten. Seinen 
groBen A ufschw ung erhielt dieser Zw eig des S tettiner G roB
handels dann aber in der M itte des 19. Jah rhunderts , in 
die auch die G riindungsjahre m ancher d e r heute noch be- 
stehenden groBen H eringsim porthauser fallen. Mit im m er 
gróBerer T a tk ra ft und gestiitzt au f im m er groB ere Ka- 
Pitalien w urde der S tettiner H eringshandel gefórdert. D er 
E rfo lg  dieser B estrebungen driickt sich am  k larsten  in d e r 
la ts a c h e  aus, daB in den le tz ten  Jah ren  vor dem  K riege 
durchschnittlich ca. 700000 FaB gegeniiber nur ca. 75 000 

im Jah re  '1825 in S tettin  eingefiihrt w urden. D am it 
stand S tettin  in Bezug auf den  Salzheringsim port an  der 
Spitze a ller seiner K onkurrenzhafen, wie die Zahlen aus den 
em zelnen H afen im Ja h re  1913 zeigen:

Einfuhr von Salzheringen:
Hamburg 338 617 FaB
Kónigsberg 591052 „
Danzig 241964 „
S t e t t i n  724 212 „

Stettin  w ar mit dieser E infuhrm enge un ter den  kontinentalen  
Hjifen H aup tstapelp la tz  fiir Salzheringe. Die V erbindungen der 
S te tt iner  E infuhrhauser e rs treck ten  sich wber ganz  Ost-, Mitteli- 
Ur>d Suddeutsch land  sowie; in sbesondere die starken  V erbrauchs- 
gebiete des óstlichen und siidóstlichen E uropa. W er in 
Rurnanien, Polen, U ngarn  od er Galizien H eringe  kauf en 
Vvollte, der wuBte, daB er sich nach S tettin  zu w enden hatte, 
Und so gehorten  d ie  A ufkaufer aus d iesen  L andern  zu den  
charakteristischen E rscheinungen  der H andelsstad t Stettin.

D er A usbau der russischen E isenbahnen  und d ie  E r- 
schlieBung neuer, gew altiger A b s a t z g e b i e t e  i n  R u B -  
51 n d lieB S tettin  allerdings bedeu tende N ebenbuhler hin- 

^chtlich seines H eringshandels nach dem  O sten in Konigs- 
)crg und dann auch in russischen H afen  erstehen, w ahrend 
-*anzig dam als vor dem  K riege infolge A briegelung des pol- 

^tschen H interlandes durch  russische R egierungsm aB nahm en 
g^gen seine natiirlichen V orhafen an  der W eichsel noch eine 
bescheidene Rolle ais H eringseinfuhrhafen  spielte. T ro tz  der 
stąrken K onkurrenz d ieser anderen  H afen  konnte  Stettin  aber 
seinen PLatz ais fuhrender H eringsim porthafen  unbestritten  
^ e h a u p te n .

Zahlenm aBig stellt sich d ie E ntw icklung d e r S tettiner 
Seew artigen Salzheringsein- und -Ausfuhr wie folgt da r:

I
Jahr Einfuhr Ausfuhr
1880 68 224 4 357 t je 1000 kg
1890 84 222 7 446
1900 77 897 12 551

1910
1913
1919
1920
1921
1922 
1921
1924
1925
1926
1927
1928

115 199 
109 4 68 
139 000 
1H6 020 
122992
69 133 
86 538
84 385
85 903 
85 794 
716i6
70 971

14 281 
8 211

80 590 
27 227 
11310 
37 147 
16 904 
12 137 
16 586 
7145 
5 506

D iese Z iffern sind in  verschiedener H insicht aufschluB- 
reich. E inm al geh t daraus heryor, daB der S tettiner Salz- 
heringseinfuhrhandel, g e s t i i t z t  a u f  d i e  g i i n s t i g e  
g e o g r a p h i s c h e  L a g e  S t e t t i n s ,  auch eine bed eu 
tende W iederausfuhr auf dem  Seew ege innerhalb d e r O stsee- 
be trieben  hat und betreib t. Schon vor dem  K riege w aren die 
H andelsbeziehungen  zw ischen den S tettiner Salzheringsfirm en 
und den O stseelandern, nam entlich F innłand, ręch t lebhaft.

D es w eiteren geh t aus den  ob igen  Z ahlen  hervor, daB 
S tettin  nach dem  K riege — abgesehen  von einem  voriiber’ 
gehenden  bedeutenden  A ufschw ung in den  ersten  N achkriegs- 
•jahren — seine a lte  S telhm g ais H aup tstapelp la tz  fiir S alz
heringe nicht in vollem U m fang au frech t erhalten  und einen 
R iickgang seiner Salzheringseinfuhren erleben muBte. W enn 
d e r Im port von Salzheringen  in den  Jah ren  1919—1921 ein 
so stattlicher w ar und den  V orkriegsim port sogar iibertraf, 
so ist dieses in erster Linie au f den  starken  N ahrungs- 
m ittelm angel zuriickzufiihren, der dam als in D eutschland 
herrschte. D er Salzheringshandel verfiigte bei K riegsende 
iiber keine gróB eren V orrate m ehr, so daB die auB erordent- 
lich dringende N achfrage  im W ege erhóhter E in fuhren  be- 
friedigt w erden muBte. So iiberschritt denn die  E in fuhr 
den V orkriegsum fang 1919 um  ca. 30«/o, 1920 sogar um  ca. 
50o/o. D iese gróB eren M engen w aren leicht abzusetzen, weil 
wir in den Jah ren  1919/21 Polen ais A bsatzgebiet hatten .

Allmahlich, beginnend mit dem  Ja h re  1922, vollzog sich ab e r 
auch auf dem  S alzheringsm ark t d e r U ebergang  in ruh igere  
B ahnen, und im w eiteren V erlauf beginnen sich nun d ie Ver- 
anderungen  d e r politischen G renzverhiiltnisse im  deutschen  
O sten auch auf den S tettiner Salzheringshandel auszuw irken. 
In den  Jah ren  bis 1926 einschlieBlich hielt sich d ie  E in fu h r
m enge, gegeniiber 1913 schon betrachtlich verringert, zw ar 
noch stetig au f einer durchschnittlichen H óhe von ca. 550 000 
F assern ; im Jah re  1927 sank dann  aber die E in fuh r auf ca. 465COO 
Fasser, auf welchem  S tan d e  ungefahr sie sich auch 1928 hielt. 
E s erscheint indessen le ider nicht unm óglich, daB d ie  L age 
des S tettiner Salzheringseinfuhrhandels sich bei einem Fort- 
bestand der w irtschaftlichen und politischen V erhaltn isse im 
O sten noch w eiter verschlechtern wird. Zuriickzufiihren ist 
dies insbesondere darauf, daB gegenw artig  — w enn auch die
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a lten  A bsatzgeb iete  in Rum anien, U ngarn  und d e r  T sch ech o  
slow akei erhalten  w erden  konn ten  und die G eschaftsbe- 
ziehungen mit d iesen L andern  vom S tettiner H eringshandel 
besonders pfleglich behandelt w erden — doch gerade  die beim 
FriedensschluB  abg e tre ten en  friiheren deutschen G ebietsteile 
im  O sten, ferner K ongreB polen und G alizien ais A bsatzge
b iete vól!ig ausfallen. In fo lge des d e u t s c h - p o l n i -  
s c h e n  H a n d e l s k r i e g e s  ist die E infuhr von Salz- 
heringen  in d iese G ebiete, d ie  friiher in ers te r Linie und in 
seh r starkem  MaBe von S tettin  beliefert wurden, schon 
seit einer R eihe von Ja h re n  verboten, und dies ha t natiirlich 
sehr s ta rkę  A usfalle fiir den S tettiner H andel zur Folgę ge- 
habt. Inzw ischen h a t D anzig  in diesem  G ebiet festen  FuB 
gefaBt, und selbst bei einer B eilegung des deutsch-polnischen 
H andelsk rieges w ird es der S tettiner H andel sehr schw er 
haben, sein G eschaft in diesen seinen altangestam m ten  Ab- 
sa tzgebieten  w ieder aufzubauen. U nterstiitz t durch die Ta-

Der Stettiner Salzheringsimport nach Herkunftslandern:

Jahr
Grofi-

Britanien
Skandi-
navien Holland Deutschland

insgesamt
Fasser

1911 470 856 166 880 88 169 20 690 746 595
1912 409 069 140 808 60 825 14 367 625 069
1913 424 110 148 371 127 632 24 099 724 212
1922 183 000 196 000 225 ____ 379 225
1923 273 157 203 286 3 981 4 000 584 424
1924 460 017 162 269 18 961 — 641 247
1925 377 074 168 709 3186 1912 550 881
1926 403 857 155 120 6 262 931 566 170
1927 345 370 114 184 4 548 3 060 467 462
1928 355 788 95 280 1535 3 577 456 180

H ieraus ist zu ersehen, daB den  gróBten Anteil an  der 
E infuhr von 'jeher G r o B b r i t a n n i e n  gehabt hat. Wah-

rifpolitik d er polnischen Bahnen, ist D anzig sogar in die 
w eiter entfern t gelegenen B elieferungsgebiete Stettins wie R u 
manien und d ie  T schechoslow akei .eingebrochen und hat 
S tettin so wie auf so m anchem  anderen  Gebiet, ais Nutz- 
nieBer d e r kiinstlichen w irtschaftlichen und politischen Ver- 
schiebungen in dem  O steuropa d e r N achkriegszeit, auch 
auf dem  Gebiet d er Salzheringseinfuhr iiberflugeln konnen. 
Zahlenm aBig stellt sich dies folgenderm aBen d a r:

Danzig: Einfuhr von Salzheringen:
1913 260 897 Fasser
1923 383 838
1924 545 558
1925 268 717 99
1926 498 908
1927 550 420 99

W as nun d ie  Beteiligung d e r verschiedenen S a l z u n *  
g e n  an  d er S tettiner E infuhr anbetrifft, so erg ib t sich foł- 
gendes Bild:

rend in  der K riegszeit no tgedrungen  auf norw egische S a lz u n g  
iibergegangen w erden muBte, hat sich d er H andel nach dem 
K riege w ieder m ehr und m ehr den H eringen  englischen, 
schottischen und irischen U rsprungs zugew andt, hierin den 
B ediirfnissen d er V erbraucher folgend. u

N im m t m an alles in allem, so bietet d e r S tettiner 
ringshandel trotz den nach dem  K riege unverschuldet ei- 
littenen Riickschlagen, die aus d e r U eberm acht der Vęr 
haltnisse resultieren, auch heu te  noch durchaus das Bi 
eines riihrigen, unentw egt um  die E rhaltung  seiner W et ̂  
bew erbsfahigkeit kam pfenden Gev^erbes, das sich seines alte 
bedeutenden Rufes und d e r ih ^  dadurch  auferlegten  Vei^ 
pfljchtungen voll bewuBt ist. J^C rfur spricht d ie n a d i den 
K riege durchgesetzte V e r b e ^ e i u n g  d e r  H a f e n e i n ^  
r i c h t u n g e n  fiir den  H eringsum schlag durch den _ 
v o n  H e r i n g s s c h u t z d a c h e r n  a m  S e l  1 h a u  s b °  . r 
w e r k  u n d  G r i i n e n  G r a b e n ,  durch welche die nie 
gelóschten H eringsfasser vor nachteiligen W i t t e r u n g s e i n f l i i s se  
geschiitzt sind. H ierfiir spricht ferner insbesondere d er vo

Ileringsbórse am Sellhausbollwerk.
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den bedeutendsten  H eringsim portfirm en finanzierte B a u  
e i n  e s  m o d e r n e n  K u h l h a u s e s  mit 2600 qm 
K iihlraum flache, in dem  die H eringe  lagern  k o n 
nen. E ine E rw eite rung  des K uhlhauses ist fiir B eginn des 
nachsten Jah re s  in Aussicht genom m en. E ine w eitere vom 
ieringshandel gefo rderte  Aniage, die Schaffung eines be- 

sonderen H eringshafens mit Schuppen, Gleis- und Kiihl- 
anlagen, w ird aus finanziellen G riinden in ab seh b arer Zeit 
Wohl nicht verw irklicht w erden konnen. A ber .au f einem 
anderen, heu te  ganz besonders w ichtigen G ebiet kann  demi 
ste ttiner H eringshandel in seinem  harten  W ettbew erbskam pf 
w irksam geholfen  w erden, auf dem  G ebiet d e r E i s e n -  
b a h n t a r i f p o 1 i t i k. D en berech tig ten  F o rderungen  des 
Stettiner H eringshandels in d ieser H insicht ist le ider b isher 
seitens d e r R eichsbahn noch nicht en tsprochen w orden, ob- 
Wohl gerade  ih re  E rfu llung viel nachhaltiger, ais alles an- 
uere, ais etw a auch d ie  A ufhebung des polnischen E infuhr-

verbots es konnte, zu einer B esserung d e r Lage dieses w ich
tigen S tettiner H andelszw eiges beitragen  w urde. E s handelt 
sich bei den T arifw iinschen des S tettiner H eringshandels um  
fo lgende:

Zunachst die schon seit langem  gefo rderte  B eforderung 
von M atjesheringen  ais E ilgu t zu gew óhnlichen Stiickgut- 
satzen, ferner d ie W iedereinfiihrung eines Seehafen-E infuhr- 
T arifs in A nlehnung an  den V orkriegstarif S 18 c und schlieB- 
lich, was von besonderer B edeutung i s t  d ie  volle A ufnahm e 
des W ettbew erbs au f eisenbahntarifarischem  G ebiet gegen- 
iiber G dingen und D anzig  nach S iidosteuropa. W iirde diesen 
F o rderungen  R eehnung getragen , so w iirde der S tettiner 
H eringshandel dadurch  zw eifelsohne Stutzung und F orderung  
in einem  AusmaB erfahren, wie sie in A nbetracht d e r oben  
dargeleg ten  schw ierigen heu tigen  V erhaltnisse nicht nur ais 
erw iinscht, sondern ais notw endig  fiir ihn bezeichnet w er
den  muB.

Warengroftltandel.C a r l  S p r e n g e r :

W ohl kein  Zw eig des GroBhandels hat in den  le tz ten  
Vl<~r Jah rzehn ten  anhaltend  so einschneidende W andlungen 
erfahren wie der W arenhandel. D ie groBen Im porth iiuser 
°evorzugten vordem  m eistens d ie  S tapelartikel wie Pe'- 
^oleum , Sclimalz, Speck, K affee, Zucker, Tee, H eringe, 
.jlandeln, R osinen usw. D er ganze O sten D eutschlands w ar 
j. A bsatzgebiet, das sich hinauf bis Tilsit und herab  bis in 

en tfern testen  S tad te  O berschlesiens ers treck te  und Pom- 
^}ern, Posen, M ecklenburg und B randenburg  einschloB. Die 
/ervo llkom m nung  im Schiffs- und M aschinenbau, d ie  Ver- 

esserung der Bahn- und W asserverbindungen, der schnellere 
achrichtendienst m achten aber die entfernt liegenden  Ab- 

satZgeb iete  im m er unabhang iger von S tettin, so daB sie 
schliefliich ganz verloren gingen. D adurch w urde bei vielen 
I lrmen der U m satz kleiner, de^ V erdienst geringer, zumal 
Cr gróB te a ller Im portartikel', Petroleum , durch d ie  D eutsch- 

/'nerikan ische-P etro leum gesellschaft dem  W arenhandel ent- 
?pgen w urde. D ie F o lgę  w ar, daB viele hochangesehene 

aufleute ih re  H andlungen  liąuidierten, andere  stellten sich 
lr>, konzen trierten  ihre ganze K raft auf w enige A rtikel,, 

andere verm ehrten  ihren U m satz dadurch , daB sie alles 
andelten, was ais N ahrungsm itte l und B edarfsgegenstiinde 

^es taglichen Lebens vom V erbraucher verlangt wurde.
, ,Urch intensivere B earbeitung des verbliebenen A bsatzge- 
.^tes e rs ta rk te  der GroBhandel w ieder, es e tab lierten  sich 
eue lirm e n , so daB die  Zalil d e r W arengroB handler m it 

_ cjnen Schw ankungen  all die Jah re  h indurch fast die 
j ^ lche b lieb; der U m satz aber ste igerte  sich von Ja h r  zu

, L eider w urde diesem  gliicklichcn S tande des W aren- 
andels ein E n d e  durch  den K rieg bereitet. D er F rieden  
rachte Stettin  eine aberm alige  EinbuBe seines A bsatzgebietes 

,Hrch den  W egfall Posens und W estpreuB ens. A ber auch 
^■•eser s ta rkę  E ingriff scheint ‘je tz t ausgeg lichen  zu sein; 
^aher W ille und unerm iidlicher FleiB hat d iesen Schltag 

die schw ere Zeit d e r  Inflation  zu iiberw inden verm ocht. 
hne den Z usam m enbruch m ehrerer G roB handlungen ist es 

Sat^ 1̂ 0*1 n ’-c^ t abgegangen , ab e r im m erhin ist de r Prozent-
2 im  S tettiner G ebiet wesentlich geringer gew esen, aLs in 

eri mit uns im W ettbew erb  stehenden Platzen. 
jj, D ie V ielseitigkeit d e r vom W arenhandel heute ge- 

andelten A rtikel gibt R aum  fiir eine groBe Z ahl von U nter’-

nehm ungen. L eider g lauben viele Leute, daB es ein Leichtes 
sei, mit L ebensm itteln  zu handeln, und schw er hat d e r  
VVarenhandel unter der U nerfahrenheit solcher E infaltigen  zu 
leiden. D ie pflegliche B ehandlung, d e r rech tzeitige E in- 
und V erkauf, d ie  besonderen  S pezialkenntnisse so vieler A r
tikel sind nu r durch intensive A rbeit und lang jah rige  P rax is 
zu erw erben.

In volliger V erkennung d ieser G rundbedingungen, sind in 
d er Inflationszeit B eam tenvereine und G enossenschaften wie 
Pilze aus d e r E rd e  geschossen, die nun versuchen, den 
G roBhandel zu verdrangen. W ir konnen  heu te  d iese Kon- 
k u rren ten  nicht aus dem  W ege schaffen, wir fiirchten sie 
auch nicht, w ir finden unseren  W eg, ab er w ir fo rdem , daB 
allen  diesen G ebilden, auch den  Ivonsum vereinen, und wie 
sie sich sonst nennen m ógen, d ieselbe steuerLiche B elastung 
au fe rleg t wird wie dem  W arenhandel und daB diesem  d ie  
g leichen V orteile e ingeraum t w erden wie jen en ; dann  wird 
d er W arengroB handel d iese K onkurrenz nicht ais einen 
U ebelstand betrach ten , sondern  ais W ertm esser seiner 
e igenen L eistungsfahigkeit.

Zum  SchluB noch ein W ort iiber die E rnahrungsfrage . 
M an sollte annehm en, daB nach dem  verlorenen K riege und 
bei der groBen N ot unseres V olkes in d e r L ebensm ittelhal- 
tung die allergróB te B escheidenheit herrschen  miiBte. D as 
ist nicht der Fali. E s ist g e rad e  d ie  arbeitende B evólkerung, 
d ie  heu te  fiir sich A nspruch darau f erhebt, daB nur das 
T eu erste  gerade  das R ichtige und N otw endige fiir sie ist 

m an vergleiche nur d ie  heu tigen  groBen E infuhrzah len  an 
B utter mit denen  vor dem  K riege —, w ahrend so viele 
gesunde,  ̂ bezw . w ohlschm eckende, ab e r  billigere Lebeną- 
mittel, d ie dem  K órper denselben  D ienst erw eisen, zuriick- 
gew iesen w erden, weil sie nicht vornehm  genug  sind, weil 
sie nicht vom A uslande stam m en. E s ist ein M archen, w enn 
behaup te t wird, daB w ir uns von eigener Scholle e rnahren  
konnten . W ir m iissen viele Lebens- und GenuBmittel vom 
A uslande einfiihren, ab e r wir konnten  viel davon entbehren. 
W ir w issen ,daB es unsere r L andw irtschaft schlecht geh t; 
sollte nicht jed e  deu tsche H ausfrau  heute darau f bedacht 
sein, heim ische P roduk te  zu bevorzugen, um  unser Geld im  
L ande zu lassen  und m itzuhelfen am  W iederaufbliihen unseres 
Y aterlandes ? —

Weinhandel.
. Zu den  altesten  H andelszw eigen  Stettins gehort d e r 

^ .einhandel. In  einer Chronik wird bereits aus dem  friihen 
re- teIalter berichtet, daB d e r S te ttiner H andel am  um fang- 
^ '^ h s ten  mit H eringen, F ischen und W  e i n  gew esen ist. 
doh ^ en .°derau fw arts nach F rank fu rt versandten  H ering  han- 

en die S te ttiner K aufleute auB er K upfer und E isen  vor 
W ein ein, d e r iiber See w eiter, insbesondere nach 

Schw eden und N orw egen, gefiihrt wurde. Im  
fo j1 1 -^e.r J a hr hunderte  — schon lange vor dem  B e s te h e n , 
lann Aige1" V erbindung mit den  siidlichen W einproduktions- 
f u Je rn — entw ickelte sich dann  eine lebhafte  W  e i n  e i n - 
vj . l r 1"’ nam entlich aus B o r d e a u x ,  wohin d e r P latz Stettin  
\y ' ;ach H olz ausfiihrte, w ogegen die Segler ais R iickfracht 
dirf111 eintauschten. D er W eineinfuhrhandel unterhlelt zu 
£ ,s.ern Z w ecke eigene Schiffe. So w urden, um  nu r eine 

anzugeben, im Jah re  1765 zur See m ehr ais 31000 
° fte  „F ran zw ein “ nach S tettin  eingefiihrt, von denen

iiber 10 000 O xhofte nach B erlin w eitergingen. Auch nach 
Schlesien und dem  óstlichen H in terlande g ingen groBe T rans- 
porte . Im  Ja h re  1794 w aren am  S te ttiner W einhandel b e 
reits 34 F irm en beteiligt, d ereń  In h ab e r vielfach zu den  
e rsten  und angesehensten  K aufleuten S tettins gehorten  die 
ih re r S tellung gemaB auch einen starken  G em einsinń an 
den  T ag  legten . D arauf w eisen beispielsw eise auch zw ei noch 
heute  bestehende, bedeutende m ilde S tiftungen, das Kuh- 
b erg s tif t“ und das „S aling restift“ hin, d ie  noch d ie  N am en 
ihrer B egriinder tragen.

W aren in den  S tettiner A bsatzgeb ieten  en tsprechend  
ihrem  Klima B ordeaux- und D essertw eine in  friiheren  Zeiten 
besonders beliebt, so setzte sich d e r S te ttiner W einhandel spa- 
te r  mit ganzer K raft dafiir ein, auch d e u t s c h e n  E r -  
z e u g n i s s e n  den  M arkt in den  óstlichen P rovinzen in 
hóherem  MaBe zu erschlieBen. So en tstanden  zahlreiche nahe 
B eziehungen zw ischen dem  S tettiner W einhandel und den
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deutschen W einproduktionsgebieten . D aneben  nahm  auch 
die E in fuhr auslandischer W eine stark  zu, und d e r  seew ar- 
tige E ingang  von W ein stieg von 3200 bis 4500 t in der 
Periode 1880—1890, auf 3600—6800 t im Z eitraum  von 
1890 bis 1900 und auf 5300 bis 7800 t in d e r Zeit von 1900 
bis 1912.

Info lge d e r durch den  W eltkrieg  hervorgerufenen  Ab- 
schniirung D eutschland vom A uslande hatte der W einhandel 
in den fo lgenden Jah ren  schw ere Zeiten durchzum achen. D er 
S tettiner W einhandel begriiB te d ah er mit groB er F reude das 
Fallen  der durch den  K rieg gezogenen E in fuhrschranken  und 
nahm  ungesiium t seine altangestam m ten  B eziehungen zu den 
siidlichen W einproduktionslandern  w ieder auf, um  dem  
M arkt die lang  en tbehrten  B ordeauxw eine sowie die ais K ran- 
ken- und S tarkungsw eine unersetzlichen D essert weine in 
urspriinglicher Giite und B eschaffenheit w ieder zuzufiihren.

D ie D eutschland zu B eginn des Jah re s  1925 w ieder- 
g egebene F r e i h e i t  s e i n e r  H a n d e l s p o l i t i k  und in 
ihrem  V erfolg d ie H andelsvertrage  mit Italien, Spanien und 
F rankre ich  mit ih ren  w ichtigen T ariferm aB igungen bei der

E in fuhr von W ein ins deutsche Z ollgebiet erleichterten  die 
W iedererstarkung  der L eistungsfahigkeit des S t e t t i n e r  W-sin- 
handels mit seinem  ausgedehnten, durch  die G r e n z y e r -  
anderungen  allerd ings em pfindlich eingeengten  o st' 
lichen A bsatzgebiet in hohem  MaBe. D as endgiiltige Zu- 
standekom m en d ieser V ertrage, insbesondere des s p a n i s c h e n ,  
ist bekanntlich  nur un ter bedeutenden  S c h w ie r ig k e i t e n  
móglich gew esen, da im Inland teilw eise die Er- 
kenntnis noch nicht vorhanden war, daB zahlreiche aus
landische W eine, insbesondere die franzósischen R o t w e i n e  so
wie d ie  spanischen, portugiesischen und italienischen D e s s e r t -  
weine, die in unseren  K lim aten nicht erzeugt w erden kon
nen, fiir den deu tschen  M arkt unentbehrlich  sind, ohne an- 
d ererse its  dem  deutschen W einbau das Feld  streitig  zu m a c h e ił-  
Indem  sich nunm ehr, nach AbschluB der erw ahnten V e r- 
trage, d ie  E in fuhr d e r fiir den deu tschen  M arkt u n e n t b e h r -  
lichen W eine ohne zu hohe Zollbelastung vollziehen kann, 
ist der W einhandel w ieder in  die L age versetzt, seiner A u t-  
gabe zu geniigen und dem  M arkt bei maBigen P reisen  g e" 
sunde und m undrech te  W eine zuzufiihren.

II e r  m a n n  W o l f f : Holzgrofihandel,
D er H olzhandel gehort zu den altesten  G ew erbezw eigen 

Stettins. Schon im 13. Jah rh u n d ert w urde d e r S tad t S tettin  
das S tapelrech t verliehen (1283), wonach das auf dem  Ocler- 
strom  S tettin  passierende H olz etw a unterhalb  d e r 'jetzigen 
B aum briicke am  rech ten  O derufer ge landet w erden muBte, 
dam it S te ttiner B urger, insonderheit H olzkaufleute, sich das 
fiir ih re  Z w ecke geeignete  M ateriał ausw ahlen konnten . DaB 
der H olzhandel schon sehr bald eine erhebliche B edeutung  
erlang t haben muB, laBt d ie  N achricht erkennen, daB der 
G em ahlin des H erzogs B arnim  I., M echthildis, ais W itw en- 
un terhalt das R echt verliehen w urde, auf einem  P latze der 
■jetzigen U nterw iek  den H olzhandel zu betreiben. (B arnim  I. 
starb 1278.)

D as friihe A ufbluhen des H olzhandels ergab sich not- 
w endig aus der geographischen  Lage S tettins inm itten groB er 
F o rsten  mit billigen T ranspo rtw egen  auf d e r O der und ihren  
N ebenstróm en. Schon dam als muBte der w aldreiche O sten 
E u ropas seine Bestiinde fiir den  B edarf des W estens he(r;- 
geben. B ereits die S tad te  W olgast, G reifsw ald, S tralsund  
w aren in nahere r U m gebung  von ausreichenden B estanden 
entblóBt, und vor aflem  muBten D anem ark  und E ngland  
groB ere M engen N utzholz einfiihren, das zu Bauzwecken- und 
insbesondere fiir den  Schiffbau V erw endung fand. In  d ieser 
O st-W estrichtung des H olzverkehrs muBte naturgem aB  die 
O der mit ih ren  dam als noch w eithin bew aldeten  U fern  eine 
iiuBerst g iinstige T ransportstraB e fiir den FloB- und Kahn- 
verkehr bilden, • ebenso wie ih r NebenfluB, die W arthe , 
S tettin  ląg  am  Sam m elpunkt d ieser talab gehenden  T rans- 
po rte  und w ar so dazu  bestim m t, d ie  V erteilung nach den  
einzelnen A bsatzgebieten  zu verm itteln. D iese Position hat 
S tettin  Jah rh u n d erte  hindurch behaupten  konnen, sogar in 
zunehm endem  MaBe verbessern  konnen, ais durch den Brom- 
berger K anał, w elcher speziell auf Initiative des H olzhandels 
geschaffen  w urde, w eitere R ohstoffgeb iete  von der W eichsel 
her angesch lossen  w urden.

D er H olzhandel erfuhr eine w esentliche W andlung da- 
durch, daB mit dem  E insetzen  einer system atischen Forst- 
w irtschaft (schon im m erkantilistischen Zeitalter) und der 
dam it verbunclenen Schonung d e r einheim ischen W aldbe- 
stiinde d e r E x p o rt in gew issem  U m fange beschrankt w urde 
(zeitw eises A usfuhrverbot durch F riedrich  d. Gr.). Mit d e r 
zunehm enden Industria lisierung  um die M itte des 19. Jah r- 
hunderts erfuhr das einheim ische H olz im  In lande eine im m er 
stiirkere N achfrage  und P reissteigerung, da in ste igender 
Zahl S agew erke im  B innenlande geschaffen w urden, die das 
H olz fiir den In landbedarf verarbeiteten . D iesem  U m stande 
ist es zuzuschreiben, daB der Im port aus P olen  und d e r  
E x p o rt roher oder gebeilte r H olzer sich m ehr auf D anzig  
konzentrierte , ais auf S tettin, weil fiir S tettin  m ehr gesag te  
H ólzer in F rag e  kam en. In  der Zeit von 1870—1880 ent- 
schlossen sich d ah e r m ehrere H olzexportfirm en Stettins, 
ih ren  Sitz nach D anzig  zu verlegen.

J e  m ehr ab e r D eutschland seinen C harak ter ais H olz- 
exportland  w andelte und zur D eckung seines B edarfes in 
in im er gróBeren M engen H ólzer a lle r A rt e in f i ih r e n  muBte, 
desto  m ehr zeig te  sich, daB die L age S tettins ais Seehafen- 
p latz auch fiir d ie  nun gegebene W irtschaftslage auBerst 
giinstig  w ar. S tettin  w urde das natiirliche E infallsto r fiir 
d ie  sich nach wie vor in d e r  O st-W estrichtung vollziehenden 
seew artigen  H olztransporte . Bei der enorm en E ntw icklung

der H olz verarbeitenden  Industrie  D eutschlands muBte schon 
vor dem  K riege etw a ein D rittel des gesam ten  H o l z b e d a r t s  
durch E infuhr aus dem  A uslande gedeck t w erden.

D er heu tige S tettiner H olzhandel ist ‘jedoch im m er n o c n  
am  E x p o rt einheim ischer H o lzarten  beteiligt, und zw ar w er
den  besonders hochw ertige Q ualitaten in starkem  Kiefern- 
und E ichenholz ausgefiihrt. D abei muB bem erk t werden, 
daB d ieser E x p o rt nicht nur von S tettin  aus vollzogen wird- 
E in Teil davon wird in anderen  pom m erschen H afen  etc- 
in M otorsegler (200 to-Schiffe) verladen und gelangt i^s 
Ausland d irek t ohne U m ladung zu den  w eiter b in n e n w a r ts  
gelegenen  E m pfangsorten . In diesem  Zusam m enhange sei 
erwiihnt, daB die S tatistik  des S te ttiner H olzhandels sicn 
nur fiir den seew artigen  Im- und E x p o rt erfassen lafit, 
diese allein ab e r b ietet ke in  erschópfendes Bild von 
U m fang des S tettiner H olzhandels, weil sie naturgem aB  nich 
den  gesam ten  U m fang d e r durch  den  S tettiner H andel vor- 
genom m cnen T ran sp o rte  erfaBt. E benso  laBt sich auch der 
D urchfuhrhandel (bahnw arts) nicht statistisch erfassen, da 
die M ehrzahl d e r T ranspo rte  heu te  bei der giinstige;rl 
T arifgesta ltung  der R eichsbahn wohl durch den Stettiner 
H andel, ab e r nicht iiber S tettin  genom m en wird, v ie lm e h r  
direk t nach den E m pfangsorten  liiuft. D er seew artige 
po rt vollzieht sich in im m er steigendem  U m fange von Finn- 
land und den iibrigen R andstaa ten  her, daneben  auch v<->n 
Schw eden. M an schatzt den  H olzbedarf eines Landes, z. 
E nglands auf 1/4 bis x/ 3 cbm  p ro  K opf der Bevólkerung> 
bei der gróB eren Flolzindustrie D eutschlands d iirfte dieser 
B edarf fiir D eutschland sicherlich noch groB er sein.

D er H olzhandel ist in seiner B etriebsw eise 111 
le tz te r Zeit m ancherlei V eranderungen  un terw orfen  gewesen- 
R ationalisierung w ar auch hier in w eitgehendstem  
erforderlich, zumal der H olzhandel bei H altung  groBer 
L ager ohnehin  groB ere Z insverluste erleidet ais m a n c h e r  a n - 
dere  G ew erbebetrieb . M an ist d ah e r m ehr und m ehr daz^ 
iibcrgegangen, S agew erke in unm itte lbarer N ahe der F orster 
selbst zu errichten, um so das H olz bereits im Stadium  de 
ersten  B earbeitung verfrach ten  zu konnen, w obei die F ja 0'1 
fiir d ie  A bfalle erspart und der U m w eg iiber das eigen 
L ager bezw . die eigene V erarbeitungsstatte  verm ieden '*ver 
den konnte.

E ine  Reihe \'on F irm en unterhiilt nach wie ^  
S agew erke  fiir B auhólzer und N utzhólzer aller 
und liefert d iese roh oder gesag t nach Dimensione 
fiir Land- und W asserbau ten  sow ie g esag te  B retter naCg 
allen O rten  des In- und A uslandes. D aneben gibt ® 
Platzholzhandulngen, die g esag te  B retter vorw iegend 
den lokalen  A bsatz liefern. A ndere F irm en w ieder hande 
ausland ische H ólzer, Fourniere, sow ie Sperrholz *u_. 
die M óbelindustrie, die im m er m ehr von d e r Yerwenduttp
m assiven H olzes zur Sperrho lzverarbeitung  i i b e r g e h t . &
w eitere Spezialzw eige w aren dann zu nennen: Handlungen
fiir G ruben- und Schw ellenhólzer, H obelw erke  fiir den 
port von nordischen H obeldielen, P arkettfab riken , PapI(:r '
holzhandel und 
lokalen  Absatz.

endlich B rennholzhandel fiir 1X16ist

Bei d e r vielseitigen Y erw endung gehort das H olz zu c 
schw ierigsten, ab e r auch in teressan testen  H a n d e l s a r t i k e l n  
W elt und wird dies auch bleiben tro tz aller Versuche, 
H olz durch Z em entbeton oder Stahl zu ersetzen.
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KoltlengroHiandcl.E r i c h  R u d o 1 p l i :

Bei der B edeutung, die d ie  fossilen B rennstoffe fur die 
W irtschaf t  und fiir die ganze  B evólkerung eines Landes 
haben, ist es nur natiirlich, daB Stettin , das sich auf eine 
hervorragende geographische L age stiitzen kann, der Sitz 
eines riihrigen K ohlenhandels ist. D er V ertrieb von Brenn- 
stoffen im- groBen M aBstabe hat sich schon vor dem  K riege 
zu einem sehr w esentlichen H andeszw eig  in Stettin ent- 
wickelt, dessen  B edeutung weit iiber die einer Organisationi 
lediglich zur L okalversorgung h inausgeht. W enn auch die 
B rennstoffe in unm itte lbarer N ahe S tettins nicht gefunden 
Werden, so hat doch d ie  g iinstige V erkehrslage dazu beige- 
tragen, daB der P latz S tettin  ein bedeutsam er M ittelpunkt 
fiir den D urchgang  und d ie  V erteilung d e r K ohle gew orden  
ist.

Bei d e r industriellen  B edeutung S tettins versteht es sich 
von selbst, daB d ie  groBen Firm en, die ih ren  Sitz in S tettin  
haben, dem  P l a t z g e s c h a f t ,  das heiBt der V ersor- 
gung des P latzes S tettin  nam entlich mit IndustriekobLen, 
daneben ab e r natiirlich auch mit H ausbrandkohle , stets 
A re besondere A ufm erksam keit geschenk t haben. Z ahlreiche 
grofie K oh len lagerp latze stellen den B edarf d e r iiber 1/4 
Million zahlenden  B evólkerung an  K ohlen und B riketts fiir 
Koch- und H eizzw ecke, sowie an  Z entra lheizungskoks sicher, 
^o b e i natiirlich auch d e r eigentliche P latz- und Klein- 
handel ais U n terverteiler fiir d ie benotig ten  k leineren  M en
gen eine volksw irtschaftlich w iG h tig e  Rolle spielt. Insbe- 
sondere ab e r  ist der K ohlenhandel fiir die V ersorgung  der 
Industrie mit den fiir ihre K raftm aschinen erforderliichen, 
■^rennstoffen wichtig. W enn au f der einen Seite auch eine 
Anżahl der in S tettin  vorhandenen industriellen W erke usw. 
bereits seit einer R eihe von Jah ren  bei den G ruben teilw eise 
Unmittelbar einkauft, so hat sich andererseits d e r S te ttiner 
K ohlenhandel doch auch sehr viele industrielle V erbraucher 
ues G roB -S tettiner-W irtschaftsbezirks ganz oder zum Teil 
Pfhalten konnen. E ine  besondere A ufgabe fiir den  S tettiner 

j K ohlenhandel bildet d ie B eschaffung von GieBereikoks nie- 
dersclilesischen und auch v^estfalischen U rsprungs fiir die 
jU ganz N ordostdeu tsch land  verteilten und nur im T orge- 
*°wer B ezirk zusam m engedrangten  E isengieB ereien.

E s b rauch t nicht besonders hervorgehoben  zu w erden, 
UaB S tettin  ais groB er H afenplatz  auch der B u ą k e r -  
^ o h l e n  in erheblichen M engen bedarf. E in  T eil der 
K ęedereien kau ft zw ar von den G ruben d irek t und besitjzt 
®ęine eigenen K ahne, durch die das benótig te M ateriał an 
Sęhiffskohle herangefiih rt wird. D er iibrige Teil d e r be- 
j^otigten B unkerkohle  wird ab e r durch  den  S tettiner K ohlen
handel beschafft, d e r von seinen Lagerpliitzen  oder aus 
^.rahmen sow ohl d ie  seew jirts gehenden  D am pfer wie auch 
uie fiir die B innenschiffahrt bestim m ten D am pfschiffe und 
^ch leppg^ jffg  mit K ohlen beliefert. Vor dem  H andelskrieg  
^ i t  Polen spielten hierbei nam entlich auch polnisch-ober- 
Schlesische B unkerkohlen  eine betrachtliche Rolle. H eu te  
^urfen polnisch-oberschlesische B unkerkohlen nur an  
^am pfer, die nach auslandischen H afen  fahren, abgegeben

I w er den.
ę. D er E  x p o r t von K ohlen und B riketts vom Seehafen 
^ tettin au s ha tte  bis zur Jah rhundertw ende  keine w esentliche 
r^edeutung. D ie oberschlesische K ohle hatte  im  O stsee- 

ecken mit dem  sta rken  W ettbew erb  der englischen K ohle 
^  kam pfen. D agegen  ist die A usfuhr von B riketts nach den 
^an d in av isch en  S taaten  und dem  B altikum  bereits im  letzten  
Ja hrzehnt vor dem  K riege mit a llen  M itteln versucht worden,

es sind denn  auch dam als hinsichtlich d e r  Brikettaus'- 
^ u r  gu te  E rfo lge  zu verzeichnen gew esen. B esonders in 
^chweden und D iinem ark gelang  es, im hartnack igen  K am pf 
|„?gen die  K onkurrenz, den  deutschen  B raunkohlenbriketts 
ł ^ g a n g  zu verschaffen. K rieg  und Inflation  haben d iesen 
s°hr lebhaft gew ordenen  B rikettexport, d er kurz vor dem

K riege w óchentlich 500 bis 1000 to erreichte, em pfindlich 
g e s tó r t /  wozu zeitw eise auch die groBe B rennstoffknapplieit 
im In lande beitrug . G egen E nde 1923 konnten  dann  aber die 
V erladungen  nach den  nordischen L andern  w ieder aufge- 
nom m en und in den  le tz ten  Jah ren  erheblich geste igert w er
den. I i ie r  ist der S tettiner K ohlenhandel dank  seiner vor 
dem  K riege gesam m elten  E rfah rungen  vorziiglich in d e r 
Lage, die a lten  A bsatzm óglichkeiten im  O stseebecken  w ieder 
zu erschlieBen und neue dazu zu gew innen. D ie seew artige 
B rikettausfuhr in den  le tz ten  Jah ren  betrug  fo lgende M engen:

1913 =  25 498 to,
1924 =  1.6 522 to,
1925 =  29 313 to,
1926 =  160155 to,
1927 =  74 972 to,
1928 =  90169 to.

W as die A usfuhr von S teinkohlen anbetrifft, so ist d iese 
nach dem  K riege nu r einm al im Jah re  1926 w ahrend des 
englischen B ergarbeiterstre iks bedeutend  gew esen. D ie zur 
A usfuhr ge langenden  M engen polnischer K ohle konnten  von 
dem  D anziger H afen  allein  dam als nicht m ehr bew altig t 
w erden, so daB ein groB er Teil d e r polnischen K ohlenausr 
fuhr sich iiber S tettin  vollzog. D ie G esam tausfuhr von 
K ohlen im Ja h re  1926 iiber den  S tettiner H afen  betrug  
2174 487 to. In  d e r Folgezeit ha t sich dann  ein Exportgie- 
schaft in polnischen K ohlen in S tettin  w egen des allzu 
groB en F rach tun tersch iedes nicht bew erkstelligen  łassen. W ah 
rend d ie  F rach t auf dem  billigsten W ege  von Polnisch-O ber- 
schlesien nach S tettin -H aup tg iite rbahnhof heu te  Rm . 9,05 
betrag t, m acht d ie  F rach t nach D anzig  um gerechnet nur 
Rm. 3.40 aus. U n ter d iesen  U m standen  ist d e r E x p o rt von 
polnischer K ohle iiber D anzig  und G dingen naturgem aB  
im m er w eiter angestiegen .

H insichtlich d e r B e z u g s g e b i e t e  des S te ttiner Koh- 
lengroB handels ist zu sagen, daB er die von ihm  benotig ten  
S teinkohlen- und K oksm engen in ers te r Linie aus S c h l e -  
s i e n  bezieht. D ie schlesischen B rennstoffe ro llen  teilw eise 
per B ahn heran, teilw eise kom m en sie auch auf dem  W asser- 
w ege iiber die U m schlagsplatze Cosel, M altsch und Breslau, 
bis wohin ab  G rube d e r -E isenbahntransport nicht zu umi- 
gehen  ist.

D as N i e d e r l a u s i t z e r  B r a u n k o h l e n b r i k e t t -  
R e v i e r  hat nam entiich nach dem  K riege in zunehm endem  
MaBe seinen A bsatz nach B randenburg , Pom m ern, M eeklen- 
burg, bis nach H olstein  hinein sow ie in d ie  G renzm ark bis 
nach O stpreuBen hinauf ausgebau t. H ieraus schon ergib t sich, 
daB der N iederlausitzer P roduktion  im S tettiner KohlengroB,- 
handel ein natiirlicher w ichtiger M itarbeiter erw achsen ist, 
d e r denn auch g e rad e  dem  V ertrieb d e r PreB steine und 
B raunkoh lenbriketts ein besonderes In teresse  en tgegenbring t. 
W ahrend  das m eiste M ateriał hier auf dem  B ahnw ege heran|- 
rollt, w erden  auch W asserverladungen  iiber die U m schlagsr 
p la tze  K onigsw usterhausen, M iillrose und F iirstenberg  durch- 
gefiihrt, w obei fiir d ie  H affpliitze und seewiirts, insbesondere 
fiir den E xport, selbstverstandlich S tettin  ais Umschlagspla.tz 
dient.

In  W ettbew erb  mit d e r schlesischen und mit d e r  e n g 
lischen Kohle, von w elch’ le tz te re r nachher noch die R ede 
sein wird, tritt au f den  S te ttiner P latz  d ie w e s t f a l i s c h e  
K o h l e .  Auch h ier o rgan isiert der S te ttiner K ohlenhandler 
die V erteilung und den A bsatz d e r w estfalischen K ohle in  
dem  von ihm  belieferten  G ebiet. Zeitw eise hat allerd ings 
die H óhe d e r F rach ten  ungiinstig  auf den B ezug w estfalischer 
K ohle eingew irkt, so daB sie sich im  S tettiner A bsatzgeb ie t 
nu r fiir besondere  Spezialzw ecke behaup ten  konnte . In  den 
le tz ten  beiden Ja h re n  w ar ab e r die E in fuhr von S teinkohlen  
iiber die R heinhafen  schon w ieder rech t bedeu tend  (1927 =  
444 395 to, 1928 =  545 706 to).

Seine B edeutung ais E ingangsto r fiir e n g l i s c h e  und 
schottische K ohle ha t S tettin  nach dem  K riege zunachst

Reklame Isf teier, 
aber noii feurer isl ttclnc Rchlame
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teilw eise eingebiiBt. V or dem  K riege hatten  S tettiner K ohlen- 
handelsfirm en ihre eigenen D am pfer nach E ngland  laufen. 
D ie englische K ohle w urde fiir B unkerzw ecke benutzt oder 
ab e r in groBen Brech- und S eparationsan lagen  zerkleinert 
und sortiert, um per B ahn der Industrie  in n ahere r odećr 
w eiterer U m gebung zugefiihrt zu w erden. W ahrend  des 
K rieges ru h te  d ie  E infuhr natiirlich vollstandig und konnte 
auch nach dem  K riege nur un ter Schw ierigkeiten w ieder 
au fgenom m en w erden. Seit 1924 ist dann  ab e r das englische 
K ohlengeschaft w ieder gut in G ang gekom m en, zum al E ng- 
land selbst groBe A bsatzschw ierigkeiten  hat und mit Preisen  
w eitgehendst entgegenzukom m en sucht. Ob in A nbetrach t 
d e r im  Inland vorhandenen  K ohlenm engen und  d e r be- 
stehenden  K ontingentierung die E in fuhr der V orkriegszeit 
w ieder erreicht w erden kann, steht allerd ings fiirs erste  noch 
dahin. In  den  le tz ten  Ja h re n  ist im m erhin schon eine 
Z unahm e d e r Z ufuhr englischer und schottischer Kohle

zu verzeichnen gew esen, da infolge d e r P reise d e r gleich' 
w ertigen  englischen K ohle diese mit d e r deutsch-oberschle- 
sischen K ohle in erfolgreichem  W ettbew erb  tre ten  konnte- 
D ie E in fuhrzah len  fiir d ie le tz ten  Ja h re  im V ergleich zur 
Y orkriegszeit lau ten  1 wie fo lg t:

1913 = 854 252 to,
1924 = 361 223 to,
1925 179 386 to,
1926 = 77 686 to,
1927 = 149 680 to,
1928 = 489 667 to.

W ie die ob igen  A usfiihrungen zeigen, hat der Stettiner 
K ohlengroB handel auch in d e r N achkriegszeit tro tz  s c h w ie -  
rig sten  V erhaltn issen  sich mit E rfo lg  bemiiht, seiner v o lk s -  
w irtschaftlichen A ufgabe ais O rganisator des K ohlenabsatzes 
gerech t zu w erden.

Eisenhandel.
C a r l  M e i s t e r :

I. Einst.
M an verm ag sich heu te  schw er vorzustellen, daB im 

M itte la lter d e r H andel S tettins so unbedeutend  war, daB er 
sogar h in ter dem  an d ere r pom m erscher S tad te  w esentlich 
zuriickstand. Im  Ja h re  1503 zahlt beispielsw eise das Sund- 
zollreg ister 100 S t r a l s u n d e r  Schiffe auf, w ahrend Stettin, 
G reifsw ald, A nklam , W olgast, K olberg, R ugenw alde und 
Stolp z u s a m m e n  nur 50 Schiffe besaBen.

Stettins Eisenhandel einst und jetzt.
3 C entnern, den Lagel S teyerm arkischen Stahl zu 140—150, 
einlandischen Stahl zu 100 Pfund. D as a lte  S te ttin ’sche 
Pfund hat m an im  Ja h re  1.726 auf l 29/ 55 Lotb schw erer ais 
das B erlin ’sche Pfund festgesetzt. Schiffe w erden mehren- 
teils nach „hollandischen L asten “ befrachtet, wovon 5 aut
4 S te ttin ’sche P osten  geben! Auf d ie  hollandische Last 
rechnet m an 4000 Pfund bey E isen .“

D er endgiiltige E rw erb  O berschlesiens durch Friedrich 
des GroBen im S ieben jahrigen  K riege verlangte eine Lósung 
d er F rage , w ie der neuen Provinz und ih rer Industrie  zn 
helfen sei. D er Konig entschloB sich, von S taa ts w egen 
einzugreifen  und legte, da E isen  w erk e von B edeutung 
N ordosten  seines R eiches nicht bestanden, im Jah re  17°( 
ein E isen lager nach S tettin, das sogenannte  K ó n i g l i c h e  
E i s e n m a g a z i n .  H andel und Industrie  begannen dank 
der w irtschaftlichen Einsicht des groBen Konigs zu bliihen, 
und auch d e r pom m ersche E isenhandel hatte  naturgemaB 
h ieran  Anteil.

H ieruber berichtet W ilhelm  v. H um boldt in s e in e rn  
R eisetagebuch  vom Ja h re  1796 fo lgendes:

„ D er H andel nim m t taglich zu w em gstens ist

Vom B estehen  eines eigentlichen E isenhandels ist uns 
aus jen e r Zeit so gu t wie nichts iiberliefert. Sicherlich geht 
m an a b e r  nicht in der A nnahm e fehl, daB dank  den  H andels- 
beziehungen  mit Skandinavien  schon friih eine E in fuhr von 
schw edischem  E isen  / e ingesetzt hat. D iese steigerte  sich 
naturgem aB  erheblich zur Zeit der Schw edenherrschaft, d ie 
fiir S tettin  erst 1720 ih r E n d e  erreichte. D ie Zeiten, da die 
Landw irte , hauptsachlich  auf B etreiben ih re r Schmiede, noch 
s c h w e d i s c h e s  M ateria ł bevorzugt fiir ihre W agenreifen  
usw. verw endeten , liegen  erst etw a d re i Jah rzeh n te  zuriick; 
d e r an  sich unw irtschaftliche V organg erk lart sich aus dem  
F estha lten  des pom m erschen L andbew ohners am  A ltgew ohn- 
ten und aus dem  U m stand, daB das schw edische E isen 
w esentlich leich ter zu bearbe iten  ist.

Im  „T aschenbuch  fiir B anąuiers und K aufleu te“ von 
N elkenbrecher (1760) findet sich bereits un ter den in S tettin  
bevorzugt gehandelten  G iiter nach G etreide, Holz, W ein 
bezeichnenderw eise das E i s e n  an  v i  e r t  e r  Stelle, mit 
fo lgenden G ew ichtseinheiten au fgefiih rt:

,}Beym  G ew icht rechnet m an die B urdę Stahl

besonders auf der L astadie und an  der W asserseite i ib e r h a u p t  
unaufhórlich viel Leben und T atigkeit . . . .  es ist h ier ein 
E i s e n m a g a z i n ,  w elches d ie  V ersendung des inlan- 
dischen E isens nach ganz Pom m ern und PreuBen zu _be- 
sorgen  hat. E s bekom m t das E isen  gróBtenteils aus S c h le s ie n -  
V or Ja h re n  g ingen  noch jahrlich  15 000 Ctr. von hier na.cn 
E ngland , je tz t hat d e r G ebrauch des E isens im Lande s° 
zugenom m en, daB die angefertig te  Q uantitat tro tz des jetz 
gróB eren B etriebes nicht einmal zur V ersorgung des L a n d e s  
hinreich t.“

D ies M agazin, in welchem  neben dem  O b e r s c h l e s i s c h e n  
auch F larzer E isen  lagerte , befand sich —- vergleiche B altiscne 
Studien B and 20 —• „dicht tin terhalb  der Baum briicke, in der 
N ahe des 'jetzigen S teuergebaudes und w urde bei Anlagc 
des D am pfschiffsbollw erks abgerissen .“ Auf dem  Stadtpla 
von 1811 findet sich nach Festste llung  von P r o f e s s o r  
D r. A ltenburg  die kónigliche E isenniederlage am  B o l lw e r  
un terhalb  d e r K atharinenkirche, etw a an  der Stelle ,d e 
heu tigen  H andelshalle.

D ie E isenfirm en  jen e r Zeit trieben naturgem aB  _mcn 
G roBhandel im heutigen  Sinne, sondern w aren „ G e m i s c n  
hand lungen“ , d ie  neben  E isen  auch H ausra t und allerie 
franzósische und englische Im portw aren  fuhrten, ferne 
M edaillen-, Spiel- und W histm arken  aus d e r b e r i i h i n t e  
M iinzgieBerei von D aniel Loos sowie der K óniglichen Eisen 
gieBerei in Berlin.

D er Besuch der M essen in Berlin und F rank fu rt a. Ode 
erfo lg te  durch den  dam aligen  E isenkaufm ann regelmąBi&j 
auch fing m an an, im  „S te ttiner In te lligenz-Z ette l“ zu \nsC0 
rieren. S pater, in d e r F ranzosenzeit, w urden diese A nzeigê  
wohl mit R iicksicht au f d ie  B esatzung und d ie  ins Lan 
gekom m enen  F ranzosen  gleichzeitig  in deu tscher und fra 
zósischer S prache veróffentlicht. Auf den hier abgehaltene  ̂
M ark ten  die A rtikel in einer Bude ausb ieten  zu lassen, vv 
nichts ungew óhnliches.

D as J a h r  1805 b rach te  dem  hiesigen E isenhandel 1 
folgę d e r von PreuB en un ter der schw achlichen Fiihrn 
seines M inisters H augw itz  be triebenen  Politik schw ere ' e j 
luste. S ta tt auf die Z um utungen F rankreichs wiirdig u j 
ab lehnend  zu an tw orten , schloB PreuB en sich ihm  an n 
erhielt von ihm  ais E rsa tz  fiir seine w estdeutschen Land 
teile: H annover. H ierdurch verfeindete es sich Englan

zu das sich seinerseits mit Schw eden verbundete, iiber die
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schaftlichen E ntw icklung verstark t aufgenom m en zu sein. 
E in  In sera t im „S te ttiner In te lligenz-Z ette l“ aus dem  Jah re  
1815 preist a n : „A lle S orten  sehr schónes schw edisches 
E isen  und E isenblech sow ie auch englische Schleifsteine, 
feinsten  K istenstahl und D rey-B randfaB -Stahl, beide Sorten  
von vorziiglicher G iite.“ D aneben  vergróB ern sich d ie  Um- 
satze von schlesischem  M ateria ł auf dem  S tettiner M ark t; 
besonders g u te r K aufer w ar um  diese Zeit d ie  A rtilleriew erk- 
sta tt in Berlin, die ih ren  B edarf dam als in  S tettin  zu decken  
pfleg te  (P ro fesso r A ltenburg).

Aus dem  A uslande w urde E isen  um  1850 in ziem lich 
groB en M engen in S tettin  eingefiihrt. Bis 1844 w ar R oheisen 
zollfrei, seit dem  1. S ep tem ber 1844 lag  auf d iesem  ein 
Zoll von 31/2 Tal., au f Schm iedeeisen ein so lcher von I 1/2 
bezw . 21/2 T al. Im  Ja h re  1850 fand ein groB er T ransportl 
von E isenbahnsch ienen  aus den  rheinischen W erken  auf dem  
S eew ege iiber S tettin  sta tt; sie w aren  fiir den  B au d e r Ost- 
bahn  bestim m t. (S ta rg ard te r-P o sen er E isenbahn-C om ittć).

sein und tut au f GroBe V erzich t................... unser H afen
ist je tz t (1. Ju n i 1806) durch  eine schw edische F reg a tte  
b lockiert.“

Selbst d e r F rach tverkeh r au f den  B innengew assern  be- 
gann zu stocken. D as w eitverzw eigte G ew erbe d e r N adler, 
die ih ren  D rah t aus S tettin  bezogen, kam  in d ie  gróB te 
^erlegenhe it, wie ein noch vorhandener G eschaftsbrief an  
das kónigliche H uttenam t des M essingw erkes in H egerm iih le 
(bei E bersw alde) berichtet.

D ie N o tlage  des E isenhandels erreichte ih ren  H óhe- 
Punkt, a is  N apoleon  d ie  britischen  Inseln  fiir b lock iert er- 
k larte  und H andel und jed e  K orrespondenz mit E ng land  
un terband ; von d ieser „ K o n t i n e n t a l s p e r r e "  w urden 
die H afen  d e r O stsee besonders schw er getroffen.

D er P ostverkehr nach H in terpom m ern  stockt. In  einem  
Brief lesen  w ir: „G ott im  H im m el, w as fiihrt d e r K rieg fiir 
^ensch liches E lend  mit sich, was haben  w ir arm en  U nter- 
tanen verschuldigt, daB wir so ohne alle  U rsache leiden 
ftiiissen, w enn es so bleibt, ist nichts gew isser, ais daB wir. 
alle B ettle r w erden ..............

U m  das J a h r  1815 scheint von den S te ttiner E isenhand- 
lungen d e r S tabeisenhandei infolge der neu einsetzenden wirt-

Bis 1857 w ar S tettin  ais E in fuhrhafen  w ie fiir andere  W aren  
und G uter so auch fiir E isen  gegeniiber H am burg  im  N ach- 
teil. E inm al nam lich w ar d e r E lbzoll viel geringer ais d e r 
Sundzoll, auB erdem  lag  auf d en  iiber S tettin  e ingefuhrten  
G iitern ein besonderer T ransitzoli. D eshalb  g ingen  z. B. im  
J a h re  1852 60 000 Z tr. E isen  ansta tt iiber S tettin  iiber H am 
burg  nach O esterreich . D as w urde mit einem  Schlage anders, 
a is  1857 d e r  Sundzoll aufgehoben  wurde.

D ie E in fuhr a n  E isen  in S tettin  b e trug :
1844 205 557 Ztr.,
1850 1 086 102 „  ,
1857 2 036 094 „ *

Also verdoppelte  sich fast d ie  M enge des e ingefuhrten  
E isens in d ieser Zeit.

U eb er d iese  allgem einen  V erhaltn isse d e r S te ttiner 
E iseneinfuhr g ibt AufschluB: A. D u l l o ,  G ebiet, Ge- 
schichte und C harak te r des Seehandels d e r gróB ten d e u t
schen O stseeplatze, Je n a  1888.

DaB d ie  vielerorts unternom m enen  V ersuche, die 
W asserk raft der pom m erschen Fliisse zu k leinen H am m er- 
w erken  auszunutzen, m eistens nach ku rze r Zeit w ieder auf- 
gegeben  w urden und dadurch  eine gew isse U nruhe auf dem

^  stseehafen  eine strenge B lockade verhangte  und einen 
A icksichtslosen K aperk rieg  begann, durch den  d ie  S tettiner 
K aufleute allein  33 Schiffe verloren. (Schm idt, Z ur Ge- 
schichte des H andels und d e r Schiffahrt Stettins, 1786 
bis 1840.)

Ais F o lgę  hiervon blieben schw edisches E isen, eng 
lische K etten, Schleifsteine, Spinnradeisen, W aagebalken, 
m ehrere  T ausend  Spiel S tricknadeln  u. a. m. in ih ren  Ver- 
ladehafen  liegen, und die G eldsorgen w uchsen in S tettin  
von T ag  zu T ag .

„M it C ourant ist es zum w ahren T o llw erden“ , heiBt 
es in  einem  Briefe au s  jen e r Zeit. „M an gib t ais U rsache 
an, daB d ie  B anąuen  das Geld anhiiufen, um  d ie  ‘je tz t jn  
G ang kom m enden  T resorscheine, mit denen  m an haufig 
genug zur B anque laufen wird, p rom pt einlosen zu konnen; 
wenn d e r K rieg mit E ng land  wirklich ausbrechen sollte, 
wird es h ier viel K opfstiicke setzen und andereno rts nicht 
nńnder. M an findet es behaglich, auBer Yerbindlichkeiiten

Dampfer „Falk“ lóscht am Dunzig-Kai seine Eisenladung teils an Land, teils in Kahne zum W eitertransport oderaufwarts.
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E isenm ark t d e r Provinz entstand, verdient gleichfalls er- 
w ahnt zu w erden ; w aren  doch d ie  technischen E inrich tungen  
m eistens m angelhaft und rich tige B erechnungen vorher nur 
schw er anzustellen.

D er m anchem  L eser vielleicht bekann te  „W ohnungs- 
anzeiger von S tettin  aus dem  Ja h re  1841“ reg istriert 5 
E isenhand lungen  sow ie 8 „E isen , S tahl, kurze und Galan- 
te rie-W aren -H and lungen“ bei einer E inw ohnerzahl S tettins 
von 33 800.

E ine  g iinstige K on junktur und die ta tk ra ftige  Fórderung  
der pom m erschen W irtschaft durch den O berprasiden ten  Sack 
und dessen N achfolger von Bonin, sowie d e r  U m stand, daB 
d ie  deutschen W alzw erke den zunehm enden B edarf an  E isen 
nicht zu decken  verm ochten  und m an es d ah er zum Teil aus 
E ng land  beziehen muBte, lieB im Jah re  1839 in den  K ópfen 
un ternehm ungslustiger S tettiner K aufleute den P lan  reifen, 
ein eigenes groBes W alzw erk  oderabw ;arts zu griinden. 
E s ist jedoch  iiber d ie  A ufstellung einer noch erhaltenen 
Subskrip tionsliste, d ie 33 N am enszeichnungen aufw ies und 
mit 103 000 T al. abschLoB, nicht h inausgekom m en (120 000 
Tal. w aren  notig). 1837 w urden  ais Speditionsgut 363 329 
Z tr. Schienen aus E ng land  in S tettin  eingefiihrt, weLche 
fiir die B erlin -P otsdam er E isenbahn  bestim m t waren, dazu 
k am  d er schon dam als in A ussicht genom m ene Bau d e r 
B erlin -S tettiner E isenbahn.

DaB d e r B ezug e n g l i s c h e n  E isens nach wie vor 
eine erhebliche R olle im S tettiner H andel spielte, geht 
aus den S tatistiken  hervor. Im  Ja h re  1842 ging eine 
g anze  Schiffsladung englischen M aterials im W erte  von
30 000 Tal., d ie von H ull nach S tettin  fiir eine hiesige F irm a 
bestim m t war, vollstandig verloren, 'jedoch w ar der Schaden 
durch V ersicherung gedeckt.

In  den  P reislisten  jen e r Zeit nim m t das ,,A ugustfehner 
S_chnitteisen“ (vgl. FuBnote) standig einen w ichtigen Platz 
ein, weil es zu r H erstellung  handgeschm iedeter N agel von 
w eiten K reisen des H andw erks begehrt und nachw eislich von 
S tettin  bis nach T hiiringen  und B ayern  herun ter versandt 
w urde. D er Bau h ó l z e r n e r  Schiffe., d e r von hollandischen 
B aum eistern  zu S tettin  betrieben  wurde, ha tte  starken  Anteil 
an  diesem  B edarf, d e r jedoch  nachlieB, ais m an um  das 
J a h r  1840 daran  ging, D a m p f s c h i f f e  a u s  E i s e n  her- 
zustellen. D a sich h ierdurch andererseits der U m satz an 
S tabeisen  und B lechen m erklich hob, d iirften  folgende An- 
g aben  in teressieren :

D ie im  Ja h re  1838 gegriindete  „S te ttiner E isengieB erei“ 
h a tte  tro tz  anfanglicher E rfo lge  nicht zur Z ufriedenheit 
ih rer h iesigen B esitzer gearbeite t, und m an verauB erte daher 
das W erk an  d ie F irm a Seydell & von W urden, d ie  es spater 
nebst 5 M orgen W iese 1854 an  die M aschinenfabrikanten  
M olier & H ollberg  „zum  P reise  von 48,662 T alern , 3 G roschen 
und 4 P fenn igen“ w eiterverkauften . N ach U m griindung in 
eine A ktiengesellschaft en tstand hieraus un ter aberm aliger 
A enderung  der F irm a schlieBlich unsere heu tige W erft „S tet- 
tdner O derw erke“ . U m  das Ja h r  1.840 begann  man auf 
diesem  W erk  den  ersten  V ersuch, ein eisernes D am pfschiff 
„in  a llen  seinen T eilen“ herzustellen . E s bekam  den N am en 
„S te ttin “ , w urde ab e r nicht abgenom m en, weil es angeblicli 
zu s,chmal w ar. D ie darauf fo lgenden  V ersuche mit den  
D am pfschiffen „B ogam ilIa“ und „F ried rich  W ilhelm  IV “ 
gelangen  besser.

Ais endlich am  15. A ugust 1843 d e r V erkehr auf der 
B erlin -S tettiner E isenbahn  eróffnet wurde, konnte der hier 
ansassige  E isenhandel den H auptan te ii der L ieferung des 
O berbaum ateria ls fiir sich verbuchen.

D ie L andw irtschaft tra t ais w ichtiger V erbraucher im m er 
m ehr in d ie  E rscheinung. W urden M arkte in S tettin  abge- 
halten, so schnellten d ie U m satze d e r hiesigen E isenhandler 
ruckw eise em por. (Lt. Prof. M artin W ehrm ann, jahrlich
2 K ram -, 1 Vieh- und 2 W ołlm arkte).

An w eiteren  groBen B auten, die den K onsum  maB- 
gebend  beeinfluBten, sind die E isenbahnbriicken  nach D am m  
und d e r E isenbahntunnel am  Griinen Grab en zu nennen, 
die  von d e r bekannten. F irm a K olesch ausgefiih rt wurden.

Aus alledem  ersjeht m an klar, wie stark  von jeh e r 
E i s e n  a b s a t z  und S tettiner W irtschaftsentw ickelung mitein- 
an d e r verbunden  w aren. F e rn e r erg ib t sich — beilaufig be- 
m erk t — daB in 'jener Zeit bei sam tlichen industriellen 
G riindungen d e r h i e r  a n s a s s i g e  k a p i t a l k r a f t i g e  
H a n d e l  ais ge is tiger und finanzieller Schopfer m itw irkte, 
vvas sich auch in d e r Zusam m ensetzung d e r ersten  Auf- 
sich tsrate  ausdriickte.

A n m e r k u n g :  A ugustfehn, kleine S tad t in O ldenburg 
mit H iittenw erk  und G uBstahlfabrik.

D er S tettiner E isenhandel nim m t in den foilgendejg. 
Jah rzeh n ten  einen groBen A ufschw ung, begiinstigt durch  dr-, 
Industria łisierung  und durch die im m er w eiter s c h r e i t e n d e  
V erw endung von E isen ais Baustoff, bis der W eltkrieg  mit 
seinem  unglucklichen A usgang und seinen schw eren .wirt- 
schaftlichen F o lgen  d iese E ntw ickelung jah  un terbrach.

II. Jetzt.
M ag sich zw ischen einst und je tz t noch so vieles im 

hiesigen E isenhandel geandert haben, e i n e  G r o B e  in den 
K alkulationen ist stets von g leichbleibender W ichtigkeit g e 
wesen, nam lich die A u s n u t z u n g  d e s  W a s s e r w e g e s .

D er seew artige E ingang  an  E isen und E isenw aren  >be- 
trug  im Ja h re  1928 ca. 268 000 to (einschl. D u r c h g a n g s v e r -  
kelir). D er H aup tan te ii mit 94 000 to w urde von A n t w e r p e n  
und die nachstgróB te Position von den deutschen Rhein- u n d  
N ordseehafen  mit 48 000 to h ierher verfrachtet. D ie W eiter- 
leitung der T ransitposten  erfolgt zu sehr erheblichem  Teil 
nach B erlin (G roB schiffahrtsw eg), w eiter aber auch nach 
M itteldeutschland, ja  bis nach Schlesien herauf.

D as schw edische M ateriał ist so gut wie verdrangt aus 
dem  deutschen  H andel; L ager gróB eren U m fanges existieren 
in h iesiger G egend wohl nicht m ehr; heute verw enden es 
nur Spezialfirm en, hauptsachlich der e l e k t r o t e c h n i s c h e n  
B ranche, w egen seiner antim agnetischen E igenschaften, der 
sogenannten R em anenzfreiheit.

O berschlesisches Stab- und Form eisen spielt auf dem  
S tettiner und pom m erschen M arkt noch im m er eine wichtige 
Rolle. E s g ingen  im Ja h re  1928 auf dem  W asserw ege a u s  
O berschlesien  ca. 8 000 to E isen, Stahl und D raht (aus- 
schlieBlich D urchgangsverkehr) in S tettin  ein. D ie Ver- 
frach tung  d irek t vom W erk in den O derkahn, d e r  ohne 
U m ladung am  hiesigen B ollw erk zu lóschen verm ag, s t e l l t  
eine ideale Losung der V erkehrsfrage dar, zumal die notige 
R iickfracht fiir den bergw iirtigen V erkehr in Form  von 
E rzen  m eistens vorhanden ist.

E benso  befó rdern  d ie  R hein-Seedam pfer das E isen von 
der H iitte  d irek t vor das B ollw erk des hiesigen G r o B h a n d e ls ,  
notfalls mit U m schlag am D unzig. Es handelt sich hierbei 
in der P lauptsache um  die P roduktion  fo lgender W erks- 
g ruppen : V erein ig te S tahl werk e, K rupp, G utehoffnungshiitte, 
K lócknerw erke. Auf dieser Linie verkehren  Spezialdam pfer 
mit besonders groB en L adeluken, die das m uhelose Ver- 
laden  von L angeisen  bis zu 20 m L ange gestatten .

D ie aufgefiih rten  statistischen Z ahlen geben  s e l b s t v e r -  
standlich kein  genaues Bild von den  am  Platze um gesetzten 
Q uanten, einmal, weil beim  seew artigen  E ingang  nicht zu 
ersehen  ist, wieviel von dem  eingefiihrten M ateriał h ie r v e r -  
bleibt, und ferner, w eil die gesam ten  per B ahn b e z o g e n c n  
M engen m angels einer statistischen E rfassung  u n b e r i i c k -  
sichtigt bleiben muBten, obwohl sie sicher gleichfalls m e h r e r e  
1000 t o  im  Ja h re  betragen , denn em pfindliche G iiter wie 
E isenkurzw aren  und Q ualitatsinaterial pflegt m an nur u n g e r n  
dem  R isiko des W assertransportes auszusetzen.

D ie zur R ohstahlgem einschaft gehorigen  L o t h r i n g i s c h e n  
und L uxem burgischen W erke, gleichfalls durch den Stahl- 
w erksverband  kontro lliert, verfrachten  ihr M ateriał vorzugs- 
w eise auch w asserw arts iiber A ntw erpen nach S tettin ; da s i e  
zum gleichen cif S tettin -P reise  unter E rsta ttu n g  des Ein- 
fuhrzolles liefern, steht i h r  M ateriał durchaus im W e t t b e w e r b  
mit dem  einheim ischen.

D ie U m satze des S te ttiner E isengroB handels hielten 
sich in den K on junkturjahren  1927 und 1928 in den  H aupt- 
a rtike ln  etw a auf g ieicher H óhe. M an hatte  gehofft, daB 
nach den E n d e  1928 bei d e r w estlichen E isenindustrie a u s g e -  
tragenen  schw eren L ohnkam pfen mit ihren S tillegungen und 
Produktdonsausfallen der E isenhande l vor einer r u h ig e r e n ,  
norm ąlen E ntw ickelung, w enigstens fiir die D auer des l e t z th m  
gefallten  Schiedsspruches stande.

Jedoch  hat der besonders strenge langanha ltende W i n t e r  
den  hiesigen E isenm ark t durch B ehinderung der Bautatig" 
k e i t  und durch allgem ęine M inderung des Konsum s u n g i in s t i g  
beeinfluBt. V erscharfend w irkte noch die K aufenthaltung 
der pom m erschen L andw irtschaft. Alles in allem  aber hat 
sich das G eschaft im F riih jah r w ieder zufriedenstellend ent- 
wickelt und bew eg t sich in norm alen Bahnen.

Augenblicklich erschw ert leider w ieder einm al der nic ' 
d rige  W asserstand  d e r O der die Beziige aus O b e r s c h le s i e r 1 
erheblich. Die Eisenfirmen Stettins stellen die Fórderung 
daB die Arbeiten am NeiBe-Staubecken bei Ottmachau der' 
art beschleunigt werden daB der Oderstrom ais z u v e f '  
l i i s s i g e r  V e r k e h r s w e g  schon vor 1934, dem in Aus
sicht genommenen Termin der Fertigstellung des B e c k e ^ s*  
benutzt werden kann!
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A u g u s t  C a m m e r a t t :

D er V ertrieb  von F arb en  und L acken Jag bis zum 
K riege 1870/71 in den H anden  des S tettiner W aren- und 
D rogengroB handels. E in  Bruchteil ge lang t auch heu te  noch 
durch d iesen  in d en  Konsum . N ach dieser Zeit spezialierte 
und erw eiterte  sich der Lack- und FarbengroB  handel zu 
einem bedeu tenden  H andelszw eig .

W enn auch  h eu te  ein. Teil d e r Lack- und Farbeni- 
fabriken d irek t d ie K onsum enten beliefert, ha t doch  langst 
die M ehrheit a lle r m a& gebenden F ab rikan ten  erkannt, daB 
der G roB handel ais B indegiied zw ischen ihnen und de.m 
V erbraucher unentbehrlich  gew orden  ist. D er regelm aB ige 
V erkehr mit diesem  wird fast ausschlieBlich durch mit der 
B ranche vollig vertrau te  V erkaufer aufrech terhalten , und es 
hat sich dadu rch  ein auB erordentlich enges V ertrauensver-

ladt- und Farbengrogiiandel.
haltnis zw ischen dem G roBhandler und V erbraucher her- 
ausgebildet.

D em  S tettiner Lack- und F arbengroB handel ist durch 
den V erlust der an  den ' ehem aligen Feindbund  abge tre tenen  
naturlichen A bsatzgeb iete  ungeheurer Schaden zugefiigt w or
den. E r  wird sich jedoch  zu behaupten  w issen und mit 
zaher E nerg ie  trotz der standig  steigenden steuerlichen und 
sozialen L asten  an  seiner w eiteren Forten tw ick lung  arbeiten  
und um  seine E xistenz ringen.

N icht unerw ahn t da rf bleiben, daB seitens einiger S te t
tin e r G roB handelsfirm en die  F abrikation  von Lacken, Schiffs- 
farben, K itten und M alerleim  in bedeutendem  U m fang be- 
trieben  und auch  dem  E x p o rt und der B elieferung von Be- 
hórden  und Industrien  gróBte S orgfalt gew idm et w ird.

Drogen- und Cltemiftalien-tirofthandel und Handel mil 
Pltannazeulfsdien SpezialUfiten.Direktor W i l h e l m  Boh m er.

D er D rog  en- und C hem ikaliengroB handel versorg t in 
der H aup tsache  d ie  A potheken und D rogerien  m it Medi- 
kam enten und den A usgangsstoffen  zu r H erstellung  von 
Heilmitteln.

D ie ersten  Anfiinge d ieser G eschafte liegen  ungefa.hr 
em halbes Jah rh u n d e rt zuriick. E h e  sich unsere chem ische 
Industrie auB erordentlich entw ickelte und im V erein mit 
der chem ischen und pharm azeutischen  Forschung  zusam - 
fuenarbeitete, um  der le idenden  M enschheit zu helfen, be- 
schrankte sich der Arzrneischatz auf verhaltnism aBig wenig 
D rogen und Chem ikalien.

D ie V erw endung d e r D rogen  ist ja  den  A elteren noch 
hekannt aus d e r Zeit der gu ten  H ausm ittel, den  K rau ter- 
kuren und den  heilsam en Syrupen. N achdem  in Zusam m en- 
a rbeit der m edizinischen und chem ischen W issenschaft aber 
Ueue M ittel gefunden  w aren, die das R iistzeug des A rztes 
oildeten, m achte sich das Bediirfnis nach V erteilungsstellen 
bęrnerkbar, d ie durch  O rganisationen  den  E inkauf konzen- 
trierten, und an  d ie  einzelnen A potheken bezw . A bnehm er 
Weiter leiteten. E s w ar nicht m óglich, eine bilJige V ersor- 
gung der V erbraucher ohne V erm ittelung des GroBhandels 
S1cherzustellen, weil die jew eils benotig ten  M engen der e in 
zelnen P ro d u k te  so gering  w aren, daB d ie  Bestell- und Ver- 
s3-ndkosten die einzelnen M edikam entp so verteuert hatten, 
daB sie schon fiir den M ittelstand unerschw ingbar ge- 
vvesen w aren.

Z uerst aufgenom m en w urde d ieser H andel in S tettin  
von zw ei Firm en, d ie  bereits eine R eihe von Ja h re n  sich 
j^ t  dem  V ertrieb  von H eilw assern , B adesalzen  usw . be- 
afiten. U rspriinglich war der H andel mit pharm azeutischen 

j^pezialitaten ein N ebenzw eig  des H andels init H eilw assern.
le E ntw ick lung  in der chem isch-pharm azeutischen Industrie 

Uahm im m er gróB eren U m fang an, so daB sich das G eschaft 
lri d iesen P rap a ra ten  sehr ausdehnte.

S tettin  ha t seit Jah rzeh n ten  drei F irm en, die sich jn it 
ern H andel von pharm azeutischen Spezialitaten, D rogen  

i*nd C hem ikalien, und auch im w eiteren A usbau mit dem  
andel von V erbandsloffen, Parfiim erien, N ahrm itte ln  und 

^ ah rp rap a ra ten  befassen. D as A bsatzgebiet umfaBt in 
e Cr H aup tsache  Pom m ern, M ecklenburg und die  an- 
j?renzenden Provinzen. Vor dem  K riege dehnte  sich d e r 

andel auch nach dem  O sten, Provinz Posen, Ost- und 
^  estpreuBen aus. O stpreuBen ist durch den  polnischen 

orridor abgeschnitten , so daB sich do rt groB ere F irm en

^yndikus Dr. H a n s  S c h r a d  e r :

j D er deutschen Land wir tschaft ist es bisher nicht ge- 
■gUSen, d ie E rzeugung  an  M olkereierzeugnissen, insbesondere 
^ utter, so zu ste igern  und in der B eschaffenheit so zu ver- 

essern, daB d e r B edarf der deutschen  B evólkerung auch 
b i l  annahernd  ha tte  befriedig t w erden konnen. So ist es 

s ier auch nicht gelungen, — sow eit es bei d e r E igenart 
Rl ^ , ^ a re  m óglich ist — durchw eg  ein E rzeugnis von 
j>c^°her G iite zu produzieren. W ie sehr die einheim ische 
ist tererxeuoung hinter dem  B utteryerbrauch zuriickgeblieben 
einf aUS • ^ er ^ a tsache der standig  steigenden Butter,-
Bt ffU • zur bervor. F o lgende U ebersicht iiber die

ereinfuhr in T onnen  zu 1000 kg  im Spezialhandel, 
einf u^ert nac^ E infuhrlandern , zeigt, daB sich die B utter- 

se^  verdoppelt hat und zw ar von 54 000 to auf
m 000 to zu 1000 k g :

mit ihrem  Sitz in  K ónigsberg niedergelassen haben und O st
preuBen d irek t versorgen. W ahrend  der Inflationszeit hatte  
der H andel mit den  R andstaa ten  eine gew isse B edeutung. 
N ach der Stabilisierung unserer M ark hat leider auch dieses 
G eschaft schw ere EinbuBen erlitten, da  die franzósische 
K onkurrenz mit ih rer nicht stabilen W ahrung  und sehr 
n iedrigen A rbeitslóhnen derartig  die P reise  unterbot, daB 
die deutischen H erstelle r nicht in W ettbew erb  tre ten  konnten. 
Auch E ngland , w elches seine chem ische Industrie  gartz 
auB erordentlich entw ickelte, uberschiittete den  M arkt mit 
n iedrigen A ngeboten, die dem  deutschen  H andel keinen 
N utzen m ehr lieBen.

D ie a lten  S tettiner F irm en  bau ten  ih r In landgeschaft 
w eiter aus und versag ten  sich kostsp ielige E xperim ente, 
um  ihre heim ischen V erbraucher vorteilhaft beliefern zu 
konnen.

D ie A nforderungen, die heu tzu tage an  den  GroBhandel 
der D rogen-, Chem ikalien- und Pharm azeutische-Spezialitaten- 
b ranche gestellt w erden, sind sehr groB, denn m an muB 
sich vergegenw artigen , daB es sich um  viele tausende von 
verschiedenen A rtikeln liandelt, d ie  stets in bester Q ualitat 
und frischester W are am  L ager sein miissen. D er N utzen 
des G roBhandels ist im In teresse  einer billigen H eilm ittel- 
versorgung  der B evólkerung sehr gering, so daB nur bei 
b este r O rganisation  und gróB ter Sparsam keit fiir dep G roB 
handel ein N utzen iibrig bleibt. I?esonders erschw ert w ird 
das Geschjift dadurch , daB eine ganze A nzahl von Firm en, 
die den A nforderungen  der Zeit nicht gerech t w erden k o n n 
ten, schw ach w urden und durch N otverkaufe und billige 
A ngebote den M arkt beunruhigten .

D ie S tettiner F in n en  beliefern ab e r auch in gew issem  
U m fange die S tettiner Industrie  und W erke mit den  ver- 
schiedensten P rodukten , d ie  in den betreffenden  B etrieben 
geb rauch t w erden. D ie E inschrankungen , die no tw endiger- 
w eise der Industrie  au ferleg t w urden, w irkten  natiirlich auch 
auf den GroBhandel zuriick, d e r aber tro tzdem  in den  letzten  
Jah ren  steigende U m satze aufzuw eisen hat.

S tettin  und die  Provinz Pom m ern hat in ih ren  d re i 
G roB handelsfirm en gu t fundierte und zuverlassige Liefe- 
ranten , so daB d ie  H eilm ittelversorgung in jed e r W eise ge- 
w ahrleistet ist. M ogę D eutschland und besonders der Pro,- 
vinz Pom m ern bald igst die M óglichkeit zu einem  w irtschaft- 
lichen A ufschw unge gegeben  sein, dann  w ird auch unser 
H andel sich w eiter ausdehnen, bliihcn und gedeihen.

Buttergro^handel.
1927 1926 1925 1913 1912

Gesamteinfuhr 108 266 97 788 96 613 54 239 55 553

davon aus:
Danemark 33 999 30 563 34 557 2 155 5 498
Es LI and 5 852 5158 4 994
Finnłand 3 935 3191 4191 2165 3 549
Lettland 8 243 8 817 5 600
Memelland 1166 1016 677
Holland 31 284 30 334 27 674 18 455 18 231Polen 5 525 4 233 441
Rufiland 6 543 5 433 3 46.i 29 922 25 763
Schweden 7 551 4 630 4 096 313 748
Austral. Bund 549 1252 2 715
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W ahrend  vor dem  K riege die H auptbutterlieferanten . 
D eutsch lands RuBland, H olland, D anem ark , Finnland und 
Schw eden w aren, ist d ie  R eihenfolge heu te  eine ganz andere. 
D ie Stelle RuBlands ais ers ter B utterlieferant ist auf Dane\- 
m ark  m it fast 34 000 to iibergegangen. H olland hat mit 
31000 to  den  zw eiten  P latz bew ahrt. E s folgen sodann 
L ettland, RuBland, E stland , Polen, F innland und A ustralien, 
das vor dem  K riege iiberhaupt nicht in F rage  kam . Vo» 
dem  K riege fiihrte RuBland iiber seine O stseehafen  fo lgende 
M engen in  T onnen  zu 1000 kg  aus:
1913 Riga W indau Libau Peters- Reval insges. Proz. des

burg gesamten
russisch.
Butter-

____________________ exports
3611 52 357 245 16 774 62" 73 050 97,8%
D eutschland w ar vor dem  K riege w ichtigster B utter- 

abneh ine r und nahm  allein  30000 to d e r etw a 80 000 to 
be tragenden  G esam tproduktion  RuBlands auf. H auptlade'- 
p latze  fiir B u tter in RuBland w aren Jekaterinenbu rg , K urgan, 
Ufa, Om sk, T scheljabinsk , T a ta rska ja , K ainsk, K argatsk ij, 
F orpost, N ow o N ikołaj ew skij, B arnaul, Sem i-Paiatinsk, 
Sm jernogorsko je  und d ie  S tationen des G ouvernem ents Biisk. 
D ie T ran sp o rte  g ingen  restlos iiber d ie  russischen O stsee- 
hafen. U eber zw ei D ritte l d e r nach D eutschland ausge- 
fiihrten  B u tterm engen  nahm en ihren  W eg seew arts nach 
Stettin . H eu te  ist RuBland n u r noch m it 6500 to a n  d e r 
deu tschen  B u tterversorgung  beteiligt. Im m erhin  ist festzu- 
stellen, daB sich d ie  A usfuhrm enge allm ahlich w ieder hebt. 
U eber S tettin  ge lang t fast die H iilfte d e r gesam ten  fiir 
D eutsch land  bestim m ten russischen B u tter zur E infuhr.

D ie M olkereiw irtschaft L e t t l a n d  s ha t nach  dem  
K riege  einen erheblichen A ufschw ung genom m en. D ie Zahl 
d e r reg is tr ie rten  M olkereien ist gew achsen. E s bestanden  
am  1. 1. 1929 756 M olkereien gegeniiber 728 am  1. Jan u a r 
1928. Ih re  B etriebe w aren am  1. 1. 1929 522, und zw ar 
455 koopera tive  und 67 priva te  M olkereien. D as durch die 
B u tterkon tro lle  gegangene Q uantum  betrug  1928 13,1 Mil- 
lionen kg . D ie Q ualitat d e r lettlandischen B u tter ha t sich. 
standig gebessert. N ur infolge d ieser T atsache  kann  dieses 
P roduk t au f dem  W eltm ark t, insbesondere auch auf dem  
deutschen M arkt, konkurrieren . U eber R iga fiihrte L e tt
land seew arts 1928 12 600 to B utter aus, w ahrend b ah n 
w arts etw a 400 to B utter zur A usfuhr gelang ten . 85o/0 der 
seew artigen  A usfuhr g ingen  nach D eutschland. S tettin  allein 
fiih rte  1928 11 065 to le ttland ischer B utter ein.

Auch E s t l a n d s  B utterproduktion  ist de r M enge nach 
von J a h r  zu J a h r  gestiegen. E benso  hat sich d ie  Qualit'at 
der estnischen B u tter erheblich verbessert. 26,1% des W ertes 
d e r estnischen G esam tausfuhr entfallen auf Butter. H aupt- 
abnehm er fiir estnische B utter ist mit ca. 20 M illionen 
R eichsm ark  D eutschland. D eutschland nim m t m engen- 
maBig ca. 6 000 to estn ischer B utter jahrlich  auf, w ahrend 
iiber den  Seehafen S tettin  1928 fast 8000 to estn ischer B utter 
ihren  W eg teils nach D eutschland, teils nach d e r Tschedhoi- 
slow akei und O esterreich  nahm en.

Auch in F i n n l a n d  hat m an d e r M olkereiw irtschaft 
nach dem  K riege besondere  Pflege angedeihen  lassen. F in n 
land  fiihrte 1928 13 376 to B u tter aus, davon nahm  Deutsch,- 
land im  Spezialhandel 3 935 to auf, von denen  2983 to iiber 
den  Seehafen  S tettin  zu r E in fuhr gelangten . A uch die Qua,- 
lita t d e r finnischen B u tter is t standig  verbessert w orden. D em  
W erte  nach entfallen  auf B utter etw a 9o/0 der finnischen G e
sam tausfuhr.

D ie B utter ge lang t in den  A bladehafen in ge- 
k iih ltem  Z ustande zu r V erladung. D er T ranspo rt erfolgt 
m it Schnelldam pfern , d ie  gleichfalls mit m odernen Kiihlan- 
lagćn  ausgeriis te t sind. Sow eit in S t e t t i n  ein Z ulagernehm en 
erforderlich  ist, geh t d ie  B utter in  d ie  K iihlabteilungen d e r

L agerraum e des S tettiner H afens. A ndernfalls erfolgt die 
W eiterverladung  bahnw arts nach den V erbrauchsp latzen  nut 
K uhlw agen, d ie  teils von d e r D eutschen  Reichsbahn,_ te i ls  
von d e r K uhltransit-A .-G ., Leipzig, in  S tettin  standig m 
ausre ichender A nzahl bereitgestellt w erden. W elche B e- 
deutung  d e r S e e h a f e n  Stettin  f i i r  den  d e u t s c h e n  B u t t e r e in f u h r -  
handel aufw eist, g eh t aus d e r T atsache hervor, daB v°r 
dem  K riege  50°/o und zurzeit 25o/o d e r  gesam ten  B u tte re in ,-  
fuhr D eutschlands ihren  W eg iiber S tettin  nehm en. E s ist 
versucht w orden, durch besondere gegen  die S e e s c h i f f a h r  
gerich te te  Tarifm aB nahm en die B uttertransporte  b a h n w a r t s  
nach den deu tschen  V erbrauchsgebieten  h e r e i n z u n e h m e n .  
D iese V ersuche sind an  dem  einm utigen W iderstand  der be- 
teiligten auslandischen und deutschen V erkehrsk reise  g f ' 
scheitert. F iir RuBland und d ie R andstaa ten  w urden die 
bahnw artigen  T ran sp o rte  iiber die trockenen  G r e n z s t a t i o n e n  
keinerlei V orteile, wohl ab e r eine schw ere Schadigung ih rer 
Seehafen bedeuten,' abgesehen  davon, daB die m a B g e b e n d e n  
K ontro llo rgane und H andelsorgan isationen  — wie vor dem  
K riege so auch heute  — in den Seehafen  sitzen. S e lb s tv e r -  
standlich haben  d ie  B ahnen d e r R andstaa ten  das groB te In - 
te resse  daran , d ie  B u tter auf langen  S trecken  nach ihren 
H afen  und nicht auf ku rzeń  S t r e c k e n  von G r e n z e  zu Gtrenze 
zu fahren. F iir den  Seehafen  S tettin  bedeute t d ie  Butterein- 
fulir einen s ta rken  A ktivposten. D ie S tellung, die Stettin 
in diesem  E infuhrhandelszw eig  einnimm t, beruh t auf seinen 
vorziiglichen seew artigen  V erbindungen nach den  A blade
hafen, den gu t e ingerichteten  Schnelldam pfern, seiner iiber- 
aus g iinstigen geograph ischen  L age zu den  H a u p t e m p f a n g s -  
gebieten  des R eichs und d e r T iichtigkeit seines E i n f u h r h a n -  
dels. S tettin  ha t 1928 d e r M enge nach seine V o r k r i e g s z i f f e r  
in B u tter w ieder erreicht. W ie nachstehende A u f  stellung 
zeigt, besitzt S tettin  von allen d e u t s c h e n  B u t t e r e i n f u h r h a f e n  
die k iirzesten  E n t f e r n u n g e n  zu den  H a u p tv e r s o r g u n g s g e / -  
bieten, d ie k iirzesten  L aufzeiten  d e r W aggons n a c h  ‘j e n e n  
G ebieten und d ie n ied rigsten  F rach ten :

Stettin KI. B Hamburg KI. B Liibeck KI- ^  
Ilgbf. fiir Ilgbf. fur Ilgbf. fur 
km 100 kg km 100 kg km 100

Dresden- 
Friedrichstadt 
Leipzig Dresdn. Bf.
Chemnitz Ilbf.
Berlin Stett. Ilbf.
Frankfurt (Oder)
Breslau Dst 
Zittau 
Cottbus 
Zwickau (Sa.)
Halle (Saale)
Niirnberg Nord
V or dem  K rieg betrug

d e r au tonom e Zollsatz fiir B utter Mk. 30.—
d e r V ertragszo llsatz  ,, 20/—

•je D oppelzen tner. Zurzeit be trag t
d e r autonom e Zollsatz Mk. 30.—
d e r V ertragszo llsatz  „ 27.50.

M an will d iesen  Satz zum Schutze der deu tschen  L a n d w ir t  
schaft auf Rm. 50.— erhóhen und w ird gezw ungen  sei > 
d iese  fiir S tettins E infuhrhandel iiberaus bedenkliche &  ̂
hohung durch  erhebliche Z ugestandnisse handelspolitiscn^ 
A rt an  F innland, L ettland, E stland  und RuBland zu e r k a u t e  _ 
D ie F o lgę  w ird eine E rhóhung  d e r B utterpreise  deutsclv 
E rzeugung  und  d e r A uslandsbutterpreise sein. D ie E infu 
m enge a n  sich kann  durch  eine solche M aBnahm e kau 
beeinfluBt w erden, e9 sei denn, daB die  deu tschen  Erzeug 
im stande w aren, durch  S teigerung  d e r E rzeugung  und Qu 
litat den  deu tschen  B edarf zu deck en.

M ,
322 3,02 454 3,89 438
324 3,03 382 3,44 380
364 3,31 456 3,90 454
137 1,52 283 2,73 267
134 1,49 370 3,35 354
355 3,25 616 4,72 598
327 3,05 529 4,30 513
206 2,12 402 3,57 386
408 3,61 462 3,93 460
310 2,93 338 3,13 335
638 4,80 656 4,87 670

Frudifgroftltandel.
D er S te ttiner F ruchtgroB handel hat seit dem  K riege 

einen groB en A ufschw ung genom m en. W ahrend  vor dem  
K riege U nternehm ungen, d ie sich nur dem  F ruchtgroB handel 
w idm eten, nicht bestanden, befaBt sich je tz t eine ganze A n
zahl von F irm en mit d em  V ertrieb  in- und  auslandischer Friichtei. 
D ie E rkenn tn is d e r B edeutung d e r F riichte fiir die menschf- 
liche E rn ah ru n g  verbunden m it e iner groB ziigigen R eklam e 
h a t bew irkt, daB das In te resse  des Publikum s fiir F riich te  seit 
dem  K riege  erheblich gestiegen  ist. E s w erden daher

F riich te  je d e r  A rt und zu jeder Jah resze it auf den  Mark 
gebrach t. j 6i

E ine  besondere  S tellung nim m t seit jeh e r d er Y a !>ins 
mit S iidfriichten ein. H ie r m acht sich lieder die L age Ste 
insofern  nachteilig  bem erkbar, ais S tettin  stets auf den 
zug iiber H am burg  angew iesen  sein w ird. D irek te  Zufu ^  
nach S tettin  finden nur in geringerem  U m fange statt. 
d e r H aup tsache  bezieh t d e r S tettiner GroBhandler s 
W are  iiber H am burg , das dem  inlandischen G r o B h a n d l e r
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fo lgę d e r  standig  dort e in treffenden Z ufuhren eine groBe Aus- 
w ahl b ieten  kann . V or m ehreren  Jah ren  w urde angestreb t, 
auch in S tettin  nach dem  V orbilde H am burgs standigel 
S iidfruchtauktionen abzuhalten . D iese B estrebungen  schei- 
te rten  a b e r  infolge des bestehenden  K apitalm angels und des 
Fehlens d e r erforderlichen E inrichtungen. D em gegeniiber 
hat sich H am burg  auf dem  S iidfruchtm arkt eine bedeutende 
S tellung sichern konnen  und ist infolge seiner d irek ten  guten  
V erbindungen mit a llen  in F rag e  kom m enden Produktionst- 
landern  das bevorzug te  E infallsto r fiir den  deu tschen  Siid- 
fruchthandel.

D ie seew artige  E in fuhr von 
S tettin  in T onnen  zu. 1000 k g

Siidfriichten betrug  in

im Jahre 1913 1926 1927 1928
4599 4283 6814 6351

H iervon entfielen auf
Bananen 238 346 456
Apfelsinen
W eintrauben

2754
74

3833
100

3767
123

Pfirsiche 33 44
Aprikosen 108 107

D ie A pfelsinen stellen 
un ter den  Siidfriichten. Sie

dem nach das 
w urden ‘ja  auch

H aup tkon tingen t 
schon vor dem

K riege in erheblichem  U m fange eingefiihrt. E s handelt 
sich h ierbei um  W are  italienischen, spanischen, kalifornischen, 
australiischen und syrischen U rsprungs. Am begehrtesten  ist 
die billige V alencia-A pfelsine, w ahrend d ie M essina-Apfel- 
sine, ais Q ualitats-A pfelsine hauptsachlich  um  die W ende 
des Jah rh u n d erts  gehandelt w urde.

D ie B anane hat erst nach dem  K riege ihren Sieges- 
lauf durch d ie  W elt angetre ten . E in  d irek te r B ezug von Ba- 
nanen nach S tettin  findet nicht satt. In  besonders einge- 
rich teten  D am pfern  w erden sie nach H am burg  gebrach t und 
reifen in F ruch tschuppen  nach, bis sie w ieder transport^ 
fahig sind.

Ais B ezugslander fiir W ein trauben  kom m en h aup tsach 
lich Italien, Spanien  und G riechenland in B etracht, von 
denen d ie  F riich te  zum  Teil au f d irek tem  W ege bezogen  
w erden.

N eben  diesen ausgesp rochenen  Siidfriichten spielt auch 
der H andel mit A epfeln, B irnen, Pflaum en und K irschen 
eine erhebliche Rolile. E s  w erden nicht nur einheim ische 
F riichte gehandelt, sondern  auch auslandische, wie z. B. 
am erikanische, australische und bóhm ische Aepfel, bóhmi,- 
sche und hollandische B irnen, bóhm ische, serbische Pflau- 
men und italienische K irschen. E inheim ische Aepfel, B ir
nen, P flaum en und K irschen w erden in groBen M engen aus 
Siiddeutschland bezogen. D och bringen  auch die E rzeuger 
aus d e r U m gegend S tettins ihre W are in erheblichen M engen 
direkt au f den  S te ttiner M arkt, d ie hauptsachlich in S tettin  
selbst A bsatz findet. A epfel und Birnen w erden auch see'- 
wiirts exportiert und zw ar vorw iegend nach Finnland. D er 
E x p o rt be trug  in T onnen  zu 1000 kg

* e t / e

Breite Strafle 6 Ruf 26020

Das fuhrende

H e r r e n h u t g e s c h a f t
Apfel

1926 1927 1928
566 610 953

davon nach Finnland 559 598 940
Birnen 370 512 778
davon nach Finnland 365 508 775

•N eben  d e r A usfuhr n im m t auch d ie  E infuhr am erikan ischer 
A epfel standig  zu. E s w urden Aepfel aus A m erika seew arts 
in S tettin  eingefiihrt

1926 1927 1928 
212 388 373

Die Gesamteinfuhr betrug 215 422 531
E ine erhebliche Rolle spielt auch  d e r H andel mit 

PreiB elbeeren. D ie E in fuhr von P reiB elbeeren ist standig  
im S teigen  begriffen  und betrug  in T onnen  zu 1000 k g  

1925 1926 1927 1928
102 900 1487 2009

E s handelt sich h ierbei um  W’a re  finnischen, schwedi- 
schen und lettland ischen  U rsprungs, d ie  zum T eil in D eutsch- 
land ih ren  A bsatz findet, zum  Teil ab e r auch w eiter nach 
B óhm en und d e r T schechoslow akei versandt w ird. D er 
B ezug d e r PreiB elbeeren au s  Schw eden vollzieht sich zum 
groBen T eil au f d irek tem  B ahnw ege iiber SaBnitz.

Ais w.eitere F rucht, die gleichfalls in gróB eren M engen 
^ibgesetzt wird, ist d ie  T om ate  zu nennen. H auptsach lich  
handelt es sich hierbei um F riichte hollandischen und  
italienischen U rsprungs. Q ualitativ sind die hollandischen 
T om aten  den italienischen iiberlegen. D ie deu tschen  To- 
m aten, die im  reifen  Z ustande gepfliickt w erden, eignen 
sich nicht zum  V ersand und spielen dah er ais Handelsalr,. 
tikel keine groB e Rolle. S ie w erden m eistenteils von d e ta  
P roduzen ten  dem  E inzelhand ler o d e r d irek t deni K onsum en- 
ten  zugefiihrt.

W enn auch  Stettin, nam entlich was den  H andel mit 
S iidfriichten an langt, nicht d ie  S tellung einnehm en wird, die 
H am burg  einnimm t, so muB doch gesag t w erden, daB d e r 
H andel mit einheim ischen und auslańdischen F riichten noch 
sehr entw icklungsfahig ist und einen im m er gróB eren Um- 
fang annehm en w ird. D r. C. H .

E r n s t  B r e e m : Agenfurgewerbe.
W enn ich iiber die L age des H andelsvertre ters einige 

W orte schreiben darf, m óchte ich seine w irtschaftliche Stel- 
lung zunachst mai beleuchten.

U eber den Begriff des H andelsvertre ters und seine 
w ichtigen A ufgaben im W irtsćhaftsleben bestehen vielfach 
poch groB e U nklarheiten , und  zw ar nicht nur im allgem einen 

der b reiten  O effentlichkeit, sondern  seltsam erw eise auch 
“ei den K aufleuten, die taglich mit H andelsvertre tern  zu 
tun haben, bei den  H and lem  und F abrikan ten .

Aus d ieser U nkenntnis des W esens des B erufes heraus 
^ritstehen dajin in d e r O effentlichkeit und in den K reisen der 
W irtschaft falsche Ansichten, die sich vielleicht auf d ie  Ta- 
Jigkeit von G elegenheitsvertre tern  beziehen konnen, die ab er 
bedenkenlos vera,llgem einert w erden. Auf d ie  m angelnde 
K enntnis iiber den H andelsvertre ter ist es auch zuriickzu- 
fiihren, daB m anche K aufleute im  V erkehr mit den H andels- 
^ertre tern  nicht im m er den  T on finden konnen, d e r dem  
H andelsvertre ter infolge seiner schw ierigen und w ichtigen

Der H andelsvertreter und seine w irtschaftliche Lage.
Stellung im  W irtsćhaftsleben  zukom m t und den  er ais selb- 
stiindiger K aufm ann verlangen muB..

D er H andelsvertre ter ist d e r selbstandige V ertre te r von 
Industrie- und H andelsfirm en. E s ist seine A ufgabe, wie 
das G esetz sagt, fiir das Iian d e lsg ew erb e  eines anderen  Ge- 
schafts zu verm itteln  o d e r im  N am en des anderen  abzu- 
schlieBen. E s ist A ufgabe des H andelsvertre ters, fiir den  
A bsatz der E rzeugn isse  d e r von ihm  vertre tenen  F irm en zu 
sorgen. E r  muB die W iinsche und G eschm acksrichtungen d e r 
A bnehm er, die P roduktionsm óglichkeiten  d e r vertre tenen  F ir 
m en kennen. E r  muB die  jew eils vorliegende M arktlage, 
d ie A ngebote d e r K onkurrenz genau beobachten , um  den  
von ihm vertre tenen  F irm en d ie notw endigen  N achrichten  
zuleiten zu konnen. D er H andelsvertre te r g ib t den  ver- 
tre tenen  F irm en A nregungen und H inw eise, die sich vielfach 
in der P roduktion  ausw irken. E r  iibt so unm itte lbar einen 
fórdernden  und rich tunggebenden  EinfluB auf die P roduktion 
aus.
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D urch sein en standigen V erkehr mit den  A bnehm ern 
ist ajich d e r H andelsvertre te r am  besten  in der Lage, sich ein 
zu treffendes U rteił iiber d ie  K redit- und Z ahlungsfahigkeit 
d e r  K undschaft zu bilden. D adurch  scbiitzt er d ie  ver- 
tre ten e  F irm a, sow eit m oglich, vor uberm aB iger K reditge- 
w ahrung. Auf der an d ern  Seite sorgt er ab er auch dafiir, 
daB der solid e H andel den  K redit erhałt, d e r fiir ihn not- 
w endig und im R ahm en d e r Mittel d e r  vertre tenen  F irm a 
m oglich ist. E ine  T atsache, dereń  B edeutung gerade  in d e r 
g egenw artigen  Zeit nicht hoch genug  eingeschatzt w erden 
kann.

D er H andelsvertre te r w ird fiir seine A rbeitsleistung nur 
dann  bezahlt, w enn ih r ein E rfo lg  beschieden ist. E r e r 
halt seine gering  bem essene, im  allgem einen handelsiiblich 
feststehende Provision im m er nur insow eit, ais tatsachlich  
G eschafte durch seine V erm ittelung zustande kom m en. Im  
H anclelsvertreterberuf ist a lso  das w irtschaftliche Prinzip, 
gróB ten w irtschaftlichen E rfo lg  mit móglichst geringem  Un- 
kostenaufw and  zu erzielen, in vollkom m ener W eise ver- 
kó rpert.

W enn m an d iese le tz ten  M om ente betrach tet, so ist 
dam it die ganze L age des H andelsvertre ters sowohl in 
S t e t t i n  wie im ganzen  Reich gekennzeichnet. In  dem  L eben 
des H andelsvertre ters und seinen V erdiensten  spiegelt sich 
im  G runde das ganze  w irtschaftliche Leben w ieder und 
dieses Bild w ar in den  le tzten  Jah ren  fiir den  H andelsver-

tre te r ein rech t trauriges. V on Ja h r  zu J a h r  tra t in  D eu tsch 
land ein R iickgang des w irtschaftlichen Lebens ein. Die 
dauernde N otlage d e r L andw irtschaft w irkte sich auch fiir 
den H andelsvertre ter n iederdriickend  aus. D ie abge- 
schlossenen Q uanten w erden, m an kann  wohl sagen, von 
M onat zu M onat kleiner, d ie A rbeit und U nkosten  wachsen- 
D azu verteuert sich auf der einen Seite sein L ebensunter- 
ha.lt, au f d e r andern  Seite w ird die VerdienstmógLichkeit 
kleiner, die P rovisionen w erden in keiner B ranche dern 
w irtschaftlichen L eben en tsprechend erhoht, im Gegenteil 
versucht m an in allen B ranchen den H andelsvertre te r ais 
unniitze Verrteuerung der W are auszuscheiden. N eue Kon- 
zerne, E inkaufsgenossenschaften  in der Textil- und Lebens- 
m ittelbranche, d irek te  A rbeit des F ab rikan ten  mit dem  Kiiu- 
fer wie in der M argarine- und Z igare ttenbranche richten 
H u n d erte  von E x istenzen  im  H andelsvertre te rgew erbe  zu 
G runde, zw ingen sie andere  A rtikel aufzunehm en und d a 
durch den KolLegen der B ranche K onkurrenz zu machen- 
W enn die w irtschaftliche Lage, die w achsende Zahlungsun- 
m óglichkeit, den V e rd ie n s t, des H andelsvertre ters schm alert, 
so ist auf der anderen  Seite d ie steuerliche B elastung, oh- 
wohl, w ie anerkann t, d ie  U m satz- und G ew erbesteuer zu Un- 
rech t besteht, nicht gem ildert w orden. D a mufi d e r Han- 
de lsvertre te r sich sagen, hilf d ir selber, und im m er wieder 
versuchen, ais P ionier des H andels, wie man ihn oft ge- 
nannt hat, m iihsam  und unentw egt sich seine Existenzm óg- 
lichkeit zu schaffen.

Pommerns ŁuflverHehr in Gegenwarf und Zukuntt.
Vom D irektor des „Luftverkehr Pom m ern", v o n  B r a u n .

Die mit dem 31. August abschlieBende H aup t- 
flugperiode dieses Jahres wies eine sich von M onat 
zu M onat steigende Freąuenz aller piommerschen 
Luftverkehrslinien auf, die alles in allem recht zu- 
friedenstellend ausgenutzt wurden. Die allmahlich 
anwachsende Freąuenz ist wieder Beweis dafiir, 
daB jeder V erkehr sich erst einmal einlaufen mufi, 
um nach und nach zu seiner vollen E ntfaltung  
zu kommen, da die im m er noch wirksam ste Re- 
klame, namlich die Em pfehlung von M und zu 
iMund, sich erst nach einer gewissen Betriebs- 
zeit auswirken kann. E s ist aber auch Beweis dafiir, 
wie falsch es verkehrstechnisch ist, den Luftver- 
kehr m ehr oder weniger saisonmaBig aufzuziehen. 
Selbstverstandlieh wird der vor anderen Verkehrs- 
zweigen gegeniiber dem W etter noch i besonders 
empfindliche Luftverkehr in den Som m erm onaten 
mit Recht den Betrieb verstarken konnen, wie dies- 
Schiffahrt, E isenbahn und K raftverkehr ebenfalls 
tun, aber der U ebergang zu den verkehrsarm eren 
Jahreszeiten miiBte allm ahlich erfolgen, und er- 
probte, durchaus existenzberechti_gte Linien sollten 
iiberhaupt das ganze Jah r hindurch beflogen 
werden. Bekanntlich hindern finanzielle Hemmun- 
gen die D urchfiihrung dieser verniinftigen Ver- 
kehrspolitik, dereń planmaBige E inhaltung den 
Luftverkehr wahrscheinlich verhaltnism aBig schnell 
auf eigene FiiBe stellen wiirde. Die R e n  t a b  i i i - 
t a t des Luftverkehrs ist allerdings in erster Linie 
e in  t e c h n i s c h e s  P r o b l e m ,  und jeder tech-. 
nische Fortschritt, jeder neue R ekord ist ein 
Schritt vorwarts auf dem W ege zur W irtschaftlich- 
keit, denn die Rekordzahl von heute ist die Nor- 
malzahl von m orgen oder iibermorgen. E s ist also 
auch fiir die H andelsluftfahrt von gróBtem Inter- 
esse, wenn jetzt beim W ettbew erb um den Schneider- 
Pokal eine neue Schnelligkeitshóchstleistung von 
530 km in der Stunde erzielt worden ist. In der 
Schnelligkeit liegt die Konkurrenzfahigkeit des 
Flugzeuges gegeniiber allen anderen Yerkehrs-

m itteln einschlieBlich des Luftschiffes, dessen vo- 
luminóser G askórper imm er viel zu groBe Wider- 
stande bieten wird, um iiberragende Geschwindig^ 
keiten erzielen zu konnen. Die Schnelligkeit m u6 
also so bedeutend sein, daB sie die noch imm er be- 
stehenden unverkennbaren Nachteile der Luftbe- 
fórderung in Bezug auf Reisekom fort aufwiegt- 
D er neue Rekord bedeutet aber, daB m an in abseh- 
barer Zeit in etwa 8 Stunden iiber den Atlantik und 
in etwa 15 M inuten von Stettin nach Berlin fliegen 
wird, also in einer kiirzeren Zeit, ais m an heute vonn 
S tettiner Bahnhof nach dem Potsdam er Platz m 
Berlin fahrt. Dam it sind wir wieder bei den Luft- 
yerkehrslinien, und zwar bei unserer wichtigsten 
S t e t t i n  — B e r l i n .  Schon heute braucht das 
Flugzeug auf dieser Strecke nur halb soviel Zeit 
wie der D Zug, und die Praxis hat erwiesen, daB 
ausreichende ' N achfrage vorhanden ist, um ełP 
ganzjahriges Bestehen der V erbindung zu recht- 
fertigen. Ihre Bedeutung liegt vielleicht weniger 
im unm ittelbaren Personen-, Post- und W arenver- 
kehr zwischen Stettin und Berlin ais yielmehr i11 
den Anschliissen nach fast allen Himmelsrichtun- 
gen, die in Berlin anzutreffen sind. W ien, das Herz 
Siidosteuropas, w ar w ahrend dieses Sommers voin 
Stockholm via S tettin—Berlin in 11 Stunden er- 
reichbar. Am besten ware die Kom bination der 
Linie S tettin—Berlin mit einer nach Siiddeutsch- 
land fiihrenden ganzjahrigen Strecke, und bei der 
bestehenden Teilung zwischen Reichs- und kommU' 
nalen Linien ware es wohl Sache des Reichs, dafiir 
zu sorgen, daB die W elt nicht iiber Berlin hinau& 
nach Norden, nach dem wichtigsten deutschen Ost' 
seehafen, luftverkehrsm aBig fiir den gróBten r e|; 
des Jahres mit B rettern vernagelt ist. A ber auch 
die vom Reich unterstiitzte S c h w e d e n 1 i n \ e ’ 
von der bereits vorher die Rede war, sollte ęine 
langere Laufzeit ais bisher haben. Diese Lini^ 
m acht Stettin zum Sammel- und Ausgangspunk 
fiir den Schnellverkehr von und nach Stockholm
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iiber rein deutsches Interessengebiet hinaus. Die- 
selbe Bedeutung hatte  Stettin fiir die beiden an 
deren skandinavischen Lander D anem ark und Nor- 
wegen einerseits, Ostdeutschland und die Grenz- 
lander Tschechoslowakei und Polen andererseits, 
solange es seine gutbenutzte Luftverbindung nach 
K o p e n h a g  e n  — O s l o  besaB. Leider ist diese 
politisch und wirtschaftlich gleich bedeutsam e Ver- 
kehrsader den Einschrankungen des Luftfahrtetats, 
die der Reichstag beschlossen hat, zum Opfer ge- 
fallen. H ier ist auch die wichtige Luftverbindung 
mit F i n n l a n d  iiber L e t t l a n d  (Libau) zu nen- 
nen, die den groBten Zuspruch aller beteiligten 
wirtschaftlichen Kreise finden wiirde und die zu 
schaffen ebenfalls im Reichsinteresse lage. Fiir den 
AnschluB Ostpommerns an das groBe Luftver- 
kehrsnetz sorgen die beteiligten Kommunen durch 
die Linie S t e t t i n  — S t o l p  — D a n z i g  —(Elbing 
- 7) K ó n i g s b e r g  Pr. (—Insterburg), die sich in 
diesem Jahre eines besonders starken Frachtzu- 
spruchs erfreute. Leider ist es nicht moglich, dieser 
Linie in Kónigsberg AnschluB an das Berlin—Mos- 
kauer Flugzeug zu geben, da dieses, nachts in 
Berlin startend, bereits am friihen M orgen von Ko- 
nigsberg nach M oskau weiterfliegt. Schon ein A n
schluB nach R i g a  wiirde aber wertvoll sein. Diese 
Linie ais O st—'Nordsee—Kiistenlinie nach W esten 
bis H a m b u r g  zu verlangęm , diirfte bei den un- 
giinstigen Zugverbindungen, die Stettin nach dem 
W esten hat, lohnen. Die Oderlinie S t e t t i j n j — 
B r e s l a u - — G 1 e i w i t z hat ais einzige nicht ge- 
halten, was m an sich von ihr versprechen konnte. 
Ihre Freąuenz entsprach jedenfalls nicht der we- 
sentlichen Zeitersparnis, die Reisende und W aren

gegeniiber dem E isenbahntransport erzielen. W ie 
unsachlich das oft gehórte U rteil ist, K urzstrecken 
hatten  im Luftverkehr keine D aseinsberechtigung, 
widerlegt unsere B a d e r l i l n i e ,  die von Stettin 
iiber S w i n e m i i l n d e ,  S e l l i n ,  S t r a l s u n d  
n a c h  H i d d i e n s e e  fiihrt. Sie weist eine ganz 
iiberragende Freąuenz auf und steht mit ihrem  
A usnutzungsgrad an der Spitze aller deutschen Luft- 
verkehrslinien. Das kiirzlich zum AbschluB gekom- 
mene Luftfahrtabkom m en mit Polen bezieht sich 
zunachst nur auf ganz bestimm te Zonen, laBt aber 
die H offnung zu, daB auch die fiir Stettin und die 
Grenzmark wichtige V erbindung nach P o  s e n  oder 
B r o m b e r g  — W a r s c h a u  iiber S c h n e i d e -  
in absehbarer Zeit aufgenom men werden aknn. 
Diese Linie konnte helfen, abgerissene Handelsbe- 
ziehungen mit dem friiheren H interland Stettins 
neu anzukniipfen. Die polnische Luftverkehrs- 
gesellschaft „Polska Lotniza A erolot“ in W arschau 
hat iibrigens prinzipiell bereits ihr Interesse an dem 
Zustandekom m en der V erbindung erklart.

Es sind nicht M assengiiter, die den Lufttrans- 
port suchen und vertragen konnen, bis auf weiteres 
wird das Luftfahrzeug, selbst in allen Teilen eine 
technische Plóchstleistung, nur die Qualitat an- 
ziehen. H ierbei wird es sich aber ais Briicke nach 
heim ischen und benachbarten W irtschaftszentren 
und ais ,,Botschafter besonderen F orm ats“ be- 
wahren, um ein W ort des am tierenden H errn  
Reichsverkehrsm inisters auf Dr. E ckener vom 
M ann auf die Sache zu ubertragen. S t e t t i n  a b e r  
i s t  P f e i l e r  d e r  B r i i c k e ,  d i e  D e u t s c h l a n d  
m i t  d e n  b a  11 i s c h e n  L a n d e m  u n d  d i e s e  
m i t d e m  S i i d o s t e n  E u r o p  a s  v e r b i n d e t .

Der Beginn der GefreidebereUsfellung und die Versorgung Neskaus.
Von C a r 1 o v o n K ii g e 1 g e n , Berlin.

Bei dem Ankauf des Getreides durch die staat- 
Hchen Getreidebeschaffungsorgane kommt es der 
Sowjetregierung nicht nur auf das notige Quan- 
tum, sondern auch darauf an, daB schon zu Beginn 
der Getreidekam pagne móglichst viel Getreide an- 
gekauft wird. Das ist einerseits deswegen notig, 
weil alle Lager- und in diesem Jahr sogar die 
eisernen Reservebestande verbraucht sind, anderer
seits gibt die friihe Beschaffung der Regierung* 
bessere M óglichkeiten zur Verteilung und zur Kal- 
kulation. Es setzt daher gleich zu Beginn der E rn te  
ein scharfer Steuerdruck auf die Bauenn und ein 
W etteifer in den Getreidebeschaffuńgsorganen ein.

Im letzten Jahr war die Getreidebeschaffung 
im Endergebnis um 1,6 Millionen Tonnen hinter 
dem des Vorjahres zuriickgeblieben. Die Sow^jet- 
regierung hat deshalb vor der Getreidebeschaffungs- 
kam pagne des Jahres 1929/30 desto strengere Wei- 
sungen gegeben, mit aller E nerg ie das Getreide1 
móglichst schnell zu erfassen.

Eine Getreidekonferenz in M oskau entwarf 
die R i c h t l i n i e n  f i i r  d i e  d i e s j a h r i g e  G e 
t r e i d e k a m p a g n e .  D em nach soli die G etreide
beschaffung im Siiden bereits bis zum Januar, in 
allen iibrigen Gebieten bis zum F ebruar 1930 voll 
durchgefiihrt sein. Um dies Ziel zu erreichen, ist 
ein Beschaffungsplań auszuarbeiten, der jedes Dorf 
^ d  jeden reichen Bauern beriicksichtigt. U nter 
I^eteiligung der D orfarm ut sind von den Dorfver-

samm lungen besondere Ausschiisse zu wahlen, unter 
dereń Aufsciht und D ruck die Ablieferung des G e
treides erfolgt. M an kiindigt auch schon wieder 
Zwangsm afinahm en gegen die w iderspenstigen 
Bauern an.

Trotz alledem lieB sich die Getreidebeschaffung 
in den ersten anderthalb M onaten der Kam pagne 
(vom 1. Juli bis zum 15. August) iiuBerst ungiinstig 
an, indem nur 15,6 0/0 V ierteljahrplanes ausgefiihrt 
wurden. Ais Gruncl wurde u. a. auch Verz6ge-> 
rung der Kornreife in verschiedenen Gebieten an- 
gefiihrt. Nach den neuesten A ngaben fiir die ersten 
zwei M onate des Quartals (Juli, August), ist das 
Ergebnis g ii n s t i g e r. D er Ankaufsplan ist im 
August um 22o/o iiberschritten worden. M an muB 
annehmen, daB im Septem ber, wo die A rbeit auf 
der ganzen Linie voll einsetzt, der ungeheure D ruck 
auf die Bauern sich noch starker kund tun wird. 
In den zwei ersten M onaten sind, wenn die vor- 
laufigen Angaben nicht iibertrieben sind, schon 
etwa 1,85 Millionen Tonnen Getreide gegen rund 
600 000 Tonnen in der gleichen Zeit des Vor- 
jahres und gegen 1,26 Millionen Tonnen im Jahr 
1927 angekauft worden.

W as nun die E r n a h r u n g  der Bevólkerung 
anlangt, so ist der E rfolg lange nicht so gro.fi, 
wie m an nach dem Gesam tergebnis schlieBen 
konnte, da das w ichtigste N ahrungsgetreide, R o g 
g e n  und W e i z e n ,  h in ter dem Plan zuriickbleibt,
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w ahrend die Bereitstellungen von Futtergetreide 
groBe Fiortschritte gem acht haben.

DaB die Sow jetregierung auch im kom menden 
W inter m it gróBter Knappheit rechnet, geht schon 
aus der Tatsache hervor, daB sie das im letzten 
W inter eingefiihrte System der B r o t k a r t e n  nicht 
auf^ugeben gedenkt, obgleich die Rationierung zu 
schweren (MiB stand en und D urchst echereien ge- 
fiihrt und groBe Unzufriedenheit in der Bevolke- 
rung hervorgerufen hat.

D er Vorsitzende des M oskauer Verbandes der 
Konsum -Genossenschaften (MSPO), S o r o k i n ,  sah 
sich kiirzlich veranlaBt, beruhigende M itteilungen 
iiber die L e b e n s m i t t e l v e r s o r g u n g  d e r  
S t a d t  M o s k a u  im kom m enden W inter zu ver- 
óffentlichen. N ach den yorliegenden U nterlagen 
iiber die bevorstehende E rn te  m einte Sorokin, sei 
die H offnug berechtigt, daB die B r o t v e r s o r -  
g u n g  d u r c h a u s  n o r m a l  verlaufen werde. Die 
M SPO werde nach  dem Plan fiir das Jah r 1929/30 
1,5 Millionen Tonnen Getreide erhalten. D arunter 
werden sich freilich nur 150 000 Tonnen Weizen 
befinden, die schon im N ordkaukasus, im mitt- 
leren W olgagebiet und in der U krainę bestellt seien.

E s ist leider bekannt, daB die Bestellungen 
nicht im m er eine vołle Sicherheit fiir die Versor- 
gung der Stadt gewahren. So erlebte M oskau in der 
ersten H alf te des August eine schwere K a r t o f -  
f e l n o t ,  obgleich in den UeberschuBgebieten 
groBe K artoffelvorrate lagern. W ie es sich heraus- 
stellte, hatten  die Lieferanten des M oskauer Konr 
sum-Verein-Verbandes sich mit diesem nicht iiber 
die Preise einigen konnen und daher die Liefen 
rungen gesperrt. Von zwei Lieferanten, die 9000 
Tonnen Kartioffeln zu liefern hatten, trafen bloB 
40 Tonnen, d. h. 3 W aggons, ein, w ahrend ukrainer 
L ieferanten von den vertraglich festgelegten 16 bis 
18 W aggons taglich nur 4—7 W aggons stellten.

W as nun die F l e i s c h -  u n d  F i s c h v e r -  
s o r g u n g anbelangt, so konnte auch Sorokin trotz 
einer augenblicklichen Besserung (etwa 1250 Stiick 
Vieh taglich) keine beruhigenden M itteilungen 
m achen. E r  erklarte vielmehr, daB die verschie- 
denen M aBnahmen der Regierung zwecks Steige- 
rung der Fleischankaufe die Fleischyersorgung

M oskaus auch im kom m enden W inter nicht voir 
dauernder Spannung werde schiitzen konnen. Noch 
schlimmer stehe es mit der schlecht organisierten 
F i s c h v e r s o r g u n g  der H auptstadt. Die M SPO 
hat daher die E inrichtung einer eigenen Fisch- 
fangorganisation im Aral-See und im Balkasch-See 
(mittelasiatische K irgisensteppe) in Angriff ge- 
nommen.

Am schlimm sten hat die V ersorgung der 
M arkte mit O b s t  und G e m i i s e  und die mit  
M i l c h  i m  letzten Jah r versagt. (Bei der Unter- 
bindung jeder Privatinitiative ist das kein W under.) 
W ie Sorokin mittelite, will die M SPO dem S c h a d e n  
durch E rrich tung  w e i t e r e r  Lagerraum e fiir Obst 
und Gemiise und die E inrichtung einer R i e s e n f a r m  
abhelfen. Sie soli zum 1. O ktober iiber 2000 Kiihe 
verfiigen. Die Zahl soli spater auf 5000 e r w e i t e r t  
werden. AuBerdem w il l  m an im  ganzen M oskauer 
Gebiet Sam m elpunkte fiir die Abnahm e der Milch 
einrichten.

E ine neue Schwierigkeit ist schlieBlich durch 
den r u s s i s c h - c h i n e s i s c h e n  K o n f l i k t  ent- 
standen. Das russische N ationalgetrank ist b e k a n n t -  
lich der T e e .  D as T rinkgeld in RuBland heiBt 
noch heute: „N a T schai“ (iibersetzt ,,fiir T ee“ )- 
N un hat die Teeverw altung des Zentrosojus allen. 
ihren Filialen in China anbefohlen, die Liąuidatijon 
der Geschafte noch im August zum AbschluB zu 
bringen. SowjetruBland will sich mit schwarzem 
Tee 'jetzt in Ceylon, Indien, Java, London fund 
A m sterdam  versorgen. D er griine Baichow-Tee soli 
durch Surrogate und japanischen Tee ersetzt w er
den. Um den besonders auf 'dem Lande beliebten 
Zięgel-Tee zu schaffen, soli eine eigene Toe- 
Presserei in W ladiwostok eróffnet werden. Bisher 
fiihrte der Zentrosojus Tee aus Indien und Ceylon 
nach China ein, um ihn hier pressen zu lassem,.’ 
M ann wird nicht fehlgehen, wenn man annimnit, 
daB auch auf diesem Gebiet M angel und Entbeh;- 
rung noch starker um sich greifen werden ais 
bisher. D enn im W irtschaftsjahr 1927/28 hat RuB
land nicht weniger ais 21,9 kg Tee aus Chin,a 
eingefiihrt.

D er kom mende W inter wird der Bevólkerung 
der Sowjet-Union und besonders der ihrer groBen 
Stadte w ieder neue schwere Priifungen auferlegen.

Wfrfsdiaflsberidii aus isfland.
Von H . v o n

Die W irtschaftskrise in Estland, dereń G randę 
vorwiegend in der Kreditinflation und in der MiB- 
ernte des Jahres 1928 lagen, hat heute ihren Hóhe- 
punkt iiberschritten und es m achen sich auf vielen 
Gebieten Anzeichen einer Gesundung bem erkbar. 
In erster Linie ist es die gute E rn te, welche durch
aus V eranlassung zu einer optim istischen Beur-i 
teilung der allgemeinen W irtschaftslage geben 
kann, — leben doch 70o/o der gesam ten Bevolke- 
rung vo|n der Landwirtschaft. Es yerdient aller- 
dings bem erkt zu werden, daB man es heuer keines- 
wegs m it einer Rekordernte zu tun hat, sondern mit 
einer „guten M ittelernte“ , obwohl die W itterungs- 
yerhaltnisse im Som mer nichts zu wiinschen iibrig 
lieBen. Die Ueberschw em m ungen im vorigen 
H erbst haben an vielen Orten den H erbstpflug ver-

S c h u  lm  a n n .
hindert, was nachteilig auf das diesjahrige Ernte- 
resultat eingewirkt hat. Die Roggen- und W eizei- 
ernte ist m ittel a u s g e f a l l e n ,  wahrend H a f e r  u n d  
Gerste etwa 25% iiber M ittel geerntet worden sind, 
wobei die aus D eutschland im portierten Saaten sich 
ais durchaus gut erwiesen haben. Die F l a c h s e r n t e  
wird auf 9000 to geschatzt, d. h. um 2000 to hóhei 
ais im vergange:nen Jahr. Die Kartoffel- und Riiben- 
ernte verspricht gut zu werden, so daB jedenfalls 
mit einem Im port von Mais fiir die Zwecke der Spi- 
ritusbrennerei. nicht gerechnet wird. Die H e u e r n t e  
ist sowohl quantitativ ais auch qualitativ gut a u s g e 
fallen, so daB ein M angel an Rauhfutter, wie er 
nam entlich im F ruh jah r zu bem erken war, jeden
falls nicht eintreten wird.
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Im  Zusam m enhang mit der befriedigend ausge- 
fallenen E rn te  ist das Problem  ihrer Realisierung 
zu einem akuten geworden und von Seiten der 
Landwirte wird neuerdings lebhafte Propaganda 
fiir die E infuhrung vo:n Getreidezdllen getrieben. 
D ieser W unsch der Landwirtschaft ist im Hin- 
blick auf den auBerordentlich niedrigen Roggen- 
preis durchaus verstandlich. Im GroBhandel ist 
deutscher R oggen heute in Reval fiir Kr. 2,25 pro 
Pud zu haben, w ahrend der Preis im vorigen H erbst 
ca. um 30% hóher war. Die geringe H óhe des 
Preises wird dadurch erklart, daB in D eutschland 
eine Exportpram ie fiir Roggen gezahlt wird. Neuer- 
dings ist auch polnischer Roggen an den M arkt 
gekommen, der ebenfalls sehr billig ist. — Es 
scheint, daB die Regierung indessen von der Ein- 
fiihrung eines Roggenzolls absehen wird, da er 
naturgemaB zu einer V erteuerung des Lebens 
fiihren miiBte. Auf den M arkt kommen in E s t
land nur sehr geringe M engen inlandischen 
Roggens, — im Gegenteil, das im portierte aus- 
landische Korn (Estland im portiert im Jah r ca. 
50 000 to Roggen) wird sogar auf dem Lande ge- 
kauft. D er einzige GroBabnehm er von Roggen ist 
die M ilitarintendantur, dereń Bedarf zwischen 1000 
bis 1500 to schwankt. Um den Landwirten ent- 
gegenzukommen, hat die Regierung den Roggen- 
preis der In tendantur auf Kr. 2,95 festgesetzt. 
W as den Weizen anbetrifft, so wird in Estland etwa 
ebensoviel produziert wie eingefiihrt (ca. 25 000 to), 
wobei er seit langerer Zeit mit einem Zoll vo:n 0,10 
Goldfranks pro kg br. belegt ist. E ine E rhohung 
dieses Zollsatzes wird nicht yorgenommen werden,' 
allenfalls diirfte die Spanne zwischen dem Zoll auf 
Weizen und dem auf W eizenmehl vergroBert 
werden, um den órtlichen GroBmiihlen einen besse- 
ren Verdienst zu gewahren.

Die Frage der E infuhrung eines Roggenzolls 
hangt auch zusammen mit den Bestrebungen der 
neuen Regierung, die Passivitat der Handelsbilanz 
zu verringern. D a eine E inschrankung der Kredite 
nicht die gewiinschten Folgen gezeitigt hat, wurde 
eine Revision des Zolltarifs yorgenommen, die auch 
heute noch andauert. Ab 15. Septem ber wurden 
die Zoile auf eine Reihe von Textil- und Leder- 
waren ca. um 100—150% erhóht, wobei die Zoll- 
erhóhung nur solche W aren betroffen hat, die von 
der einheimischen Industrie hergestellt werden kon
nen. Die R egierung hat sich gegen eine E rhohung 
der inlandischen Preise in der W eise gesichert, 
daB sie von jeder in Betracht kom menden Fabrik 
Bankgarantien im B etrage von 25 000—50 000 
Kronen genommen hat, welche dann verfallen, wenn 
°hne die Genehm igung der Regierung eine Preis- 
erhóhung yorgenommen werden sollte. Diese MaB- 
nahme ist fiir die Industriellen von groBer B e
deutung, da  sie im stande sein werden, ihren Um- 
satz bedeutend zu erhohen. In den Kreisen der 
Kaufmannschaft hat sie indessen eine gewisse Er- 
^ g u n g  hervorgerufen, die nicht unbegriindet ist. 
y.ie neuen Zoile sind einmal ais Schutzmittel fiir 
. le Industrie gedacht, andererseits yerfolgen sie 
lndessen auch den Zweck, die E infuhr auslam  
discher W aren, und zwar auch solcher, die im 
*nlande nicht oder nu r unvollkommen hergestellt 
^erden , einzuschranken. Die E infuhr solcher W aren 

at in deer letzten Zeit stark zugenommen und es

scheint sich hier ebenfalls um einen Dum ping vor- 
wiegend polnischer, tschechischer und deutscher 
Firm en zu handelin, die ihre R estbestande zu auBer- 
ordentlich niedrigen Preisen und auf sehr lange 
Sicht (bis zu 9 M onaten!) nach E stland  yerkaufen. 
Infolge der guten K reditbedingungen und der Ver- 
schiednartigkeit der W are konnen die estlandischen 
Kaufleute nam entlich an Textilerzeugnissen dieser 
Lander gut verdienen, wahrend die starkę Kon- 
kurrenz sie zwingt, die inlandischen Fabrikate  bei 
einem sehr geringen Verdienst zu yerkaufen. — Die 
Zollerhóhung ist auf ein Jah r yorgenom m en worden 
und am 30. Sept. 1930 sollen die alten Satze wieder 
in Kraft treten.

F erner beabsichtigt die Regierung auch die 
Zoile auf gewisse Pdpiersorten, die von den in lan
dischen Fabriken hergestellt werden, zu erhohen,
— auBerdem wird auch iiber die E infuhrung neuer, 
hóherer Zoile auf M etallwaren beraten, — kurz, 
es scheint, ais wenn der Protektionism us in E s t
land festen FuB fassen wolle.

Die Handelsbilanz Estlands hat sich in den 
letzten M onaten dank dem lebhaften Ausfuhrge- 
schaft yerbessert, doch ist die Passivitat dieses 
Jahres immer noch recht betrachtlich. In den ersten 
7 M onaten dieses und des yorigen Jahres weist die 
Bilanz folgende H auptziffern auf:

t q o q  i qoo

Einfuhr 72̂ ,3 70,2 Mili. Kr.
Ausfuhr 62,4 70,7
Bilanz — 9,9 —,5

Zu den Exportziffern ist zu bemerken, daB 
nicht nur die Ausfuhr landw irtschaftlicher Produkte 
sondern auch industrieller Erzeugnisse gewisser 
Branchen wegen der ungiinstigen K onjunktur auf 
dem W eltm arkt gesunken ist. Die MiBernte hat den 
landwirtschaftlichen Export schwer geschadigt, — 
in den ersten 7 M onaten d. J. wurden beispielsweise 
5920 to B utter gegen 6378 to im selben Zeitraum  
des Vorjahres exportiert. Im August zeigt die But- 
terausfuhr einen bem erkensw erten Aufschwung, so 
daB das G esam touantum  dieses Jahres das des 
Vorjahres (8 Mon.) iibersteigt. Bis Anfang Sep
tem ber sind etwa 70% der B utter nach England 
exportiert wordenn und der Rest nach Deutschland, 
wahrend das Verhaltn.i.s im V orjahr genau das ent- 
gegengesetzte war. In den letzten W ochen ist die 
Butter wieder ausschlieBlich nach Stettin gegangen.
— Auf der Im portseite weist die E infuhr von G e
treide eine wesentliche Steigerung auf, wobei es 
sich zumeist um deutschen Roggen handelt. Die 
E infuhr industrieller Rohstoffe trag t einen norm alen 
Charakter, da die Industrie gleichmaBig beschaftigt 
ist. Auf dem Gebiete des Bezugs von Fertigfabri- 
katen aus dem Auslande liiBt sich im allgem einen 
eine V erringerung im Vergleich zum V orjahr fest- 
stellen, doch ist er relatiy im m er noch sehr b e 
deutend. In diesem Zusam m enhange sei darauf hin- 
gewiesen, daB die G eschaftslage nam entlich in den 
Sommermonaten, ais die Geldknappheit ihren Hóhe- 
punkt erreichte, sehr wenig giinstig w a r : die Lager- 
bestande in den Geschaften waren sehr groB und 
die Kauflust im Publikum  lieB sehr viel zu wiin- 
schen iibrig. Mit dem Bekanntw erden des guten 
E rnteresultats trat eine Belebung der N achfrage 
ein, die zu einem allgemeinen Aufschwung des Ge- 
schafts gefiihrt hat. Zu berucksichtigen ist aller* 
dings, daB die Yerkaufe gegen Kasse nach wie vor
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zu den Seltenheiten gehoren, — zumeist werden 
W echsel mit einer Laufzeit bis zu 6 M onaten in 
Zahlung gegeben, die nicht selten bei Verfall pro- 
longiert werden miissen. D urch den Um stand, daB 
die E esti Bank nur Drei-M onatswechsel zum* Dis- 
kont annimmt, sind die GroBhandler keineswegs 
in einer giinstigen Lage, da sie iiber unnormal hohe 
AuBenstande verfiigen. Im m erhin hat sich der Um- 
satz dem V orjahr gegeniiber bedeutend erhóht und 
es ist berechtigte H offnung vorhanden, daB die 
Zalil der W echselproteste nach Realisierung der 
E rn te  sich bedeutend yerm indem  wird. Vorlaufig 
weist die Zahl und die Summę der protestierteni 
W echsel eine recht bedeutende Steigerung auf.

Die Kreditverhaltniśse haben  sich vorlaufig 
kaum  verbessert, — in den Banken ist das Ge/a 
dank der yorsichtigen Politik der E esti Bank r e c h t  
knapp und die V erteuerung des Geldes auf den in- 
ternationalen G eldm arkten hat auch in E stland  
ihren EinfluB geltend gem acht. Um die Moglich- 
keiten einer Aufnahme kurzfristiger auslandische^ 
Kredite zu erweitern, hat die „D eutsche T r e u h a n d -  
gesellschaft fiir W arenverkehr, Berlin “ in E s t l a n d  

eine Filiale eroffnet, die bereits mit ihrer Tatig- 
keit begonnen hat. Die Eroffnung von Filialen deut- 
scher Firm en in Estland ist erst seit dem 1. August 
moglich, an welchem Term in der deutsch-estlan- 
dische H andelsyertrag in Kraft getreten ist.

Die Zuftercampagne
D as Polnische Statistische H auptam t veróf- 

fentlicht soeben die e n d g i i l t i g e n  E r g e b n i s s e  
der Zuckercam pągne 1928/29. D anach sind 4,39 
Millionen to Riiben (gegen 3,53 im V orjahre) zu 
Zucker yerarbeitet worden, der dem W erte von 
670 905 to W eiBzucker (gegen 506 216 im Vorjahre) 
entspricht. Die Produktion ist also um ca. 32 
Prozent gestiegen und iibertrifft weit die zu Beginn 
der Cam pagne von polnischer Seite angestellten 
Schatzungen, die sich um 600 000 to bewegten.

Die polnische Z u c k e r a u s f u h r  weist gleich- 
falls eine bedeutende Steigerung a u f ; sie betrug .

1927/28 148000 to (WeiBzucker)
1928/29 (I X. 28 - 31 7. 29) 216 000 „

d. h. in den ersten 10 M onaten der diesjahrigen 
Cam pągne 68 000 Tonnen m ehr ais in der ganzen 
yorjahrigen Cam pągne.

D er I n 1 a n d s k o n s u m ist nach den Angaben 
des Statistischen H auptam ts im laufenden Zucker- 
jahr nur um ca. 4 Prozent gestiegen und diirfte in 
der ganzen Cam pagne hochstens 360 000 to (gegen 
342 000 to im V orjahre) betragen. U nter Hinzurech- 
nung von ca. 20 000 to aus der letztjahrigen Cam 
pagne waren die Y orrate zu Anfang August auf 
etwa 180 000 to W eiBzucker zu yeranschlagen, von 
denen im Inlande bis zum Beginn der neuen Cam 
pagne nur etwa 60—70 000 to abgesetzt werden 
diirften, wahrend fiir die Ausfuhr noch reichlich 
100 000 to iibrig bleiben. Dieses Quantum  in 2 M o
naten auszufiihren, diirfte jedoch kaum  gelingen

Carl Fr. Braun
Stettin-Lastadie-
S a m m e l n u m m e r  35366

Gegrundet 1858

Kolonialw aren-lm port und 
Lebensmittel-GrosshandeS

in Polen t§2S/29.
(bisheriger M onatsdurchschnitt der Ausfuhr 20000 
to, im Juli ca. 25 000 to).

Das V erhaltnis zwischen dem I n l a n d s k o n s u m

zur Ausfuhr betrug 1927/28 342 000 :148 000, in del  ̂
10 ersten M onaten, 1928/29 300 000:216 000, ha 
sich also f i i r  die polnische Zuckerindustrie bedeu
tend yerschlechtert, da die polnische Z u c k e r a u s  
fuhr bekanntlich ein Verlustgeschaft ist, das nur 
durch die hohen Lnlandspreise einigerm aB en aus- 
geglichen wurde. AuBerdem sind im laufenden 
Zucker jahr die Preise f i i r  Exportzucker z u r i i c k  
gegangen; nach den statistischen V e r ó f f e n t l i c h u n  
gen ergibt sich f i i r  Exportzucker in den e r s t e n  
10 M onaten der laufenden Cam pagne ein D u r c  
schnittspreis von 507.— gegen 595.— Zloty u1̂ 
Vorjahre. U nter diesen U m standen d i i r f t e  auch di 
im [uli d. Js. erfolgte 10-prozentige P r e i s e r h o h u n g  
f i i r  Inlandszucker die Verluste am Ausfuhrgescha 
bei weitem nicht ausgleichen; die p o l n i s c h e  Zuckei 
industrie befindet sich d a h e r  weiter in e i n e r  k r  
tischen Lage. . ,

Dem verhaltnismaBig geringen A nsteigen  d 
inlandischen Zuckerkonsum s im  laufenden Zucke 
jah r diirfte die polnische Regierung auch bei c e 
F e s t s e t z u n g  des vorlaufigen I n 1 a  n d s k o n 
t i r i g e n s  fiir die bevorstehende C a m p a g n e  R eC ^ 
nung getrageri haben. Eine polnische V e r o r d n u n g  

vom 14. August d. Js. setzt fiir das Z u c k e r w i r  
schaftsjahr 1929/30 ein grundsatzliches Kontingen 
von 359613,7 (1928/29 337,106) und ein zusatz- 
liches Inlandskontingent von 25173 (1928/29 50 o 
to provisorisch fest.

P a s  A r b e i f s a m f  S l c l i t n
verm ittelt

tiichtige A rbeitskrafte aller Beruf©
unparteiisch und kostenlos

Anruf: Sammelnummer 25616

BUle bei Anfragen slefs aui den 
„osi$ee-Handei“ Bezug neiimen.
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Wirtschaftliche Ulachrichten
Sdiweden.

Die Handelsflotte. 1915 um faBte die schw edischc H an- 
delsflotte 2826 Schiffe mit einer G esam tto n n ag e . von
1 204 294 B ru tto tonnen  und A nfang 1929 2603 Schiffe mit 
einer G esam ttonnage von 1 571 329 B ruttotonnen, von denen 
1095 599 T o. auf D am pf schiffe, 383 405 To. au f Mo to r - 
schiffe und 92 325 To. au f Segelschiffe entfallen. 1913 b e 
trug der W ert der H andelsflo tte  194 Mili. K r., ab e r 1929 
schon 420 Mili. Kr.

N ach den  soeben veroffentlichten B erichten stiegen 
die B ru ttoeinnahm en d e r schw edischen H andelsflo tte  1928 
auf 289,9 Mili. Kr., von denen  263,8 Mili. Kr. auf F rach ten  
entfallen. W as den  P roduktionsw ert d e r schw edischen In- 
dustrien  anbetrifft, so steht d ie  Schiffsindustrie an  v ierter 
Stelle und wird nur von d e r IIo lz-, Zellstoff- und m echa- 
nischen Industrie  iibertroffen.

Ergebnis der Erzverschiffungen. N ach einer (T T )- 
M eldung aus Lulea an  „Sydsv. D agb l.“ erreichen d ie E rz- 
yerschiffungen iiber L u l e a  in d ieser Saison bereits 1 650 000 
Tonnen. Insgesam t w erden sich d ie  V erschiffungen in diesem  
Jah re  auf rund  21/2 M illionen T onnen  belaufen — ein E r 
gebnis, das seit 1918 noch nicht erreicht w orden ist.

Die Konferenz der englischen KohIenexporteure und 
der skąndina,vischen Kohlenimporteure in K openhagen hat 
den Zweck, die Schw ierigkciten  zu beseitigen, d ie einer 
starkeren  E in fuhr der englischen K ohle entgegenstanden . 
Die A ussprache fiihrte dazu, daB von skandinavischer Seite 
'"ersprochen w urde, d ie A usfuhr nach E ng land  zu fo rdem  
und daB die  englischen K ohlenexporteure erklarten , daB sie 
bestrebt sein w erden, den  W iinschen der skandinavischen 
K o h le n im p o r te u re  R echnung zu tragen.

Starkę Inanspruchnahme des Reedereidarlehensfonds.
Wie ,,H andelstidn ingen“ m eldet, belaufen sich die vorliegen- 
den G esuche schw edischer Schiffahrtsgesellschaften  um  Ree- 
dereidarlehen  auf zusam m en 6 683 411 Kr., w ahrend am  
30. Septem ber, wie dem  Ilande lsam t, das in d e r nachsiten 
Zeit die en tsprechenden  V orsćhlage abzugeben  hat, seitens 
der R egierung  m itgeteilt w orden ist, nur rund 2 M illionen 
zur Y erfiigung stehen. V on den am  le tz ten  M onatsw echsel 
eingcgangenen rund  3,5 Mili. Kr. muBten nam lich bereits an  
die R ederi A.B. Svea sow ie T ransatlan tic  u. a. bewililigte 
1,5 Mili. Kr. reserv iert w erden. D ie T atigkeit d e r neuen  
Schiffshypothekenkasse konn te  noch nicht beginnen, da die 
R eglem entsfrage im m er noch ungelost ist. D iese K asse stellt 
^war eine B esserung der L age dar, aber die R eedere idarlehen  
bleiben nach wie vor unentbehrlich.

Eriksbergs mek. verksta!d liefert 10 000 Tonnen fiir 
schwedische Reederei. W ie ,,H andelstidn ingen“ m eldet, ha t 
das fiir die R eederei A.B. M anhem  bei E rik sbergs jmek. 
^erkstad  beste llte  M otorschiff „M anhem “ von 10 000 To. 
L adefahigkeit am  10. Sep tem ber seine Probe- und A bnahm e- 
fąhrt vorgenom m en. D ie in der M itte des Schiffes, das 
°iue Lange von 292, eine B reite von 43 und einen T iefgang  
v°n 28 FuB besitzt, e ingebaute  M aschincrie besteh t aus einem 
H aupt m otor vom D ieseltyp, der ebenso wie der H ilfsm otor 
°ei E rik sberg  un ter Lizenz von B urm eister & W ain hergo- 
Jtellt w orden ist. D ie G eschw indigkeit be trag t im bela denen 
^ustand  13 K noten.
„ Kapitalsabschreibung von 10 zu 1 bei der Reederei 
^unds rederi A.B. W ie ,,H andelstidndngen“ m eldet, ha t die 

e rw altung von Sunds rederiak tieebo laget auf Sund, Skóns 
jtoęken in V asternorrlands liin beschlossen, zur D eckung der 

den Schiffsverkaufen entstandenen  V erluste das  Kapitał. 
^°n 628 000 au f 62 800 Kr. herabzusetzen . D er hierdurchl 
reiw erdende B etrag  soli dem  R eservefonds zugefiihrt wer- 

c en- D ie H erabsetzung  des K apitals erfo lg t in der W eise, 
aB fiir j e zehn A ktien von zusam m en 1000 Kr. eine peue 

100 Kr. N ennw ert gegeben  wird.
Der FlUgverkehr nimmt zu. D er Passag ier-, Giiter- 

und Postverkehr auf den schw edischen Luftlinien zeigt eine 
^ilsehnliche Zuna,hme gegen  1928: die Linie Stockholm)— 

elsingfors ist um  67 v. H . gestiegen , auch die Linien 
' tockholm —Berlin und M alm ó-A m sterdam  w eisen groBen 

U wach s auf. Auf dem  Flugfeld  Bulltofta bei Malmo, dem  
wichtigstcn F lug  zentrum  der nordischen W elt, sind in den 
rsten 8 M onaten d. J . 3869 Personen  gestarte t, 1693 Per)- 

^°nen angekom m en, und 160 000 k g  G iiter sind mit Flug- 
'Ceugen  teils abgefah ren , teil s angekom m en.

D as w achsende F lug in teresse des Publikum s tritt auch 
in den speziellen einheim ischen F lug touren  in die E rschei- 
nung, die im laufenden J a h r  schon 17 000 km  zuriickgelegt 
haben. E ine offentliche F lugschau  bei S tockholm  zog 1177 
P ersonen  heran  gegen  69Ó im Vo,rjahre. Ambulanzfliiige 
in ab seits liegende G egenden haben  auch im  laufenden 
Ja h re  m anche schw erkranke Patien ten  in die Iio sp ita le r 
von Stockholm  eingeliefert.

Die Arbeitslosenziffer sinkt. Die staatliche A rbeitslosen1- 
unterstiitzungskom m ission m eldet einen R iickgang der Iiilfs- 
bed iirftigen um  810 Personen  oder 14 v. H . au f 5055 P e r 
sonen. Z ur selben Zeit im V orjahre gab es 9500 A rbeits- 
lose in Schw eden.

Riesige PreiI5eIbeerexporte nach Deutschland. D ie A us
fuhr von PreiB elbeeren von Schw eden nach D eutschland hat 
je tz t begonnen, und ist in Sm aland, W arm eland und Nonri- 
land bereits im vollcn G ange. A llein in N orrland rechnet 
m an mit insgesam t 300 W aggons.

Konkurs einer HoJzfirma. W ie aus Stockholm  gem eldet 
w ird, hat d ie  V erw altung von d e r bekann ten  und )alten 
F irm a S trom m an & Larsson in G otenburg  den K onkurs an- 
m elden miissen. W ie d e r geschaftsfiih rende D irek to r des Un- 
ternehm ens erk larte , ist der Z usam m enbruch auf die schlechte 
K onjunktur in der H olzindustrie  zuriickzufiihren. N ach der 
Bilanz von 1928 betrug  das A ktienkapital 1,6 Mili. Kr., der 
R eservefonds 13 500 Kr., G rundstiicke 1,15 Mili. Kr., Ge- 
.baude ca. 0,6 Mili. Kr. und M ascliinen 0,4 Mili. Kr. Diei 
Schulden beliefen sich 1927 auf ca. 2 554 000 Kr.

Norwegen.
Die Kohlengruben in Kingsbay (Sp itzbergen) muBten 

infolge einer am  16. A ugust d. J . erfo lg ten  Gasexpk>sion 
auf unbestim m te Zeit s t i l l g e l e g t  w erden. — Im  W irt- 
schaftsjahr 1927/28 w urden im m erhin 207 000 to K ohle ge- 
fordert, d ie nun durch  E infuhr aus an d e rn  L andem  ^u 
decken  sind. D eutsch land  hat mit englischer und polj- 
nischer K onkurrenz zu rechnen.

Der Fettheringfang ergab im A ugust ein Q uantum  (ein- 
schlieBl. K leinheringe) von 144,140 Pil. gegen  ca. 61 700 HI. 
im A ugust 1.928; das ais H andelsw are  gesalzene Q uantum  
ist auch  viel groBer ais voriges Jah r. D er E r tra g  des nor- 
wegis>chen H eringsfanges an  d e r islandischen K iiste wird 
ungefahr auf dąsselbe E rgebn is wie 1928 geschatzt. Die 
M akrelenfischereicn  w aren im A ugust gering.

Ertrage des Walfangs. N ach dem  ,,F a rm an d “ liegen 
die R echenschaftsberichte fiir 2 W alfang-G esellschaften  fur 
das R echnungsiah r 1928/29 v o r :

D ie G e s e l l s c h a f t  „O d d “ hat einen B etriebsiiber- 
schuB von 2 623 766 K ronen zu verzeichnen. D avon w erden 
670 041 Kr. au f die „ P h y tia “ abgeschrieben  (dam it ist d e r 
buchm aBige W ert des Schiffes vroll abgeschrieben);. 1 Mili. 
Kr. w erden au f das iibrige E igen tum  d e r G esellschaft a b 
geschrieben ; 150 000 Kr. w erden verschiedenen Fonds und 
153 725 Kr. dem  P roduk tionskonto  (das dam it auf 5 743 000 
Kr. kom m t) gu tgesch rieben ; auf das K apitał der GeseR- 
schaft w ird eine D m d e n d e  von 25o/0 (750 000 Kr.) verteilt.

D ie A ./S. R o s s h a v e t hat fiir die Saison 1928/29 einen 
B etriebsuberschuB  von 5 410 163 K ronen festgestellt. Abi- 
geschrieben  w urden 2 500000 Kr., verschiedenen F onds w u r
den 650 000 Kr. zugefiihrt, 1 750 000 Kr. zur V erteilung 
einer D ividende von 25o/0 zu r V erfiigung gestellt und d e r 
R est au f das nachste  J a h r  , vorgetragen .

In  d e r Saison 1927/28 hat d ie  G e s e l l s c h a f t  O d  d 
bei einem U eberschuB  von , 1 035 630 Kr. eine D ividende 
von 20«/o und d ie  G esellschaft R o s s h a v e t  bei einem  B e 
triebsuberschuB  von 4 832 604 Kr. eine D ividende von ^no/0 
(1 400 000 Kr.) verteilt.

D ie T ó n s b e r g  V a l f a n g e r i  A.S. verteilt nach 
Z eitungsberich ten  fur 1928/29 sogar eine D ividende von 50o/0.

DanemarK.
Steigerung des Schiffsverkehrs in den danischen Hafen.

U eber d ie  E n tw ick lung  der Schiffahrt in den  danischen 
H afen  liegen seitens des S tatistischen  A m tes in K openhagen  
je tz t g enauere  A ngaben fiir das zw eite V ierte ljahr 1929 vor, 
d ie  wir nachstehend den  E rgebn issen  d e r yorhergehenden  
Q uartale  gegenubergestellt w iedergeben:
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Anzahl Nettoreg.- Gelóschte Eingenom- 
Anliiufe Tonnen Guter mene Giiter 

(1000 R.-T.) (1000 to) (1000 to)
2. V ierteljahr 1929 29 800 4 341 3 447 1 257 
davon Linienfahrt 11 100 1921 402 393
1. Y ierteljahr 1929 9 100 2 621 2 221 577 
4. Viertelj ahr 1928 27 600 4 085 3 372 1 293
3. „ 1928 30 100 4 205 3 340 1 137
2. „ 1928 28 100 3 889 2 898 1 129 
1. „ 1928 22 700 3 809 3 017 1047

D er H afen  von K openhagen  w urde w ahrend des zw eiten 
Q uartals von 5100 Scbiffen von zusam m en rund 1 496 000 
N etto reg .-T onnen  angelaufen und eingenom m en 357 000 to. 
Sam tliche P rovinzhafen w urden angelaufen  von 24 700 
Schiffen von 2 845 000 R eg.-T o . netto, welche 2 370 000 to 
G iiter lóschten und 900000 to einnahm en. In  dem  ent,- 
sprechenden  Z eitraum  des Y orjahres lauteten  die Zahlen 
23 400 Schiffe von 2 520 000 N etto reg .-T o ., ge 'ó sch t w urden 
1895 000 to und eingenom m en 791 000 to.

Det Oestasiątiske Kompagni vergroBert ihre Flotte um 
112 000 Tonnen. Von den N eubauten  d e r O estasiatiske K om 
pagni, die nach dem  P rogram m  neun Schiffe von zu 
sam m en rund  112 000 To. um fassen, ist, wie ,,B orsen“ 
m eldet, am  6. S ep tem ber der erste, nam lich das M o to r- 
schiff ,,A lsia“ von d e r N akskov  Skibsvaerft geliefert w orden 
und ist auch schon mit F rach t nach dem  O sten gefahreln.

Der Schweinebestand um zehn Prozent angewachsen. 
N ach der am tlichen Z ahlung vom 15. Ju li. ds*. Js. ist d e r  
Schw einebestand D anem arks seit dem  15. Ju li 1928 von
3 363 000 au f 3 653 000 gestiegen. A llerdings ist der B estand 
an  Jungschw einen  nicht im erw arte ten  U m fange gróBer 
gew orden  -— tro tz  der bedeutenden  E in fuhr aus. Schw eden. 
W ie der L andw irtschaftsja t m itteilt, b esteh t in E ng land  ein 
M angel an  Speck, w ahrend in D anem ark die Schweine- 
schlachtungen zuriickgegangen sind. Die Specknotierung ist 
mit 1,76 Kr. das Kg. seit langere r Zeit unverandert.

Geringe Haferernte, Rekordernte an Roggen und Gerste. 
W ie aus K openhagen  gem eldet w ird, ist die d iesjahrige 
I la fe re rn te  in D anem ark  die schlechteste seit sieben Jahren , 
w ahrend d ie  erw arte te  A usbeute an  R oggen  und G erste ais 
R ek o rd ern te  anzusprechen  ist. W eizen scheint einen etw as 
geringeren  E rtrag  zu liefern. ais 1928.

Weiter sleigende GroBhandelsrichtzahl. D ie vom Sta- 
tistischen Amt in K openhagen  fiir den M onat A ugust er- 
rechnete  R ichtzahl der in D anem ark  geltenden GroBhandels- 
p reise be trug  150 gegen  149 im Juli und 146 im  Juni. E r- 
w ahnensw erte  S te igerungen  sind eingetreten  bei den  G ruppen 
L ebensm ittel tierischer H erkunft von 148 auf 151, B renn- 
stoffe und Schm ierole von 119 auf 122 sow ie chem isch1.- 
technische W aren  von 174 au f 176.

Aus (der Konkursstatistik. W ie wir den  V eroffent- 
lichungen des S tatistischen Am tes in K openhagen  ent'- 
nehm en, sind in ganz D anem ark  w ahrend des M onates 
Au,gust insgesam t 29 K onkurse angem eldet w orden gegen
31 im Ju li und 34 im Jun i sow ie 39 im Mai. D ie G esuche 
um  Z w angsvergleich  betrugen  im B erichtsm onat 10 gegen
12 im Juli, 4 im  Jun i und 5 im Mai. AuBerdem verzei;chnet 
der B ericht im  A ugust 213 Z w angsversteigerungen; wovon 
38 au f L andg iiter entfielen, gegen  300 bezw . 54 im  Juli, 186 
bezw . 40 im Jun i und 239 bezw . 60 im Mai.

Lettland.
Die Geschaftslage der lettlandischen Wollbearbeitungs- 

fabriken. O bw ohl die gesam te W irtschaft des L andes im 
laufenden Ja h re  infolge der schlechten vorjahrigen  E rn te  
un te r dem  Zeichen allgem einer D epression  stand, zeigt die 
T a tigke it der fiihrenden in ^ n d isch en  W ollbearbeitungsfabriken  
einen .durchaus befried igenden  V erlauf. D ie U m satze in e in
heim ischen W o l l s t o f f e n  w aren im Jan u a r ds. Js. etw a
4 mai so groB ais im entsprechenden  M onat des V orjahres 
und im F eb ru ar um  etw a 1—2 mai. F iir den M onat M arz 
ergab sich tro tz  der iiblichen Inventurverkaufe ein Riick- 
gang  d e r U m satze um  etw a 20o/o, doch w aren d ieselben  
noch um  ein B edeutendes hoher (schatzungsw eise um  200%) 
ais  vor 2 Jah ren . Im  April entsprach die In tensita t des 
A bsatzes ungefiih r der des Y orjahres, w ahrend in den 
nachstfo lgenden  M onaten sich eine augenfallige S teigerung  
beobachten  laBt. Im  Juli, besonders aber im A ugust, hat 
sich das G eschaft ganz w esentlich belebt, w elcher M onat 
w ie auch  der Septem ber, d ie  H ochsaison im W ollgewebfi- 
geschaft darste llt.

D ie inlandischen E ngrospre ise  fiir m ittlere WolV 
gew ebe stellen sich auf 9—25 Lat und hoherw ertige auf

20—36 Lat pro M et er. D ie F abrikation  von K am m garn und 
M antelstoffen, W attelip, W oli- und B aum w ollw atte wie aucn 
G aloschenfutter w ird intensiv betrieben  und ist d e r A b s a tz  
zufriedenstellend. Am gangbars ten  sind billige A n z u g s t o n e  
in der P re islage  von etw a 14—15 Lat.

G ute U m satze w erden in le tz te r Zeit in F l a u s c h e n  
erzielt. D ie F ab rikation  von F lauschstoffen  ist in Lettlan 
zum ersten  Mai in diesem  Ja h re  aufgenom m en worden, 
und zw ar anlaBlich der V erdrangung  inlandischer _ S o m m e r -  
stoffe durch auslandische F lauschstoffe. E s erschien daher 
naheliegend, solche S toffe im In lande anzufertigen, un 
hat die A ufnahm e der P roduktion  sich ais r e n t a b e l  erwiesen. 
D ie inlandischen F lausche zeichnen sich durch  eine gute 
Q ualitat aus, sie stellen sich relativ billiger ais d ie aus- 
landischen und finden gu ten  A bsatz.

W as das G eschaft in W o l l g a r n e n  anbetrifft, so 
w aren die U m satze im Jan u a r 1929 gróB er ais 1928, nn 
F eb ru ar glich sich der A bsatz aus und sank im  M arz Uf11 
etw a 50»/o, hielt sich jed o ch  bedeutend  hoher ais im  Marz 
1927. Im  April en tsprach das G eschaft etw a dem  vor- 
jah rigen , es versch lech terte  sich jedoch w iederum  im  Mai- 
Im  Ju n i stiegen die  U m satze sehr erheblich •— schatzungS 
w eise auf das D oppelte  — lieBen jedoch im  Ju li ds. J s - 
w ieder etw as nach. Im  A ugust ist auch hier w ieder eine 
s tarkere  B elebung eingetreten . .

Zuckerproduktion. D ie M itauer Z uckerfabrik  hat in der 
vergangenen  W oche die V erarbeitung  von R ohzucker beende 
und insgesam t 2150 to K ristallzucker hergestellt. Von diesem 
Q uantum  sind bereits 1200 to verkauft worden. N unm ehr 
beabsichtig t die Fabrik , an  die V erarbeitung  von Z u c k e r -  
riiben, in welchcn eine gu te  E rn te  zu erw arten  ist, zu treten. 
Zw ecks F ó rderung  des R iibenanbaues nim m t d ie Z u c k e r 
fabrik  kostenfreie  A nalysen iiber den Z u c k e r g e h a l t  d er a n -  
gebauten  R iiben vor. E s erw eist sich, daB derselbe berei s 
•jetzt schon im D urchschnitt 15% b e trag t und es steht zu 
erw arten , daB er sich im H erbst w eiter auf 17o/o e r h o h e n  
w erde.

Die Bestande der Auslandsvaluta in der Bank von 
Lettland haben sich zum  4. S ep tem ber um  2,5 Mili. L s .  au 
48,10 Mili. Lat gegeniiber dem  S tande d e r V o r w o c h e  e r h o n  • 
D iese E rhohung  ist teilw eise auf den ZufluB a u s l a n d i s c h e r  
V aluŁa infolge ge ta tig te r F lachsverkaufe z u r u c k z u f u h r e n .

Getreidebedarf. D er V erbrauch der lettlandischen 
S tad te  an R oggen  be trag t etw a 75 000 to jahrlich. D 1C 
R oggeneinfuhr erreichte bis. zum Ju li ds. Js . bereits ca. 
80 000 to, so daB bei w eiterer B eriicksichtigung der R oggenr 
e infuhr im  nachstfo lgenden M onat der B edarf fiir ein rundes 
Ja h r  gedeck t sein diirfte. D agegen  belauft sich d e r Konsuni 
von W eizen au f sehatzungsw eise 68 000 to jahrlich , eii> 
schlieBlich der 18 000 to fiir den  A rm eebedarf, und de 
K onsum  a n  G erste  au f ca. 5000 to, mit Inbegriff i 
3000 to, welche von den lettlandischen B rauereien  benotig 
w erden. W ahrend  d ie  E rn te  an  W eizen zur B edarfsdeckung 
nicht ausre ichen  diirfte, ist mit einem groB eren U eberschu 
an  G erste  und H afer zu! rechnen. D ie fiihrenden landw ir 
schaftlichen O rganisationen L ettlands sind d ah e r an  em 
Sondierung der A uslandm ark te  fiir den A bsatz der Jetz 
genannten  G etreidearten  getreten . . .

Fleischexport. N ach A ngaben der staatlichen F];®1?0 . 
exportkontro lle  w urden im Aujgust ds. Js . 23 924 kg  ^ relsCi;L 
ins A usland exportiert. H iervon entfallen auf .,a ^°r 
19 523 kg, Schaffleisch 3362 kg  und Rinderzu(ngen 1040 Kg- 
D as B acon g ing ausschlieBlich nach E ngland.

Flachsverkaufe. D ie F lachsm onopolverw altupg ^  
F inanzm inisterium s hat in der vergangenen  W oche 100 
F lachs n ied riger S ortim ente in  das A usland v e rk a u /f t  un 
w eiter ca. 900 to zum  P reise  von 68 Pf. St. fiir Livonia °  •

Butterexport. Im  A ugust w urden aus L ettland 211U 
B utter gegen  1931 to im Ju li ds. Js . exportiert.

Antrag auf zollfreie Obsteinfuhr. Sechs groBere Rig^ 
K onfekt- und Schokoladenfabriken  haben an  das. Lina 
m inisterium  eine E ingabe gem acht, in w elcher sie cne zo f 
freie E infuhr von 200000 kg  Aepfel bean tragen . D ie E inga 
w ird dam it m otiviert, daB die  d iesjah rige  O bstern te  ni ^  
ausreiche, um  d ie zur H erstellung  von K aram ellen  e r fo r c  e 
liche A pfelsyrupm enge zu ergeben . , *

RuBlandauftriige. W ahrend  in le tz ter Zeit d ie  n
lungen mit Sow jetruBland iiber die V ergabe von Bestellung 
f i ir .d a s  laufende zw eite V ertragsjah r etw as ins S t o c k e n  g^ 
kom m en w aren, ist nunm ehr eine B elebung derselben  ein0 
treten , d ie  zu konk re ten  R esu lta ten  gefiihrt hat. E s ^ a n ę ^  
sich um  eine erzielte E in igung zw ischen der R igaer Ak'■ 1 
gesellschaft ,,P hón ix“ und d e r sow jetrussischen
delsvertre tung  auf L ieferung von 350 K iihlw aggons
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die russischen E isenbahnen  im  W erte  von ca. 12 Mili. Lat. 
D as genannte U nternehm en, das bisher etw a 18 W aggons mo- 
natlich herstellte , w ird infolge des erhaltenen A uftrages die 
P roduktion  auf 23—-25 W aggons monatlich steigern  und 
som it seinen B etrieb en tsprechend erw eitern  miissen.

D ie L ieferungsfrist der erteilten  A uftrage be trag t 14 
M onate.

Transittariffragen. VTo r langere r Zeit ha tte  das L ibauer 
und W indauer B órsenkom itee an  zustandiger S telle angereg t, 
daB zur H ebung des, T ransitverkehrs d ie T ransittarife  d e r 
genannten  H afen  dem  R igaer g leichzustelłen seien. Auf einer 
E nde der V orw oche tagenden  S itzung im V erkehrsm inisterium  
w urde die E ntscheidung  d ieser F rag e  davon abhangig  g e 
m acht, ob Liba,u auf einen iiber die A bm achungen des letfc- 
landisch-russischen H andelsvertrages h inausgehenden  W aren- 
transit Sow jetruB lands rechnen  konne. D ie sow jetrussische 
H andelsvertre tung  in R iga soli einer solchen S teigerung  des 
russischen W aren transits sym pathisch gegeniiberstehen, und 
zw ar ist d ie  R ede von der F estse tzung  eines Mindestqua,nV 
tum s von 30 000 To.

Die Inbetriebnalime der neuerbauten Eisenbahnstrecke 
von Libau nach Pfalzgrafen (G lude), d ie  bekanntlich Libau 
mit M itau und R iga( ausschlieBlIich auf lettlandischem  B oden 
verbindet, w ahrend d e r b isherige  E isenbahnverkehr zum 
Teil durch L itauen gehen  muBte, w urde am  25. Septem ber 
eroffnet. D ie B ahn hat russische Spurw eite.

Estland.
Die Zahlungsbilanz im Jahre 1928. N ach dem  M uster 

friiherer Jah re , schreib t d e r Rev. Bote, hat das Z entra lb iiro  
fiir S taatssta tistik  auch fiir das Ja h r  1928 d ie Z ahlungsbilanz 
E stlands zusam m engestellt. W egen  M angel an  D aten  ist die 
K apitalbew egung auBer acht gelassen w orden, so daB nur die 
laufenden K redit- und D ebetposten  beriicksichtigt w orden 
sind. Auch d ie  ins A usland abgefiih rten  Zinsen fiir kurz- 
fristige K red ite  und D ividenden sind nicht in d ie  Bilanz auf- 
genom m en w orden.

D as E rgebn is d e r Z ahlungsbilanzen fiir die vier letz ten  
Jah re  ist fo lgendes:
(Mili. Kr.) 1928 1927 1926 1925
Kredit 144,1 121,3 111,3 110,7

'Debet 151,1 115,0 110,0 110,1
Bilanz -7 ,0  +6,3 +1,3 -{-0,6

D ie Passivitat d e r Bilanz von 1928 ist vorw iegend durch 
den bedeutenden  E infuhriiberschuB  an  W aren  zu erklaren .

D ie w ichtigsten K r e d i t p o s t e n  sind fo lgende:

^Varenverkehr (Ausfuhr)
Sehiffahrt
Transport (Transit)
^ersicherung
J^ost, Telegraph, Teleplion 
J' remden yerkelir 
biplom. Yertretungen 
Diverse

D agegen  stehen folgende D e b e t

^Yarenyerkehr (Einfuhr)
^insendienst des Staates 
1 r ivater Zinsendienst 
^chiljahrt, Transport 
^ersicherung
A °st, Telegraph, Teleplion 
^usw anderung
^usgaben der Reisenden i. A.
{'J.plom. Yertretungen i. A. usw.
Diverse

1928 1927
127,2 106,0

5,1 4,9
0,9 0,8
2,4 2,4
1,9 1,4
5,0 4,3
1,3 1,3
0,3 0,2

144,1 121,3
p o s t e n :

1928 1927
132,4 97,3

3,7 2,6
4,0 4,0
2,3 2,1
2.4 2,4
0,7 0,5
0,4 1,1
3,2 3,0
0,9 0,9
M _____ 1,1

151,1 115,0
Ein erfreuliches Zeichen ist die in der Bilanz zutage tre- 

ende B elebung de9 V erkehrs mit dem  A uslande.
,. D ie Bilanz g ib t wie gesag t, kein genaues Bild von 
^esem  V erkehr, doch ist zu hoffen, daB es dem  statisti,'- 
Schen Biiro gelingen wird, in Zukunft auch die KapitalK^er1- 
ehiebungen m ehr oder w eniger genau zu erfassen.

Erhohung einiger Einfuhrzolle. D ie R egierung  hat sich 
veranlaBt gesehen  — um  die E infuhr von W aren die in E st- 
and hergestellt w erden einzuschranken — einige Zoile, wie 

llachstehend aufgefiihrt zu erhóhen. Die neuen Satze tra ten

am  15. S eptem ber d. Js . in K raft und gelten  bis zum 30. 
Septem ber 1930.
§ 57 Pkt. 7. Grofie Haute „Rindbox“ und Gewicht Gfrs

groBe Ilaute fiir M ó b e l............... 1 kg n. 2,50
Pkt. 8. Schw. Chrom kalbsleder „Boxcalf“ „ 3,75 

§ 57 Pkt. 1. Schuhwerk nicht besond. genannt.
a) Von denen ein Paar iiber 1.350

Gramm w i e g t ...........................  „ 4,50
b) Von denen ein Paar 1.101—1.350

Gramm w i e g t ...........................  „ 7,00
c) Voił>denen einPaarl.lOOGramm

und' weniger w i e g t ...............  „ 9,00
§ 88. G u m m i  (Kautschuk und Gutta-

percha) lialbfertig oder ais Fertig- 
ware.

Pkt. 3. Schuhw erk aus Kautschuk und 
G uttapercha m it oder ohne Bei- 
fiigung von Stolf, Leder etc.
a) Galosclien, Botike, hohe Stiefel „ 1,00
b) sonstige, n icht besonders ge

nannte ..........................................  „ 4,50
§ 183. B a u m w o l l g a r n  (englische

Nummerierung):
Pkt. 1. Unter Nr. 38

a) u n g e b le ic h t ............................... „ 1,20
b) gebleicht, gefiirbt, m erzerisiert „ 1,50 

Pkt. 2. Nr. 38 — Nr. 60 excl.
a) u n g e b le ic h t ............................... „ 2,00
b) gebleicht, gefiirbt, m erzerisiert „ 1,80 

Pkt. 3. Nr. 60 — Nr. 80 incl.
a) u n g e b le ic h t ............................... „ 1,80
b) gebleicht, gefiirbt, m erzerisiert „ 2,00 

Pkt. 4 Nr. 80 und hóhere Nr.
a) ungebleicht
b) gebleicht, gefiirbt, m erzerisiert „ 2,30 

§ 187. B a u m w o l l g e w e b e  ungebleicht
und gebleicht.

Pkt. 1. Ungebleicht:
a) nicht besonders genannt bis

10 qm pro k g ...........................  „ 3,00
b) dieselben, von 10—15 qm pro kg „ 4,50
c) dieselben, iiber 15 qm pro kg „ 14,70 

Pkt. 2. Gebleicht:
a) nicht besonders genannt bis

10 qm pro k g ...........................  „ 6,00
b) dieselben, von 10—15 qm pro kg „ 9,00
c) dieselben, iiber 15 qm pro kg „ 20,00 

Pkt. 3. Bander und Streifen in der Art
von Spitzen und Stickereien ge- 
w ebt in der Breite bis 20 cm . . „ 30,00 

§ 188. Baumwollgewebe, gefiirbte, bunt-
gewebte, mit Farben bedruckte 
und m erzerisierte.

Pkt. 1. Nicht besonders genannt, bis 10
qm pro k g ......................................  „ 9,00

Pkt. 2. Dieselben von 10—15 qm pro kg „ 15,00 
Pkt. 3. Dieselben iiber 15 qm pro kg . „ 30,00 

§ 199. W o l l g e w e b e  nicht besonders
genannt.

Pkt. 1. Ueber 5 qm pro k g .......................  „ 14,00
Die Butterąusfuhr nach Deutschland ist in den ersten  

6 M onaten des laufenden Jah re s  im V ergleich zur ent!- 
sprechenden  Periode 1928 von 2745 to au f 1301 to zuriick- 
gegangen , D ie G esam tausfuhr von B utter im ersten  H alb jah r 
1929 und 1928 sitellte sich folgenderinaB en in T onnen:

1929 1928
Jan u ar <■ 386 405
Februar 300 439
Marz 361 472
April 886 755
Mai 753 960
Juni 1328 1416

Aus d ieser U ebersicht erhellt, daB die  B u tterausfuhr 
1929 iiberhaupt zuriickgegangen ist, nur d e r April weist 
hóhere Z ahlen  ais im  Vor)ahire au f; das e rk la rt sich ab er 
durch den  A btransport d e r w ahrend d e r E isschw ierigkeiten  
angesam m elten  M engen.

In teressan t ist, daB d ie  A u s f u h r  n a c h  E n g l a n d  
im ersten  H alb jah r 1929 auf 2666 to gestiegen  ist, von 
1972 to im ersten  H alb jah r 1928.
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Flachs und Leinsaat. Auf dem  F lachsm ark t ist es 
vorliiufig still. D ie E rn te  wird auf etw a 9000 to geschatzt, 
wobei die Q ualitat eine gu te  ist. Auf dem  M ark te  fiir 
L einsaat hat ein U m schw ung stattgefunden, indem  die Fir- 
n isfabriken  noch iiber groB ere V orrate  an  im portiertem , 
Sam en verfiigen und anscheinend w enig kaufen  w erden. 
Info lgedessen  ist mit einem E x p o rt von Schlag- und K ron- 
saat aus E stland  in diesem  Ja h r  wohl zu rechnen.

Oele. In fo lge d e r E instellung  d e r T atigkeit des „E stl. 
O elschieferkonsortium s“ ist das estnische Benzin vom M arkt 
verschw unden. D aher h a t auch eine S teigerung  des Benzin- 
p reises von 33—35 au f 41,40 Kr. pro  100 kg  stattgefunden.

Der Holzmarkt. Die L age auf dem  H olzm ark t wird 
im  allgem einen wenig giinstig  beurteilt. D ie P reise halten  
sich zw ar, doch w ird im Z usam m enhang mit den grcxBen 
russischen E x po rtp lanen  mit einem R iickgang  der Kon- 
junk tu r gerechnet.

LUauen.
Frachtverkehr auf der Memel. D ie B eforderung von 

F rach tg iite rn  auf der M em el ist in der gegenw artigen  Schiff- 
fah rtssaison  schatzungsw eise um  25o/o gesunken  und zw ar 
hauptsachlich  aus dem  G runde, weil der im V orjahre d irek t 
aus D anzig  zu W asser tran spo rtierte  Zucker in diesem  Jah re  
aus der T schechoslow akei bezogen und mit d e r E isenbahn  
befo rdert wird.

Auch der T ranspo rt solcher M assenartikel wie Zem ent, 
E isen, K ohlen u. a. zu W asser ha t nachgelassen . D ie 
H aup tg riinde  dafiir sieht m an darin , daB d e r W asserstand  
auf der M emel in  diesem  Ja h re  n iedrig  ist, norm al beladene 
B arken  w egen der V ersandung schw er durchkom m en, was 
U m laden und verspate te  L ieferung d e r W aren  zur Folgę 
hat. Selbst d ie  H olzflóBerei gesta łte t sich w egen d e r vielen 
flachen Stellen im FluB rech t schw ierig. D ie T atigkeit der 
vorhandenen  2 B agger schaff t keinerle i bem erkbare  Ab- 
hilfe.

D ie F rach tp re ise  sind im  V ergleich zum V orjah re  nicht 
zuriickgegangen  und b e tragen  gegenw iirtig  z. B. fiir Zem ent 
13—14 Lit und  fiir kiinstliche D iingem ittel 16 Lit pro 
T onne M em el—K aunas.

Die Farben- und Chemikalien-Einfuhr kom m t zum weit- 
aus gróB ten T eil aus D eutschland. Im  1. H a l b j a h r
1 9  2 9  w urden 152 to F a r b e n  u n d  L a c k e  (gegeniiber 
244,3 to im 1. H a lb jah r 1928) im W erte  von 725 500 Lit 
(1031500 Lit) eingefiihrt, wovon 128,6 (187,9) to im W erte  
von 629 300 Lit (899 300 Lit) au f D eutschland entfallen. 
D er Im port von C h e m i k a l i e n  und p h a r m a z e u t i -  
s c h e n A rtikeln, d e r eine bedeutende S teigerung  erfah ren  
hat, belief sich auf 2 727,5 to (140,4 to) im W erte  von
2 833 000 Lit (715 800 Lit). D e u t s c h l a n d  lieferte  2 245,2 
to (110,7 to) im  W erte  von 2 291200 Lit (569 900 Lit), L e t t -  
l a n d ,  das an  zw eiter S telle  steht, 170,8 to  im W erte  von 
104 500 Lit. —

Die Butteraiusfuhr zeigt steigende T endenz. Im  ersten  
H alb jah r 1929 w urden 1153 to B utter ausgefiihrt, etw a 80o/0 
davon nahm  D eutschland auf und rund 18o/0 E ng land  (gegen  
10o/o im V orjahre).

Einfuhr von Kleesaat. D urch eine V erfiigung des Fi- 
nanzm inisters ist auf G rund d e r A nm erkung zu § 57 der 
Z ollbestim m ungen und im E invernehm en mit dem Land- 
w irtschaftsm inister, wie d ie  I. u. H .-Z tg . m eldet, g es ta tte t 
w orden, daB R otk lee (Trifolium  pratense), Schw edenklee 
(T rifolium  hybridum ), W eiBklee (Trifolium  repens) und Ti- 
m otheum  (Phleum  pratense), falls sie den in d e r V erfiigung 
des F inanzm inisters (vgl. D eutsches H andels-A rchiv 1928,
S. 2043) festgese tz ten  B edingungen entsprechen, auch iiber 
das Zollam t U e b  e r  m e m e l  nach L itauen eingefiihrt w er
den  diirfen.

Polen.
AuBenhandel. Im  A u g u s t  be trug  der W ert d e r  

E i n f u h r  226,5 Mili. Zloty, d e r W ert d e r A u s f u h r  
280,7 Mili. Zloty, m ithin der A usfuhriiberschuB 54,2 Mili. 
Zloty. D ie E in fuh r im  A ugust g ing  um rund 40 Mili. Z loty 
zuriick, w ahrend d ie  A usfuhr, im  V ergleich zum  Ju li, eine 
W ertste igerung  von 4,3 Mili. Z loty brachte, was auf die 
verstark te  A usfuhr von K ohle und Schw einen zuriickzufiihren 
ist. In  der E in fuh r zeig te sich eine B eschrankung bei a llen  
W arengruppen .

Die Baconausfuhr nach England hat stark zugenommen. 
In  den 8 ersten  M onaten d. Js . w erden fiir 1,5 Mili. Pfd. St. 
exportiert, w ahrend im ganzen  Ja h re  1928 bloB fiir 480 000 
Pfd. St. nach E ngland  ausgefiih rt w urden.

Der neue polnische Giitertarif wird, lau t B e k a n n t -  
m achung in d e r N r. 33 des G esetzblattes fiir E i s e n b a h n -  
tarife und  E isenbahnvero rdnungen  d e r polnischen Staats- 
bahnen, am  1. O k t o b e r  d. J  s. eingefiihrt w erden.

Das deutsch-polnische Holzprovisorium lauft b e k a n n t l i ic h  
bis zum  1. D eezm ber d. J . ;  falls es am  1. O ktober nicht 
gek iind ig t wird,, g ilt e s  ais auf ein w eiteres J a h r  v e r l a n g e r t .  
D ie K iindigung des A bkom m ens w ird vom  R e i a h s f o r s t -
w i r t s c h a f t s r a t  v e r l a n g t ,  d a  d i e  H a n d e l  s v e r t r a g s v e r h a n d l u n g  en
in ab seh b arer Zeit kein  E rgebn is h a b e n  d i i r f t e n ,  g e n a n n t e s  
A bkom m en a b e r  bloB zur E rleidh terung  d e r V e r h a n d l u n g e n  
mit Polen  abgesch lossen  w u r d e .

Neue Einfuhrzolle. D er M inisterrat verfiigte, von fol- 
genden  landw irtsohaftlichen P roduk ten  Einfuhrzolle zu 
e rheben:
Gerste und Hafer 11 Zloty fiir 100 kg
Mais, Erbsen, Bohnen und Buchweizen 6 „ „ 100 „ 
Hirse 3 „ „ 100 „
Mehl, das im Zolltarif nicht besonders

genannt ist 16 „ „ < 100 „
Die ost-oberschlesisćhe Koks- und Brikettproduktion. Im 

1. H a l b j a h r  1 9 2 9  erfuhr s o w o h l  die P roduktion  von 
K oks und  B riketts, ais auch d e r In landsverbrauch g e g e n i ib e i  
der V er gleich szeit des V orjahres eine S teigerung, w a h r e n d  
der E x p o rt beider H eizm ittel einen R iickgang  a u f w e i s t ,  
wie aus den fo lgenden T abellen  ersichtlich is t:
K o k s  Produktion Inlandsverbrauch Export

in Tonnen
1. Halbjahr 1929 859 914 782103 71706
1. „ 1928 824 242 717 485 75 701
1. „ 1927 663 220 649 634 55 894
B r i k e t t s
1. Halbjahr 1929 142 287 140 387 4 557
1. „ 1928 128 298 124 246 5 711
1. „ 1927 129 652 113 433 7 015

An w eitaus e rs ter Stelle un ter den  A b n e h m e r n  des 
polnischen Koks- und B rikett-E xports steht O esterreich, daS_ 
in der B erichtszeit 26 000 to K oks (gegeniiber 23 377 in dei 
e rsten  H iilfte 1928) und 3300 to B riketts (2844 to) aufnahm- 
Ais w ichtige K oksbezieher sind noch zu nennen Rum anien 
mit 13 031 to (14 996 to) und U ngarn  mit 11 250 to (14 820 to)- 

Protestierte Wechsel. Im  J u l i  d. Js . ha t d ie  Zan 
der p ro testierten  W echsel nach der am tlichen W a r s c h a u  er 
S tatistik  zum ersten  Mai d ie  H albm illionengrenze nber-
schritten  und  506 713 betragen . Im  Y orm onat w ar ein Still'
s tand in d e r  standigen A ufw artsbew egung d e r Zahl der 
p ro testierten  W echsel eingetreten , die dam als 456 959 betrug- 
D em  W erte  nach lieg t e ine S te igerung  von 98 511000 Zl. 
Ju n i d. Js . au f 116 763 000 Zl. im B erichtsm onat vor- 
D er D urchschnittsw ert stellt sich auf 230 Zloty. E s w i r  
allgem ein  dariiber gek lag t, daB selbst bei E inkaufen  jnl 
W erte  von 50 Zloty und daru n te r W echsel gegeben  w e r d e n -

Ritfland.
Die Sowjetindustrie erhalt verantwortliche Fabrik‘11' 

rektore. D as M itsprechen der A rbeitervertre ter bei alie 
kaufm annischen und technischen F rag en  hat zu u n ^ , ? 
baren  Z ustanden  gefiihrt und die A rbeitsdisziplin  vóJ ig 
un terg raben . Je tz t ha t d e r ZentralausschuB  d e r  k o m r n u  
nistischen P arte i d en  F ab rikd irek to ren  d ik ta to rische  Vo • 
m achten gegeben , sie allein  haben die A rbeiter anzustelie 
und zu entlassen und d ie verw altungstechnischen Anor 
nungen ohne T eilnahm e d e r  P arte izellen  und d e r Fabri 
ausschiisse d e r G ew erkschaften  zu treffen. D ie Befehle e 
D irek to rs sind ohne W iderrede zu erfiillen.

D urch d iese M aBnahm e erfo lg t eine k lare  A bkehr vo 
dem  b isher auch in den  F ab riken  durchgefiih rten  So\^Jel<
system . n  H “

Russische Streichholzer in Deutschland (vergl. „ O ■ 
Nr. 11). D as Z iindholzsyndikat hat beim  L andgericht > 
Berlin, eine e i n s t w e i l i g e  V e r f i i g u n g  g e g e n   ̂
r u s s i s c h e  H a n d e l s v e r t r e t u n g  e r w i r k t ,  
G rund dereń  d e r V ertrieb  russischer S treichholzer mit 
b isherigen  E tik e tten  u n te rsag t w orden ist.

E ine  Schadenersa tzfo rderung  auf G rund des M arkę 
schutzgesetzes w ird anhang ig  gem acht w erden. n

Ernte. Im  siidlichen und siidw estlichen RuBland ^  
einige L andstriche eine wirklich g u te  E rn te  zu verze1^ Lg 
im allgem einen haben  sich ab e r d ie  H offnungen  auf 
M ittelern te nicht verw irklicht, selbst im  fruch tbaren  
hynien ist d ie E rn te , infolge anha ltender D iirre, weit nmi 
d er vorjahrigen  zuriickgeblieben. Auch technische Ku  ̂ Ąet  
wie T ab ak  und A rzneipflanzen haben  stark  gelitten, nur 
H opfen  verspricht einen gu ten  E rtrag .
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AuBenhandel. Im  A u g u s t  be trug  der W ert d e r E i n 
f u h r  610,5 Mili. Fm k., der W ert der A u s f u h r  904,4 
Mili. Fm k., m ithin der AusfuhriiberschuB 293,9 Millionen.

Fiir die Zeit Januar-A ugust erg ib t sich ein E infuhriiber- 
schuB von 679,4 Mili. Fm k., gegen  91,0 Mili. Fm k. im. 
gleichen Z eitraum  1927, ab er 1463,4 Mili. Fm k. in  den  
ersten  8 M onaten  1928. —

N achst einer B eschrankung in der E infuhr (um 29 
Mili. Fm k. im V ergleich zum Ju li d. Js .) ist das gu te  E r- 
gebnis der verstark ten  H olzausfuhr (650,9 Mili. Fm k. im 
August, gegen  573,6 Mili. Fm k. im Juli) und auch d e r fleiBi- 
geren  A usfuhr an  E rzeugnissen  d e r P ap ierw aren industrie  
(170,3 Mili. Fm k. im A ugust, gegen  141,2 Mili. im  Juli) 
zuzuschreiben.

Holzverkaufe. W ie w ir der von Svensk T ravaru tidn ing  
veroffentlichten U ebersicht entnehm en, beliefen sich die H olz- 
verkaufe seitens Schw edens bis zum  15. S ep tem ber auf 
etwa 950 000 S tandards, w ahrend  d ie  finnlandische Ziffer 
970 000 betrag t. V erglichen mit dem  vorigen Jah re , in dem  
die entsprechenden  Z iffern zum gleichen Z eitpunkt 800 000 
bezw. 875 000 lau teten , sieht das E rgebn is sehr giinstig  aus.

T ro tzdem  betrach te t m an die Lage sow ohl in Schw eden 
ais auch in Finnland in F achkreisen  mit ein iger Sorge, da< 
man einerseits d ie  gegenseitige und andrerse its  die russische 
K onkurrenz fiirchtet.

Der Staatshaushaltsplan fur 1930. D ie zuriickgetretene 
R egierung hat bereits den S taatshaushaltsp lan  fiir 1930 auf- 
gesitellt; die SchluBsum men ergeben  im V ergleich mit dem  
B udget fiir 1.929 fo lgendes Bild in Mili. Fm k.:

1930 1929
Ordentliclie Einnahmen 4 370,7 4196,8
Autierordentliche Einnahinen 97,6 26,0
^uschufi aus der Kapitalreserve 58,1________49,5

Zusammen: 4 526,4 4 272,3 
Ordentliclie Ausgaben 3 800,7 3 501,5 
Aufierordentliche Ausgaben _725,7 ______ 770,8

4 526,4 4 272,3
D ie ordentlichen  E i n n a h m e n  1930 sind also um  

173,9 Mili. Fm k., d ie auB erordentlichen E innahm en um  
?1,6 Mili. Fm k. hoher al9 im Ja h re  1929 veransclilagt w orden; 
zUr A usbalanzierung des B udgets w erden d e r K apitalreserve 
8,6 Mili. Fm k. m ehr a is  im Ja h r  vorher entnom m en. •—

D ie ordentlichen  A u s g a b e n  sind um  299,2 Mili. 
Fmk. hoher, d ie  auB erordentlichen A usgaben um  45,1 Mili. 
Fmk. geringer a is  im Ja h re  1929 veranschlagt w orden.

D ie ordentlichen E innahm en sind hoher veranschlagt 
Worden, da m an von den  S taa tsfo rsten  und B etrieben und 
aus den  S teuern  auf hóhere E ingiinge rechnet, w ahrend die 
^teigerung  der auB erordentlichen E innahm en sich auf eine 
F innahm e von 75 Mili. Fm k. au s dem  R eingew inn d e r 
f innland-B ank griindet.

D ie o rdentlichen M ehrausgaben  w erden begriindet durch  
erhóhte A usgaben bei den  staatlichen B etrieben (101,8 Mili. 

mk.) und  bei den  B eam tengehaltern  (85 Mili. Fm k.). —
Finnlands Zahlungsbilanz fiir 1928 schlieBt mit einem 

A u s g a b e n i i b e r s c h u f i  von rd . 1 600 Mili. Fm k. ab, 
einem D e f i z i t ,  das einen R ekord  fiir die ganzen  le tz ten  
sieben Ja h re  aufstellt. Seit 1922 w ar d ie  finnlandische Z ah 
lungsbilanz in den m eisten Jah ren  aktiv , wenn d e r E in- 
UahmenuberschuB auch nicht betrachtlich  war, wie aus der 
l° lgenden  T abelle  hervorgeht, die E innahm en, A usgaben und 
Salden d e r  Ja h re  1922 bis 1928 geg en iib ers te llt:

Einnahmen Ausgaben Saldo 
in Millionen Finnm ark

4 480 +
5170 -
5 320
6 170 
6 370

\ 7 140 
8 860 —

B eide Seiten  d e r Bilanz, sow ohl E innahm en wie A us
gaben sind von J a h r  zu J a h r  in ziem lich konstan te r W eise 
Sew achsen. Lediglich d ie A usgaben des le tz ten  Jah res  zeigen 
eme sp runghafte  A ufw artsbew egung. D ie U rsachen der plótz- 
Jchen V erschlechterung der Zahlungsbilanz w erden sofort 
eutlich, w enn m an d ie  einzelnen Posten  d e r Einnahmen,'- 

und A usgabenseite in  d re i G ruppen teilt, nam lich in  den 
arenaustausch , die Z inseneinnahm en und -ausgaben und

1922 4 930
1923 4 920
1924 5 590
1925 6 260
1926 6 390
1927 7 220
1928 7 260

die iibrig b leibenden Positionen der Bilanz und in 'jeder 
d ieser G ruppen getrenn t das E innahm en- und A usgabenplus 
errechnet, wie es in der fo lgenden Zusam m enstellung ge- 
schehen ist:

W arenaustausch Zinsen Alle ubrigen Posi
tionen der Bilanz

(AusgabenuberscliuB =  -  , EinnahmenuberschuB -  -}-)
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928

490 
210 
260 

55 
30 

— 60 
— 1770

+
+

—  220
-  250
-  260
— 325
— 285
— 320
— 350

180
210
270
360
335
460
520

W,

W ahrend  nam lich die Z inszahlungen regelm aB ig ein 
(langsam  ansteigendes) M inus und alle ubrigen  Posten  d e r 
Bilanz ein Plus ergaben, das ebenfalls steigende T endenz auf - 
weist, zeig t der reine W arenverkehr m it dem  A uslande eine 
unregelm aB ige E ntw icklung, w obei das erhebliche Minus 
des le tz ten  Jah re s  besonders auffiillig ist. D ie aus einer sehr 
betrach tlichen  S teigerung  der E in fuhr resu ltierende P a s s i  - 
v i t a t d e r  H a n d e l s b i l a n z  i. J . 1928 ist denn  auch 
von entscheidendem  EinfluB auf d ie  Z ahlungsbilanz g e 
wesen. Im  einzelnen setzt sich die Bilanz in E innahm en und 
A usgaben aus fo lgenden  Posten  zusam m en: F iir die W a r e n -  
a u s f u h r  w urden 6 250 Mili. Fm k. vereinnahm t, wozu 
noch 60 Mili. Fm k. L agergeb iih ren  kom m en, fiir die 
W a r  e n  e i n f u h r  verausgabl 8 020 Mili. Fm k., wovon 40 
Mili. Fm k. fiir an  finnlandische G esellschaften gezah lte  See- 
und T ransportversicherungsbetrage  in A bzug gebrach t w er
den. D er W arenschm uggel ist auf d e r A usgabenseite m it 70 
Mili. Fm k. eingesetzt. D ie E innahm enseite  enthalt w eiter 
70 Mili. an  H afengebiihren , 220 Mili. an  Schiffsfrachten, 
ferner 200 Mili., d ie  von R iickw anderern  eingebrach t w urden. 
A uslandische R eisende g aben  in F innland 170 Mili. Fm k. 
aus, finnlandische R eisende im  A uslande 180 Mili. Fm k. D ie 
an  auslandische V ersicherungen gezah lten  und vom A us
land an  finnlandische V ersicherungen geleisteten  B etrage 
in H óhe von 170 Mili. Fm k. gleichen sich in E innahm e und 
A usgabe aus. Post, T e leg raph  und S taatsbahnen  erscheinen 
mit 46 Mili. in den  E innahm en und mit 35 Mili. Fm k. in den  
A usgaben. R eprasen ta tionsausgaben  im A usland sow ie In
ternationale  A bgaben  figurieren  mit 26 Mili. in den  A us
gaben  und die E innahm en aus denselben  T ite ln  m it 20 
Mili. Fm k. An Z insen w urden 50 Mili. vereinnahm t und 
und 400 Mili. Fm k. verausgabt.

Die Einfuhr von Automobilen ist, m it R ucksicht auf 
G eldknappheit, s tarkzuriickgegangen , z. B. w urden im Juli 
d. Js . bloB 302 W agen  eingefiihrt gegen  801 im Ju li 1928. ■ 
Im  Laufe der sieben ersten  M onate d. Js . w urden 2693 A uto 
m obile eingefiihrt, in der g leichen Periode 1928 ab e r 4991. — 
D agegen  w urden 1824 Chassis fiir M otorfahrzeuge in den 
ersten  sieben M onaten d. Js . eingefiihrt gegeniiber 1795 
Chassis in d e r g leichen Zeit des V orjahres.

Der Export der finnlandischen Zellulose- und Papier- 
industrie hat in den  le tzten  Jah ren  dank  einer um fangreichen 
Investitionstatigkeit (nam entlich was die A ufstellung m oderner 
M aschinen fiir d ie  H olzveredlung an langt) groBe Fortsch ritte  
m achen konnen. D ie H o l z s c h l i f f  - A usfuhr ist, w ie die 
folgende T abelle  zeigt, im V e r g 1 e i c h z u 19  13  um  m ehr 
ais das D r e i f a c h e  gestiegen . D er Z e 11 u 1 o s e - E x p o rt 
hat sogar zuletzt annahernd  das A c h t f a c h e  seiner Vor- 
k riegshohe erreicht. B etrachtlich vergróB ert hat sich aUch 
die A usfuhr von Z eitungspapier, w ahrend d e r E x p o rt von 
P ap ier verschiedener Sorten  w eniger stark  anstieg  und die 
A usfuhr von P appen  auf ihrem  V orkriegsniveau stehen  blieb.

Holzschliff Zellulose
in to

[. Ilalbjahr 1929 67 991 225 556
1928 58144 217 056
1927 38 238 166 840
1926 25 285 151 156 
1913 20 340 29 017

Pappen Papier Zeitungspapier 
. Ilalbjahr 1929 24 003 117 731 83 302

1928 20 725 119 318 84 267
1927 17 280 107 698 73 636 
1926 20 820 100 751 71 186 
1913 24 926 68 182 32 703
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A bnehm er der finnlandischen Zellulose sowie der Pa- 
pierindusitrie-Erzeugnisse ist in bedeutendem  MaBe E n g 
l a n d ,  dessen  E in fuh r aus F innłand mit M aschinenlieferun- 
gen  dah in  kom pensiert w ird. — D er W e r t  des E xports ' 
d e r finnlandischen Zellulose- und Pap ierindustrie  belief sich 
im I. H a lb jah r 1929 auf 892,5 M illionen F innm ark , d. h. 
au f ca. 40% d e r G esam tausfuhr, d ie 2 228,9 Mili. Fm k. b e 
trug. F iir das I. H a lb jah r 1928 steht ein W ert von 868;4 
Mili. Fm k. gegeniiber, fiir 1927 von 800, fiir 1926 von 749,1, 
fiir 1925 von 733,5 Mili. Fm k.

D ie im Ja h re  1.918 ins Leben gerufene V erkaufsgesell- 
schaft „ F i n n i s c h e  Z e l l u l o s e - V e r e i n i g u n g “ hat 
es ab e r  verstanden, anstelle  des verloren  gegangenen  ru ss i
schen M ark tes neue  A bsatzgebiete  in W esteuropa und 
A m erika zu erschlieBen, so daB F innłand heute  einer d e r be- 
deu tendsten  Z ellu lose-E xporteure gew orden  ist. D er B edarf 
des W eltm a.rktes an  Zellulose ist vor allem  auch im  Z u 
sam m enhang m it d e r auB erordentlichen S t e i g e r u n g  der  
K u  n s t s e i d  e p r o d u k  t i o n  gew achsen, die in F innłand 
selbst noch keinen  E ingang  gefunden  hat. AuBer d e r ge- 
nannten  V erkaufsverein igung gibt es auch eine „V erein igung 
d e r finnischen P ap ie rfab riken“ sowie „F innlands H olzschliff- 
vere in igung“ , die (sam tlich in H elsingfors) einem  Spitzen- 
verband, dem  „Z en tra lverband  der finnischen H olzveredlungs- 
industrien“ a n g e h o re n ..

Flugpostdienst Helsingfors—Hannover. In  einer in H e l 
s i n g f o r s  abgeha ltenen  K onferenz zw ischen den P o s t -  
c h e f s  d e r  n o r d i s c h e n  S t a a t e n  w urde, wie die 
I. u .  H .-Z tg . m eldet, eine EntschlieB ung ąngenom m en, in 
d er sich d ie  K onferenz einm iitig fiir eine regelm aB ige 
N a c h t p o s t - F l u g v e r b i n d u n g  H e l s i n g f o r s  — 
S t o c k h o l m  — M a l m o  — K o p e n h a g e n  — H a n 
n o  v e r  aussprich t. D ie S trecke  soli in H elsingfors an  die 
Linie H elsingfors — R eval AnschluB haben, in  Malmó (K o 
penhagen) und in H annover an  d ie  Fluglinien nach dem  
O sten, Siiden und W esten.

Die Aussichten der diesjahrigen Ernte sind gute. I?.1® 
statistische A bteilung des L andw irtschaftsm inisterium s tell 
fo lgende vergleichende Z ahlen  fiir d ie  d re i letz ten  Jah re  nut, 
w obei 8 sehr gu t, 7 gut, 6 iiber m ittel, 5 mittel, 4 unter1 
m ittel usw .’ bedeu te t:

M itte A ugust 
1929 1928 1927 

W eizen  5,5 5,7 6 4
R oggen 5,9 5,0 5,8
G erste  5,6 5,2 5,4
H afe r 5,3 5,3 5,8
K arto ffe l 5,7 5,3 6,0
H eu  4,9 5,8 6,5

D ie W eizenernte spielt keine groBe Rolle, da d a v o n  
nur w enig angebau t w ird, daB H auptgew ich t liegt aut 
R oggen , G erste, H afer, K artoffel, d ie  eine gu te  M it t e l e r n t c  
versprechen. MiBlich ist der geringe H euertrag , der e .ine 
vers ta rk te  E in fuhr von F u tterm itte ln  zur Folgę haben  diirfte-

Korsnofierungen der Finlands-BanK.
F inn land ische Mark. Verkauler.

18. Sept. 19. Sept. 20. Sept. 2l.Sept.
N e w - Y o r k .................................  39,70 39.70 39,70 39,70
London .....................................  192.75 192,75 192,70 192.70
S t o c k h o l m .................................  1065,50 1065.50 1065,25 1O05.J®
B e r l i n ..........................................  947,50 947,50 947,50 947,50
P a r i s ............................................... 156,00 156,00 156,00 156,00
BrOssel . . . . .  554,00 554,00 554,00 . 554,00
A m s te rd a m ................................. 1595,00 1595,00 1595,00 150J.OO
B a se l..............................................  767,00 767,00 767,00 767.00
O s l o ..............................................  1059,50 1059,50 1059,00 1059,00
K o p en h ag en ................................. 1059,50 1059,50 1059,00 1059,0U
Prag . ..........................................  118,00 118,00 118,00 11°'""
Rom  ..........................................  208,50 208,50 208,50 208,50
R e v a l ..........................................  1063,00 1063,00 1063,00 1063,00
Riga .....................................  767,00 767,00 767,00 767,00
M adrid ......................................  588,00 588,00 588.00 589,00

Sfeuerkalender fiir den
Von Rechtsanw alt D r.

Von Rechtsanw alt D r . D e l b r i i c k ^  Stettin.

t. Oktober:
1. Zahlung der Rentenbankzinsen in der 

Landwirtschaft.
2. Zahlung eines H albjahresbetrages der 

erhóhten O bligationssteuer, soweit eine 
solche noch in Betracht kommt.

5. Oktober:
Abfiihrung der im M onat Septem ber
1929 einbehaltenen Lohnabzugsbetrage, 
soweit sie nicht schon am  20. Septem 
ber abzufiihren waren. Gleichzeitig Ab- 
gabe einer E rk larung  iiber den Gesamt- 
betrag  der im M onat Septem ber e inbe
haltenen Betrage.

10. Oktober:
1. Vorauszahlung eines V ierteljahresbetra- 

ges auf die E inkom m ensteuer und Kór- 
perschaftssteuer 1929.

. 2. V orauszahlung eines V ierteljahresbetra- 
ges auf die U m satzsteuer 1929 unter 
gleichzeitiger A bgabe einer yoranmel* 
dung. Schonfrist bis zum 15. Oktober.

Monai Ohlober 1929.
D e 1 b r i i c k , Stettin.

3. Zahlung eines V ierteljahresbetrages auf 
die K irchensteuer 1929.

15. Oktober:
1. Ablauf der Schonfrist fiir die Voran- 

m eldung und V orauszahlung der Um- 
satzsteuer 1929.

2. Zahlung der Lohnsum m ensteuer fiir den 
M onat Septem ber, soweit nicht Sonder- 
vorschriften bestehen. In Stettin ist 
diese Zahlung erst ain (20.) 21. O k
tober fallig.

3. Zahlung der Grundvermógen-ssteuer fiir 
den M onat O ktober fiir alle nicht land- 
oder forstw irtschaftlich genutzten Grund- 
stiicke.

4. Zahlung der H auszinssteuer fiir den M o
nat Oktober.

(20.) 21. Oktober:
1. A bfiihrung der in der Zeit vom 1. bis 

15. O ktober einbehaltenen Lohnabzugs- 
b e trag e / wenn sie fiir den ganzen Be- 
trieb RM . 200.— iibersteigen.

2. Zahlung der Lohnsum m ensteuer in 
Stettin.



1, Oktober 1929 O S T S E E - H A N D E L 35

iB isenbahn-G iiteryerkchrs  -  n a c h r ic h te n .
Bearbeitet vom Yerkehrsbiiro der Industrie- und Handelskammer zu Stettin.

a) Deutsche Tarife.
Deutscher Eisenbahn-Giitertarif, Teil I Abt. A und 

Anhang. Zum  D eutschen E isenbahn-G iitertarif, Teil I Abt. A 
tritt mit G iiltigkeit vom 1. O k tober 1929 N ach trag  III  in 
K raft. D er N ach trag  enthalt A enderungen der Ausfiihrungs- 
bestim m ungen zur EVO ., A enderungen und E rganzungen  
der A nlage C und d e r A nlage II. D ie im N ach trag  en t- 
haltenen E rschw erungen  der B efórderungsbedingungen treten  
erst mit G iiltigkeit vom 1. D ezem ber 1929 in K raft.

Zum  A nhang dieses T arifs tritt zum gleichen Zeit- 
punkte N ach trag  II in K raft. E r enthalt A enderungen und 
E rganzungen  des a lphabetischen  V erzeichnisses der in der 
A nlage C aufgefiih rten  G egenstande, die bis einschlieBlach 
20. Ju n i 1929 eingetreten  sind.

Deutscher Eisenbahn-Giitertarif, Teil I Abt. B. Mit
Giiltigkeit vom 1. O k tober 1929 tritt der N ach trag  VI zum 
vorgenannten  T arif in K raft. D er N ach trag  enthalt Aende,- 
rungen und E rganzungen  des Inhaltsverzeichnisses, d e r Ab- 
kiirzungen, der A llgem einen Tarifvorschriften , der Giiteri,- 
einteilung, des N ebengebiihrentarifs , d er E rlau terungen  und 
des Sachverzeichnisses sowie B erichtigungen. Tariferhóhun- 
gen und E rschw erungen  tre ten  erst mit G iiltigkeit vom 
1. D ezem ber 1929 in K raft.

Durchfuhr-AusnaSrmetarif S.D. 2 (Verkehr deutsche See- 
hafen—Schweiz und umgekehrt). Mit A blauf des 30. S ep 
tem ber 1929 tritt ob iger T arif vom 1. Ju li 1929 und die mit 
Giiltigkeit vom ' 22. A ugust eingefiihrte K iirzungstafel auBer 
Kraft. E in  neuer D urchfuhr-A usnahm etarif S.D. 2 erscheint 
mit G iiltigkeit vom 1. O ktober 1929.

Durchfuhr-AusnaShmetarif S.D. 4 (Verkehr deutsche See- 
hiifen—Oesterreich bzw. Donauumschlagstellen und umge
kehrt). Mit G iiltigkeit vom 1. O ktober 1929 sind im  W aren- 
verzeichnis die Z iffern V ,,Feld- und G artenfriichte d e r d e u t
schen K lasse F “ und X III  „O bst und B eeren a ller Art', 
frisch und unverpack t“ der A bteilung 33 sowie d ie  Z iffer III 
,,O bst und B eeren a lle r Art, frisch und verpack t“ d e r A b
teilung 35 zu streichen.

D as \V arenverzeichnis d e r A bteilung I ist wie folgt 
zu fassen: ,,G iiter a lle r Art, ausgenom m en O rangen (A pfel
sinen), M anJarinen , Z itronen, Feld- und G artenfriichte der 
deutschen K’asse  F, O bst und B eeren a ller A rt“ .

Durchfuhr-Aiusnahmetarif S.D. 5 (Verkehr deutsche See- 
hafen—Polen und umgekehrt). D ie G eltungsdauer d e r A b
teilung A im  A bschnitt F „B esondere  F rach term aB igungen“ 
(fur E isen- und S tahlw aren) w urde um  ein w eiteres Ja,hr 
bis zum  15. Sep tem ber 1930 verlangert.

Reichsbahn-Giitertarif, Heft C II b (Ausnahmetarife).
Im  Afusnahmetarif 31 (Baumwolle) w urde mit G iiltig

keit vom 19. Septem bej. 1929 E ilenburg  Ost un ter den S onder
frachtsatzen ais E m pfangsbahnhof aufgenom m en.

Im  Ausnalmetarif 34 (Hanf usw.) w urde mit G iiltigkeit 
vom 19. Sep tem ber 1929 H alle  (W estf.) un ter den S o n d er
frach tsatzen  ais E m pfangsbahnhof aufgenom m en.

Im Ausnahmetarif 52 (Papier usw.) w urden mit G iiltig
keit vom 19. Septem ber 1929 A schersleben und H alle (Saale) 
ais E m pfangsbahnhof e un ter den S onderfrach tsatzen  a u f
genom m en.

Im  Ausnahmetarif 53 (Garnę usw.) w urde mit G iiltig
keit vom 19. S ep tem ber 1929 K ollnau un te r den Sonder- \  
frach tsatzen  ais V ersandbahnhof aufgenom m en.

Im  Ausnahmetarif 61 (Porzellanwaren usw.) w urde mit 
G iiltigkeit vom 12. S eptem ber 1929 Zeitz ais V ersandbahn- 
hof un ter den S onderfrach tsatzen  aufgenom m en.

Reichsbahn-Giitertarif (Ausnahmetarif 6 fiir Steinkohlen 
usw.). Mit G iiltigkeit vom 1. O k tober 1929 kom m en die  im  
A bschnitt IV des T arifs u n te r A 3 und B 3 genann ten  
tschechoslow akischen U ebergangsbahnhofe  in Fortfall.

Von diesem  Z eitpunkte  an  ist dem nach d ie  F rach t fiir 
K ohlensendungen von diesen B ahnhófen nicht m ehr nach 
dem  A usnahm etarif 6, sondern  nach der K ohlenklasse F 
zu berechnen.

b) Deutsche Verbandtarife.
Deutsch-Jugoslavischer Verbandtarif. Mit A blauf des 

19. Sep tem ber 1929 tra t der T arif fiir die B eforderung  von 
gedó rrten  (getrockneten) Pflaum en ais F rach tgu t in W agen- 
ladungen  von S tationen der ;jugoslavischen S taatsbahnen  
nach S tationen d e r D eutschen R eichsbahn-G esellschaft und 
anschJieBender P rivatbahnen  vom 20. S eptem ber 1928 auBer 
Kraft. E in  neuer T arif tritt erst am  1. O kober 1929 mit er- 
hóhten  F rach tsa tzen  in K raft.

Deutsch-Rumanischer Verbandtarif. Mit G iiltigkeit vom 
15. Sep tem ber 1929 w urden un ter Nr. 8 (W alniisse) von 
Satu • M are nach verschiedenen deutschen B ahnhófen un ter 
anderem  auch fiir S tettin  H gbf. neue F rach tsa tze  eingefiihrt.

Deutsch-Tschechoslowakischer Giiterverkehr (Verkehr 
mit deutschen Seehafenstationen), Heft 8. Mit G iiltigkeit vom 
1. O ktober 1929 w erden im T arif 12 d ie  F rach tsa tze  fiir ge- 
do rrte  Pflaum en von B ratislava pristav nach den  Seehafen  
ermąBigt.

c) Auslandische Tarife.
Polnische Staatsbahnen. D er im „O stsee-H andel“ Nr. 17 

vom 1. Sep tem ber 1929 au f Seite 24 angekiind ig te  neue 
G iitertarif fiir Polen, w elcher aus den H eften  T eil I, Abt. B,
Teil II, H eft 1 und 2 besteht, tritt m it G iiltigkeit vo.m 
1. O k tober 1929 in K raft.

Polnisch-Ungarischer Eisenbahnverband. Zum vorstehen- 
den V erbandverkehr tra t mit G iiltigkeit vom 15. Septem ber
1929 N ach trag  IV zum H eft 1 in Kraft.

Lebrecht Weigel & Entz, Stettin
G eg r iin d et 1 8 9 2  Gl*o8- U n d  Exporthandlung G ieseb rech tstr . 5

A lle  A rten  T o ile t te -A r t ik e l, K am m e, B u rsten , S p ie g e l, P in se l,
K le in e ise n -, S ta h l-, K rista ll- , G um m i- und C e llu lo id w a r e n .
S a m tlich e  P a r fiim er ien  in - und  a u sla n d isch er  H e r s te lle r .
K o sm e tisc h e  E r z e u g n isse  a lle r  b e k a n n te n  M a rk en firm en .
E i g e n e  F a b r i k a t i o n  k o s m e t i s c h e r  P r a p a r a t e .
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mitteilungen 
der Industrie-  und J&undelskummer zu Stettin

Eisenbahnwesen.
Verordnung zur Eisenbahn-Verkehrsordnung vom 9. Sep

tember 1929. W ie das Reichsverkehrsm indsterium  bekannt- 
macht, ist d ie  nach d e r V erordnung vom 4. Jan u a r 1929 
(RGB1. II, S. 33) am  30. Sep tem ber 1929 ab laufende Frist 
fiir d ie V erw endung d e r noch vorhandenen  F rach tb rie fe  im 
AusmaB von 420x297 mm mit altem  A ufdruck — auch wenn 
sie nicht aus N orm alpapier 4 a hergestelłt sind — gemaB 
einer V erordnung  vom 9. S ep tem ber d. Js. bis zum 31. 
M arz 1930 verliingert w orden. W ie das R eichsverkehrsm i- 
nisterium  dazu erklart, k ann  mit einer w eiteren  V erlangerung 
der A ufbrauchsfrist nicht gerechnet w erden.

Auftcnliandel.
Vorschriften fiir die Einfuhr von Fischkonserven in 

Italien. In  einer V erordnung vom  7. Ju li 1927 hatte  die 
itałienische R eg ierung  V orschriften  fiir d ie H erstellung , die 
E in fuhr und d en  V ertrieb von F ischkonserven erlassen, 
iiber die d ie  Industrie- und H andelskam m er nahere Aus- 
kunft erteilen  kann. N unm ehr sind zu d ieser V erordnung 
A usfiihrungsbestim m ungen ergangen, die in der G azzetta 
U fficiale N r. 195 vom 22. A ugust 1929, Seite 3891 ver- 
óffentlicht sind . E ine  vorliiufige U ebersetzung  der w esent- 
lichsten B estim m ungen d ieser A usfuhrungsverordnung ist der 
Industrie- und H andelskam m er zugegangen , d ie  sie In- 
te ressen ten  auf W unsch abschriftlich zur V erfiigung stellen 
kann.

Sfeuerwesen.
Verlangerung des Steuermilderungsgesetzes. D er Reichs- 

finanzm inister ha t dem  R eichsw irtschaftsrat den E n tw urf 
eines d ritten  G esetzes zur V erlangerung  d e r G eltungsdauer 
des S teuerm ilderungsgesetzes zur B egutachtung vorgelegt. 
D iesem  E n tw urf hat der F inanzpolitische AusschuB des 
R eichsw irtschaftsrats zugestim m t. E s ist 'jedoch dam it zu 
rechnen, daB d ie  BeschluB fassung der gesetzgebenden  Kor- 
perschaften  erst nach dem  30. Sep tem ber d. Js . erfo lgen 
wird. D er R eichsfinanzm inister hat daher fiir die Zwischen- 
zeit vom A blauf der gegenw artigen  G eltungsdauer des S teu 
erm ilderungsgesetzes bis zur V erabschiedung des neuen Ver- 
langerungsgese-tzes eine dem  ErlaB II I  H v 13400 vom 17. 
A ugust 1928 en tsprechende U ebergangsregelung  getroffen . 
D er neue R underlaB  S 5001 — 1318 II I  vom 11. d. Mts. 
o rdnet an :

,,Bei den nach dem  30. Sep tem ber 1929 bis zum 
Z eitpunkt der Y erabschiedung des neuen V erlangerungs- 
gesetzes etw a e in tretenden  S teuerfallen  der in B etracht 
kom m enden  Art ist die S teuer zunachst nur in H ohe der 
im S teuerm ilderungsgesetz  vorgesehenen S teuersatze zu 
stunden. Bei der S tundung ist d e r jederzeitige  W iderruf 
vorzubehalten .“

Beziiglich der W ertzuw achssteuer fiihrt de r ErlaB aus: 
„D ie  W ertzuw achssteuer darf nach §§ 8, 9, 10 

StM G. w ahrend d e r G eltungsdauer d ieser V orsc^riften  
nicht erhoben  w erden. Um fiir die Zeit nach dem  30. 
S eptem ber 1929 das V erfahren beziiglich der W ertzu 
w achssteuer mit dem  V erfah ren  bei E rhebung  d e r Ge- 
sellschaftssteuer und G runderw erbsteuer in E ink łang  zu 
bringen habe  ich die L andesreg ierungen  gebeten , auf die 
zustand igen  S teuerstellen  dahin  einzuw irken, daB bis zur 
V erabschiedung des neuen  G esetzes die W ertzuw achs
steuer in  den  Fiillen d e r §§ 8, 9 StM G. gestundet w ird .“

PosI, Telegraphie.
Luftpostsendungen nach Amerika. Vom 15. Septem ber 

an  w erden eine R eihe neu eroffneter Luftpostlinien der Ver- 
einigten S taa ten  von A m erika zur B efórderung deu tscher 
Post benutzt. D iese Luftpostlinien,- iiber die die Industrie- 
tind H andelskam m er im  einzelnen A uskunft geben  kann, 
w erden gew óhnliche und eingeschriebene L uftpostsendungen 
nach fo lgenden L andem  befó rdern :

a'! Britisch H onduras und R epublik  H onduras ( Z e i tg e w in n
3 bis 4 T a g e ) ,

b) N ikaragua und Panam a ^Zeitgew inn 5 bis 12 Tage),
c) den  n iederlandischen A ntillen (Z eitgew inn etw a 8 Tage),
d) P eru  und Bolivien (Z eitgew inn 4 bis 5 T age),
e) N ord-C hile (Z eitgew inn 9 bis 11 T age).

D ie Sendungen w erden bereits von N ew  York aus nut 
der L uftpost versandt.

D er auB er den gew ohnlichen G ebiihren zu erhebendc 
Luftpostzuschlag  be trag t fiir P ostkarten  und fiir PostaU" 
w eisungen —- sow eit sie zugelassen  sind — sowie fiir 'Je
20 g an d e re r B riefsendungen
a) nach Britisch H onduras und R epublik  H onduras 1.50 Rrn-
b) nach N ikaragua und P a n a m a .................................2.—- ,,
c) nach den N iederlandischen A ntillen . . . .  3.40 ,,
d) nach Peru  und Bolivien . ................................. 4.80 ,,
e) nach N ord-C hi’.e ...........................................................6.30 „

D ie Sendungen miissen den  V erm erk ,,Mit Luftpost iibei- 
N ew  Y ork“ tragen  und mit einem L uftpostklebezettel ver- 
sehen sein. D iese K ennzeichnung gilt kiinftig fiir alic 
Luftpostsendungen, die iiber N ew  York zu leiten sind, nut- 
hin auch fiir Sendungen nach den  V ereinigten S taaten von 
Am erika, den Baham a-Inseln, K anada, K uba,, den iiber- 
seeischen Landern  iiber San Franzisko, M exiko, Haiti, der 
D om inikanischen R epublik, Porto Rico und der Kanalzonc- 
W iinscht der A bsender, daB die Sendungen nur auf einer 
T eilstrecke mit der Luftpost befórdert w erden sollen, so 
hat er dies auf d e r Sendung besonders zu verm erken, z- B- 
,,Mit Luftpost nur bis C ristobal“ .

Paketverbindungen von Stettin nach fremden Landern.
Im  M onat O ktober 1929 bestehen folgende Postpaketverbm - 
dungen von S tettin nach Finnłand, E stland  und L ettland:

Bestim-
mungs-

land

Post-

schlufi

Einschif-
fungs-
hafen

d e s S c h i f f e s Oberfahrtsdaue*.

Abgang
(ungefahr)

Name
Eigentiimer

Schiffs-
gesellschaft

bis
Hafen

Tage

1 2 3 4 5 6 7 8

Finnłand Stettin 12. u. 26.
Okt.

16 Uhr

Nordland Rud. Christ. 
Gribel 
Stettin

Helsingfors 2

X 5. u 19.
Okt.

15 30 Uhr

Ariadnę Finnische 
Dampfschiffs- 

gesellschaft 
in Helsingfors

V
2

Estland

• M0)
*0*

5. u. 19.
Okt. 

15 .30  Uhr

”
Finnische 

Dampfschiffs- 
gesellschaft 

in Helsingfors

Reval 2

E
(!)

Q
w
V

T3

•>y 12. u. 26.
O kt.

16 Uhr

Nordland Rud. Christ. 
Gribel 

Stettin

Reval 2

So
cca
M

-Q
<
CflV

"O

>> 1. 5. 8. 
1 2 .1 5 .1 9 .  
2 2 .2 6 .2 9 .

O kt. 
18 .15  Uhr

StraBbg.
Brandbg.

Wartbg.

Stettiner
Dampfer-

Compagnie
A.-G.

Stettin

Reval 2

Lettland
bo
d

H

S
<

>» 5. Okt. 
12; „ 
19.
26
15>/4 Uhr

Ostsee
Regina
O stsee
Regina

Rud. Christ. 
Gribel 

Stettin

Riga
W

tf

tt

2

Fernsprechverkehr Deutschland—Nordamerika. Im tr‘ ten 
atlantischen F ernsprechverkehr mit den V ereinigtcn ^ tay er- 
von A m erika, K anada, K tiba und M exiko w erden 'jetzt . g 
bindungen zu jed e r T ages- und N achtzeit hergestelłt. . . 
gilt auch fiir den  V erkehr im D urchgang durch D eu 
land.
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Versdiiedenes.
— D em  T u r k i s c h e n  K o n s u l  in Berlin, H errn  A 1 o 

R i z a B e y ,  ist nam ens des R eichs das Execjuatur erteilt 
worden.

Bedarfs- oder Droschkenfliige. W ie die L uftverkehr 
P om m em  G. m. b. H . m itteilt, besteht die Aussicht, in Stettin 
ein F lugzeug  zu stationieren, das Privatle.uten auf Anforde- 
rung fiir B e d a r f s  - od er D r o s c h k e n f l i i g e  zur Ver- 
fugung stehen wiirde. D ies ist so zu ve,rstehen, daB ein 
V ergniigungs- oder G eschaftsreisender, d e r beabsichtig t, nach 
irgendcinem  Ort zu fliegen, in dessen N ahe ein F lughafen ' 
oder V erkehrslandeplatz  fu r L uftfahrzeuge liegt, bei der 
L uftverkehr Pom m ern G. m. b. H . an ru ft und seinen W unsch 
anm eldet. D as betreffende F lugzeug w iirde sich im ubrigen 
auch fiir F r a c h t b e f ó r d e r u n g  ausnutzen lassen. D er 
la r if  fiir d iese F liige steht zurzeit noch nicht fest. Auf 
alle Falle soli er sich m óglichst niedrig  halten, wird aber 
in A nbetracht der erheblich gróB eren R eisegeschw indigkeit 
und d e r Spezialbefórderung teu re r sein ais d e r T arif auf den 
planmiiBig beflogenen  S trecken.

Messen und Aussfellungen.
Weltausstellung Antwerpen 1930. Die belgische Staats- 

bahn hat heu te  schon M aBnahm en getroffen , um den Be- 
such der A ntw erpener W eltausstellung im Ja h re  1930 zu er- 
leichtern. E s w erden zahlreiche Sonderziige eingestellt, fiir 
die F ah rk a rten  mit einer E rm aB igung von 35<>/o ausgegeben  
w erden. D er zur E rhebung  gelangende H óchstbetrag  stellt 
sich in 2. K lasse au f Fr. 45.-—, 3. K lasse auf F r. 30.—ul 

F erner ist eine E rm aB igung von 35o/o fiir G ruppen.- 
reisende vorgesehen, nam lich T eilnehm er einer anerkann ten  
Gesellschaft, d ie in G ruppen von m indestens 10 Personen 
nach A ntw erpen fahren und B eam te und A rbeiter derselben
I1 irma, d ie sich in G ruppen von m indestens 5 P ersonen  nach 
A ntw erpen begeben.

AuBerdem w erden erhebliche E rleich terungen  mit Be- 
zug auf V isagebiihren geplant, iiber die N aheres noch spiiter 
m itgeteilt wird.

D er E in trittspreis in die A usstellung wird Fr. 5.— 
^  M. 0.55 pro Person betragen.

A bonnem ents fiir d ie  D aue- der A usstellung stellen sich 
auf F r. 50.— — M, 5.50 pro Person.

Innere Angelegenheifen.
Verleihung von Ehrenurkunden. Von d e r Industrie- 

und H andelskam m er zu Stettin sind E hrenurkunden  fiir 
lang jahrige und treue D ienste verliehen w orden:

Fraulein  M agdalena D a  v i d  (25 Ja h re  bei dem  Mode- 
m agazin J . Cohn, S targard  i. Ppm.):
H errn  F ranz D i e d r i c h  (25 Jah re  bei d e r Firm a 
Carl Kursch, S targard  i. Pom.).
H errn  Adolf S o n n e n b u r g  (25 Jah re  bei den Ger- 
m ania-V ersicherungs-G esellschaften zu Stettin).

4. H errn  A lbert B l e c k  (25 Ja h re  bei d e r F irm a Cohns 
& Amme N aęhfolger, Stettin).

5. H errn  E rnst N e e s e  (25 Jah re  bei der F irm a Cohrs 
& Amme N achfolger, Stettin).

6. H errn  F ranz R i n d f l e i s c h  (25 Jah re  bei d e r Pom- 
m erschen Provinzial-Zucker-S iederei, Stettin).

 ̂ F raulein  E lisabeth S t a h l k o p f  (29 Jah re  bei der 
Firm a A ronheim  & Cohn, Stettin).
F rau lein  M argarete  M o l d  e n h a u  e r  (28 Jah re  bei 
der F irm a A ronheim  & Cohn, Stettin).
F raulein  Anna B r a a t z  (25 J a h re  bei der F irm a 
Aronheim  & Cohn, Stettin).

10. H errn  G ustav H a  m b  e r g  e r  (25 Jah re  bei der Firm a 
F ranz Hiifke, Sw inem unde).

1.

3.

Beeidigung von Sachverstandigen. In der" S itzung des 
geschaftsfiihrenden A usschusses der Industrie- und H andels
kam m er am  24. S ep tem ber 1929 ist H err M artin ' B e h r e n d ,  
S tettin, ais Sachverstandiger fiir K i n d e r k o n f  e k t i o n  
offentlich angestellt und beeidig t w orden.

An^ebotc und Nadifragen.
4»12 M a g d e b u r g  sucht fiir die E inrich tung  einer Lager- 

m etall-V ertretung am  hiesigen P latze eine vertrauens- 
w iirdige, technisch vorgebildete Persónliichkeit.

4814 A u e r b a c h  i. E rzgeb . sucht fiir den V ertrieb von 
D am enstriim pfen in W olle, Seidenflor, W aschseide 
und M acco einen gut eingefuhrten  V ertreter, d e r 
móglichst auch die Provinz besucht.

4831 B e r l i n  wiinsoht G eschaftsverbindung mit GroB- 
handelsfirm en von Polsterw olle und -W atte sowie 
Indiafaser, die die Polsterm obelfabrikan ten  und Auto- 
rnobilfirm en fiir P o lsterm ateria l etc. besuchen.

485G R e v a 1 (E stland) sucht G eschaftsyerbindung mit 
Im portfirm en  von Flachs, Leinsam en und ,,G lukva“ 
(sauerliche ro te  B eerenart, d ie nicht frostem pfind- 
lich ist, und die sich vorziiglich zur H erstellung  von 
Saftsauce und L im onade eignet).

487G P a r i s  sucht G eschaftsyerbindung mit Im portfirm en 
und W iederverkaufern  von T reibriem en (Leder- und 
K am elhaar).

4882 N o r d h e i m  i. W iirttbg. sucht tiichtigen, gut e in 
gefuhrten  V ertreter fur S tettin  und U m gebung, fur 
den Vrertrieb von D am enstriim pfen.

4918 N e u s t a d t  a. O rla sucht G eschaftsyerbindung mit 
E xportfirm en  in der Textil- und Z igare tten-Industrie .

1927 B e r l i n  sucht fiir hiesigen Bezirk V ertreter fiir 
e lektro technische M aterialien.

4959 F r a n k f u r t  a. M. sucht fur hiesigen Bezirk Ver- 
tre te r fiir chem ische P roduk te  der T extilindustrie.

386 (R .N .S t .)  S t o c k h o l m  m óchte V ertretungen  erster 
deu tscher F irm en fiir Schw eden, N orw egen  und 
F innland ubernehm en.

5116 C h e m n i t z  sucht fiir hiesigen S tad tbezirk  Yer- 
tre te r fiir S trum pfw aren.

;)148 J a g s t f e l d  (W ttbg.) sucht G eschaftsyerbindung mit 
O bstgroB handlungen, die fiir den B ezug gróB erer 
M engen T afel- und K ellerobst In teresse haben.

o 1.66 M o l  I n  i. O b.-O est. sucht fiir den Bezirk Pom m ern 
V ertreter, der bei E isenw arenhandlungen  gut ein- 
gefiih rt ist.

5167 L y o n  móchte V ertretungen  ers ter deu tscher F irm en
— gleich w elcher B ranche — fiir Ost- und Siidost- 
F rankre ich  ubernehm en.

5206 K a l o e s  a (U ngarn) sucht V ertre ter fur den Ver- 
trieb von P aprika und vegetabilischen Drogen-.

5207 W e i l  i. B aden sucht fur den V ertrieb von Malz- 
exak t etc. V ertreter, d e r bei B ackereien und Kon- 
d itoreien  gut eingefiihrt ist.

D ie A dressen d e r an frągenden  F irm en sind im Buro 
d e r Industrie- und H andelskam m er zu Stettin , Bórse 2 T rp . 
fiir leg itim ierte  V ertreter e ingetragenef Firm en, w erktaglicii 
in der Zeit von 8 1 llh r  yorm ittags und 3 (i U hr naoh 
m ittags (auBer Sonnabends nachm ittags) zu erfahr.en (ohne 
G ew ahr fiir die Bonitat der einzelnen Firm en).

i i c h t i g e s
kaufmannisches
PERSONAL

verm itlelt schnell und kostenfrei die

Kauftnannisdte $fellenvermiiflnng des D. H. v.
S te tt in , B o llw e r k  I B ,  F ern ru f 3 6 6 8 5 —86
Stralsund, Tribseestr. 27, Fernruf 2116 — Stolp, KI. Auckerstr. 26, F ern ruf472.
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‘SteichsnuchricMenste&le 
f iir  ŹŁu/ienhcwnciel in  Stettin cH e%irU. ‘Pcmmern, Grenzm url

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 r a a c h t ,  d a B  b e i d e r  R e i c li s . 
n a c h r i c h t e n s t e l l e  l a u f ę n d  W a r n u n g e n  v o r  
a u s l a n d i s c h e n  F i r m e n  e i n g e h e n ,  m i t  d e n e n *  
d e u t s c h e  F i r m e n  u n g i i n s t i g e  E r f a h r u n g e n  
g e m a c h t  h a b e n .  D i e  e i n g e g a n g e n e n  W a r n u n 
g e n  w e r d e n  v o n ,d e r  R e i c h  s n a c h r i c h t e n s t e l l e  
i n  e i n e r  b e s o n d e r e n  K a r t ę  i 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  i n  v o r k o m m e n d e n  F a l l e n  
e i n g e s e h e n  w e r d e n  k a n n .

VoIlstreckung deutscher Urteile, Kostenentscheidungen 
und Schiedsspruche im Ausland. V on d e r Reichsnachrichten.- 
stelle fiir A uBenhandel zu Koln ist eine Z usam m enstellung 
iiber die M óglichkeiten der V ol!streckung deu tscher U rteile,
K ostenentscheidungen und Schiedsspruche im A usland her- 
au sgegeben  w orden. Die F rage  der V ollstreckung deutscher 
E ntscheidungen  im A usland ist d e ra r t uniibersichtlich und 
verw orren , daB sogar die L iteratu r ófters sich w ider- 
sprechende A nsichten iiber die Zulassung oder die A blehnung

der V ollstreckung vertritt. H inzukom m t, daB in  e in z e ln e n i 
L andem  kcine einheitliche R echtspreehung  herrscht und\ 
einige G erichte die V ollstreckung ablehnen, w ahrend and er e 
sie zulassen. E s ist d ah er sehr zu begriiBen, daB die R e i c h s -  
nachrichtenstelle  fiir A uBenhandel zu Koln d ie  vorliegende 
Z usam m enstellung 'jetzt herausgegeben  hat.

Wirtschaiftslage in Spanien. D er N achrichtenstelle liegt 
oin ausfuhrlicher Bericht iiber d ie  W irtschaftslage im Jah ie  
1928 vor, den  In teressen ten  von der .N achrichtenstelle be- 
ziehen konnen.

Merkblatter fiir den deutschen AuBenhandel. Der 
D e u t s c h e  W irtschaftsdienst hat ein M erkblatt fiir den  d eu t
s c h e n  A uBenhandel mit V e n e z  u e 1 a h e r a u s g e g e b e n e n ,  das 
zum P re ise  von 75 Pfennig vom D eutschen W i r t s c h a f t s d i e n s t ,  
Berlin W. 35 , Schóneberger U fer 21 , bezogen  w erden kann. 
F e r n e r  hat e r  e in  M erkblatt fiir den  deu tschen  A u B e n h a n d e  
mit H e d s c h a s  (Preis 5 0  Pfg.) und eine Listę. v o n  F i r m e n  
in H a i t i  (P reis 2 .—  Rm.) herausgegeben , die gleichfalls von 
ihm  b e z o g e n  w e r d e n  k o n n e n .

‘F rucM en m arM .
Stettiner Seefrachtenmarkt. S t e t t i n ,  20. S ep tem ber, 

D ie E rzfrach t von Lulea nach S tettin  betrug  Kr. 4,25, von 
O xelósund Kr. 3,25 bis Kr. 3,35. Fiir H olzladungen  von 
Sudfinnland nach H olland w urde eine R ate  von fl. 29,—• bis 
fl. 30,— von m ittleren  D am pfern  erzielt. Die K ohlenfrachten 
haben angezogen, bei V erschiffungen von der T yne kann  
mit einem Satz von 6 /— bis 6/3 gerechnet w erden.

K ohlenladungen in das M ittelm eer erzielten von Sw ansea 
R aten  von 11/— bis 11/6, von R o tterdam  8/9 bis 9 /— . 
R iickkehrend aus dem  M ittelm eer w urden von Bona fiir 
P hosphat 8/3 bis 8/(> erzielt. E rzfrach ten  von Melilla no- 
tierten  unveriindert mit 6/3 bis 6/6.

Im  iibrigen sind noch fo lgende F rach ten  zu nennen: 
S tettin—Bristol 5/600 tons H afer 16/— 17/— per ton pp t; 
S tettin—G loucester 5/600 tons H afer 17/— 18/— ab 15. 10.; 
S tettin—B arry  D ock 6/660 tons H afer 16/6 O ktober; S tettin  
—M istley 2/300 tons H afer 13/— 14/— pp t; S tettin  -H ull 
6/800 tons W eizen 11/— pp t; S tettin—Briigge 350/400 tons 
W eizen 12/— 13/— pp t; S tettin—G othenburg  400 tons R o g 
gen  Kr. 8 /— pp t; S tettin—W estervik 500 tons W alzdrah t 
Kr. 7, 7i/o per ton pp t; S te ttin—Reval 1000 tons R oggen  
8 /— p p t; S tettin—W iborg  1600 tons R oggen 8 /— per ton 
ca. 27. 9.; S tettin—U leaborg  1000 tons R oggen  9 /— O k 
tober; S tettin—U leaborg  750 tona R oggen 9 /— ab 15. 10.} 
S tettin—W asa  1000 tons R oggen  8/6 15. 10.; S te ttin—W asa 
1000 tons R oggen  8 /6  1. 11.; S tra lsund—H ull 800 tons

W eizen, R oggen 1.0/— 11/— ; S tra lsund—R otterdam  1/1—OC 
tons H afer Hfl. 5% ; S tralsund—A ntw erpen 1000 tons R og
gen 8/6 9 /— ; H am burg—M arseille 1500 tons Zucker 11/ ł 
S tolpm iinde—G hent 550 F aden  P rops 40 /— per Faden  ppt> 
L andskrona—Stettin  700 ton A bbrande Kr. 3 /— 31/2 ; P ltCcl 
—W ism ar 1000 stds. B attens (2 D am pfer) O ktober, O fferte, 
H ernósand-—S tettin  800 F aden  Papierholz 3 7 /— 15/9.

M o t o r - S e g l e r :  S tettin—K otka 200 tons Sand oh~  
per ton pp t; S tettin—Gefle 1/400 tons C ham ottesteine Kr. 
7 — pp t; S tettin—G efle 1/125 tons H afer Kr. 9.— 10.— per 
ton p p t; S te ttin—A ndernach 150 tons G erste Hfl. 5 J/a PPG 
S tettin—nórdl. A arhus 1/150 tons B riketts Kr. 6.— ; Stettin  - 
A alborg Kr. 61/2, L im fjord Kr. 71/2; S tettin—nórdl'. Aarhus. 
80/125 tons R oggen  Kr. 6.50, nórdl. A alborg Kr. 7.o0, 
S tettin—K ónigsberg  2/300 tons Zem ent Rm. 6.— per ton 
pp t; S tettin—K ónigsberg 1/200 tons Z em entkalk  Rm- 
per ton pp t; S tettin—G othenburg 125 ton H afer Kr. 8. 8 /a 
pp t; D em m in—U trech t bis 350 cbm  R undeichen Hfl- 
8.50 per cbm  pp t; W olgast—U trech t bis 350 cbm Rur1̂ - 
eichen Hfl. 8.— 8.50 per cbm pp t; K óping—Stettin  
tons F eldspat Rm. 8.— pp t; F ax e—Stettin  2/300 tons Kalk- 
steine Rm. 31/2 3% ; S tettin—W asa 890 tons Zucker 10/-" 
com binierbar m it; D anzig—W asa 310 tons Zucker 10/-" 
com binierbar m it; D anzig—W asa 60 tons M ehl 11/ com 
b in ierbar m it; D anzig—-Wasa 65 tons Soda 12/— com 
b in ierbar mit.

Nadiridifen des Verbandes des Stettiner Einzelhandels e. V. Slciiin.
B etrieben“ — „W ie denk t das F inanzam t iiber Ih re  BuchBudtbespredtungeii.

U ns liegen  das A ugustheft und das S ep tem berheft d e r 
Z eitschrift „W irtschaftliche G eschaftsfiihrung im Einzel- 
han d e l“ (herausgegeben  von d e r V erkaufsberatung  d e r 
H aup tgem einsćhaft des D eutschen E inzelhandels e. V., Ver- 
lag  fur W irtschaft und V erkehr, S tu ttgart) vor. Die H efte  
sind, wie im m er, auBerlich glanzend au fgem ach t; d e r In- 
halt ist w ieder hervorragend  und bringt verschiedene fur 
den E inzelliand ler w ichtige Aufsiitze.

Yiele m ittlere und kleinere  K aufleute glauben, es heiBe 
einkaufen, w enn sic w arten , bis ilm en von den L ieferan ten  
ein m undliches oder schriftliches A ngebot gem acht wird, 
w ahrend sie sich von den W iinschen ih re r K unschaft ein 
Bild m achen und dann  selbst auf den  M arkt gehen  sollten, 
um d ie  gew iinschten  A rtikel, sowie die g iinstigste E inkaufs- 
gelegenheit zu suchen. Aus diesem  passiven V erhalten , das 
viele K aufleute am  V orw artskom m cn verhindert, will dieser 
Auf satz „E inkaufen , nicht beste llen“ im A ugustheft d ieser 
Z eitschrift aufriitteln .

A ndere A ufsatze dieses H eftes betiteln  sich: „D ie sta- 
tistische T ag esu b ers ich t“ — „R echnen S ie ! “ — „H ab en  Sie 
d iese Aushange.?“ — „F iih ren  Sie d iese V erzeichnisse ?“ , — 
„D as m odernste  W arenhaus, das K arstad thaus in Berlin- 
N eukólln“ —• „M ateriallagerung  und A usgabe in m ittleren

fiih rung“ ^ow.
E in A ufsatz „D er G eschenk-Scheck“ im Septem berne 

d ie s e r  Zeitschrift beschreibt, wie m an dem  K unden clie 
W ahl eines G eschenkes erspart und den  iiblichen Um tausc 
d e r G eschenke verm eiden kann. E inige A bbildungen zeigen, 
daB sol che G eschenkschecke, wenn sie geschm ackvoll aus 
gefiihrt sind, wohl zur Z ierde eines G eschenktisches g L’ 
reichen konnen. N icht zu vergessen ist auch die Reklarne 
w irkung dera rtig e r Gutscheine.

E in  w eiterer A ufsatz „N eue W ege d e r Schaufens e 
dek o ra tio n “ bericlitet iiber die SchaufensterstraB e auf < c 
R eklam cschau in Berlin. E in ige typische Fenster sind a 
gebildet, d ie besonders deutlich die m odernen Limeii ( ^  
Schaufensterdekoration  hervorheben. -— Auch die Abhanc 
lung „G ep rag te  P lak a te“ ist fur die G estaltung des Schau 
fensterb ildes von B edeutung. , -fis

D ie w eiteren A ufsatze dieses H eftes sind: „G escha •» 
verlegung ? — N ur mit V orsicht!“ — „W as der 
w ill“ — „O ertliche E inkaufsgem einschaften , ein 
aus der P rax is“ — ,,D er gesetzliche Schutz d e s  La e ^  
m ieters“ — „D ie U m satzprovision der V erkaufskrafte  
/,D ie staristische T agesubers ich t“ — „A ushilfspersona ^ 
m ittleren  G eschaft“ — „W ie fiihrt m an das W a r e n k o n to  
AuBer dem  w ieder ein Blatt „W inkę, B cobachtungen, Kleimg 
k e iten “ .

S c h l n B  d e s  r e d a k t i o n e l l e n  T e i l s .
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Aus dem GroBhandel Stettins.

R. Besser, Sfelfin.
U nter den landw irtschaftlichen E rzeugnissen, d ie  vom 

A uslande iiber S tettin  eingefiihrt w erden, bilden die A rtikel 
B u 11 e r u n cl E  i e r  eine beach tensw erte  Rolle.

W enngleich Pom m ern ais U eberschuB gebiet in B utter 
zu bezeichnen ist, so hat sich S tettin  im Laufe der Jahre] 
dąnk seiner gunstigen  geographischen  Lage ais B utter-Im - 
porthafen  die erste  S telle errungen. D er gróBte T eil d e r 
B uttereinfuhr aus den  baltischen Landern, sowie ansehriłiche 
U infuhrm engen aus Skandinavien und RuBland gehen  iiber 
Stettin  in d ie groBep. V erbrauchszentren  D eutschlands. Auch 
die T schećhoslow akei bezieht baltische und skandinavische 
B utter iiber Stettin.

D ie F irm a
R. Besser, Stettin,

seit 1872 hier ansassig , d ie  a lteste und bedeu tendste  der But- 
te rb ranche  am  Platze, befaBt sich neben dem  H andel mit 
deu tscher B utter seit Jah rzeh n ten  mit dem  Im port von Mol- 
kere ip roduk ten  und ist nicht nur im  In lande gut bekannt, 
sondern  hat sieli auch  in den £xpo rtierenden  L andern  An- 
sehen und Ruf erw orben.

D ie ais Schw esterfirm a gegriindete
Eier-Import-Gesellschaft m. b. H., Stettin, 

hat die friiheren  gu ten  V erbindungen mit den  E ie r-E xpo rt- 
firm en des A usląndes iibernom m en und ist heute m afigebend 
am  Piat ze.

Bruger & Krause, Sieiiin.
Die Firm a B ruger & K rause w urde im Ja h r  1866 von 

,en K aufleuten O tto B ruger und Em il K rause in d e r Gr. 
W oliw eberstr. 4G, gegrundet. E s w urden E isenw aren , Kurz- 
w aren und H aus- und K uchengerate  im GroB- und Klein- 
'andel vertrieben. Emil K rause schied im  Jah re  1.876 aus, 

und O tto B ruger w ar fortan allein iger Inhaber. N ach seinem 
I ode ging die F irm a 1890 in den Besitz se iner Ehef.ni u 
f^Łtilie B ruger iiber, die heu te  noch M itinhaberin d e r F irm a 
lst- 1914 tra ten  ih re  Sóhne W ilhelm  und E rich  ais M itinhaber 
'n  das 1901 nach d e r Silberw iese, W asserstr. 3—4, verlegte 
^nternehm en ein. D as L adengeschaft w urde 1908 aufge-

geben, um  K onflik te mit den  einheim ischen Eisenwaren,- 
D etailgeschafteń  zu verm eiden.

N ach dem  1923 erfo lg ten  A bleben des H errn  W ilhelm  
B ruger iibernahm  H err E rich  B ruger die* allein ige L eitung 
des G eschaftes. U nterstiitz t von einer A nzahl bew ahrter 
M itarbeiter ist es L etzterem  gelungen, den  gu ten  R uf der 
F irm a voll au frech t zu hatten  und das G eschaft w eiter aus- 
zubauen, so daB es heu te  ais fiihrend in d e r E isen- 
w arenbranche gilt. E s w erden nicht nur die Provinz P o m 
mern, sondern  auch  d ie  angrenzenden  G ebiete von M ecklen- 
burg, B randenburg  und <lie G renzm ark bereist und be- 
liefert.

Martin Kleinsdimidf.
D ie Firm a ist hervorgegangen  aus dem  am  1. O ktober 

_o72 gegriindeten  N ahm aschinen- und F ahrradgeschaft C. L.
eletneky. Am 1. O ktober 1897 ging diese Firm a an M artin 

^ einschm idt und V iktor G eletneky iiber, zunachst noch
3 S p e ta ilgeschaft. Nach dem  A ustritt von V. G eletneky 
' l,ni 30. S ep tem ber 1907 fiihrte M artin K leinschm idt das 

'Gschaft un ter seiner eigenen F irm a w eiter fort.
Mit d e r steigenden  V erbreitung des F ah rrades ent- 

'n ck e lte  sich d ie  F irm a im m er m ehr zur GroBliandlung,
I | e die V ersorgung der standig w achsenden Zahl der H and- 
('> in S tettin  und den  P rov inzstad ten  mit F ah rrad em , 
a hrradzubehór- und E rsa tz te ilen  iibernahm , und in diesem  
eschaft bald eine fuhrende Stellung einnahm . 1914 w ar 

^esem G eschaft gegeniiber das, D etailgeschaft so in den 
m tergrund getreten , daB es aufgegeben  w urde un ter gleich- 

^ ‘itiger V erlegung d e r G eschaftsraum e nach d e r H eilige- 
te is ts tr . 7 a, wo groBere Lager- und K ontorraum e zur Ver- 
ugung standen.

^ D ie E ntw icklung des M otorrad- und A utoverkehr6 in 
<n N achkriegszeit brach te eine neue A usdehnung der Ge-

schaftsbasis au f alle E rsa tz- und Z ubehórteile  fiir Auto- und 
M otorrad  mit sich. AuBerdem  iibernahm  d ie  F irm a die 
G eneralvertre tung  der Z iindapp G. m. b. H ., N iirnberg , die 
das in P om m ern und den  angrenzenden  G ebieten heu te  
verb re ite tste  und bekann teste  M otorrad  herstellt. D ie durch 
die W  eiterausdelinung ih re r T atigkeitsfe lder erforderliche 
groB ere L agerhaltung  fo rderte  groB ere G eschaftsraum e, die 
in dem  G ebaude d e r R iickforth A.-G., O berw iek 4, gefunden  
w urden. H ier hat d ie  F irm a heute  ein v ierstóckiges I iau s  
mit ausreichenden  Lager- und K ontorraum en inne. Gleich- 
zeitig w urden S p rechappara te  und Schallp latten  d e r zum 
L indstróm -K onzern gehórenden  H-omophon-Gom pany, Berlin, 
aufgenom m en, dereń  G eneralvertre tung  die F irm a heute 
inne hat.

Im  Ja h re  1925 tra ten  die Sóhne des Inhabers ais Teil- 
haber ein.

D ie F irm a ist mit der E ntw ick lung  des F ah rrades, 
M otorrades. und Autos aus ih ren  ersten  A nfiingen heraus- 
gew achsen und gehort d ah er in  Pom m ern, O stpreuBen, Meck- 
lenburg  und G renzm ark heu te  zu den  bekann testen  und 
fiihrend en "Firm en ihrer Art.

Piiarmaceufisdie HandelsgesellsdiaU m. b. H.
Cj. den bestbekann testen  F irm en des pharm aceutischen

andels zahlt in S tettin  d ie  Pharm aceutisćhe H andels- 
lan l m ‘ gleichzeitig  auch in D eutsch-

^ den  fiihrenden F irm en d e r D rogetib ranche rechnet. 
e b ringt D rogen, C hem ikalien, Pharm aceutische P rodukte  

etc- m  den  H andel.
p-j . ihrem  K onzern  gehóren  die Z entra le  in Stettin, d ie  

^chnąm igen  F ilialen in Śtolp i. Pom., S tralsund und 
ber1Wer n̂ M ecklbg., sowie d ie  F irm en  Liidecke & Co., Lands- 

g a. W. und A lexander B rem iker & Co., R ostock i. M. 
jst 11 B elieferungen d ieser F ifm en bzw. G eschaftssteE en 
g .!e C hem ische F abrik  „E n d ez ia“ G. m. b. H ., S tettin, 

g iunde t w orden, dereń  A nteile sich ausschlieBlich im

Besitz der Pharm aceutischen H andelsgeselischaft m. b H 
befinden.

• D ie F irm en  Schródejr & Co. G. m. b. I I . , d ie  Packun- 
gen, D rucksachen, L itografien  etc. fiir den  pharm aceutischen 
B edarf und d ie  Industrie  herstellt, sow ie d e r B etrieb der 
F irm a W iese & Co. G. m. b. II., S tettin , den  die P h a rm a
ceutische H andelsgeselischaft m. b. H . im vorigen J a h r  
kduflich e iw o ib en  hat, gehóren  ebenfalis diesem  K onzern an.

D erse lbe  beschaftig t ungefah r 300 A ngestellte  und A r: 
1)( iter und nim m t im S tettiner \Virlscl"i£iftslcberi eine nicht 
unbeachtete  Stellung, im pharm aceutischen G roB handel die 
fuhrende Stellung in S tettin  ein.
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Lebredif Weigel & Enfz, Slcilin.
Im  Ja h re  1892 griindete der K aufm ann L ebrecht W eigel 

obige G roBhandlung, die, da es sich um  eine fiir S tettin  
ganz neue B ranche handelte, durch  ihre Spezialitaten  in 
kosm etischen A rtikeln sowie Celluloid-, Gummi- und H orn- 
w aren schnell bekannt w urde. D ie T atigkeit d e r F irm a w urde 
nach E in tritt des H errn  G eorg E n tz  im Ja h re  1904 bedeu i 
tend erw eitert und dehn te  in den  folgenden Jah rzeh n ten  ihre 
G eschaftsverbindungen allm ahlich iiber ganz JMord- und 
M itteldeutschland aus.

Ais im  Ja h re  1913 die beiden Sóhne des H errn  
L ebrecht W eigel, die H erren  W erner und Fritz W eigel, ais 
P rokuristen  eintraten, w ar das H aus bereits zu einer GroB- 
handelsfirm a ersten R anges herangew achsen, die begann, 
ihre V erbindungen iiber D eutschlands G renzen, sowohl nach 
dem  O sten ais auch nach U ebersee, auszudehnen. D er 
W eltkrieg , der neben fast sam tlichen m annlichen A ngestell-

Glander & Triefoe
Stettin, Gr. Lastadie 77178

S c h m u l z s i e t l e r e i  
Kunstspeisefettfabrik  
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I Martin Klemsctimidf Sleliin
£ Ich liefere Ihnen durch Ihren H andler

* Z iin d ap p -M otorrad er, S e d in a -,
|  P o se id o n -, P a tr ia -F a h r r a d e r

H o m o c o r d -S p rech m a sch in en  u . -S c h a llp l.

(ś Samtliche Ersatz- u. Zubehorteile fur

|  A u to m o b ile  — M otorrad er — F ah rrad er  
|  E x e l s i o r  - T a s c h e n l a m p e n b a t t e r i e n

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

MIT b e s c h r A n k t e r  HAFTUNG

STETTIN, K6NIGSTOR 6
FERN PRECHER 28696 ji TEL.-ADR.: „NORDOSTSEE

BEFRACHTUNG, SPEDITION UND KLARIERUNG
Obern ah m e  Am tl . e e - un d  b in n e n t r a n  p o r t e

ten auch H errn  G eorg E n tz  und die beiden P rokuristen  >zu 
den  F ahnen  rief, m achte d ieser aussichtsreichen Entw icklung 
zunachst ein E nde.

N ach B eendigung des W eltkrieges traten  die licrren  
W erner und Fritz  W eigel ais personlich haftende Gesell- 
schafter in die F irm a ein. Von Ja h r  zu Ja h r  sind die Go- 
s c h a f t s v e r b i n d u n g e n  sow ohl im I n -  wie auch im A u s la n d e  
gróBer gew orden. E igene V ertre ter in Skandinavien sorgen 
neben  einem Stam m  von e rp ro b ten  M itarbeitern und An?e- 
stellten dafiir, daB die N euheiten und kunstgew erb lichen  E r
zeugnisse der deu tschen  Industrie  in T o i l e t t e g e g e n s t a n d e n ,  
wie Biirsten, K am m en, H aarschm uck, Spiegeln, M a n ic u r e s  
usw. von der einfachsten bis zur kostbarsten  Ausfiihrung 
sow ie sam tliche au f dem  M arkt erscheinende k o s m e t i s c h e  
E rzeugnisse  und Parfum erien  schnell in den A b s a t z g e b i e t e n  
der F irm a bekannt w erden.

W ip p iK ran e
D.P. P. a .

GEBR. KOLBE
S T E T T I N

MARIENSTRASSE 1 FERNSPRECHER 30883

M asch inen fab rik  ♦ Kessel- 
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