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Union
Gegriiitdet 1857

Actien-Gesellschaff 
ffilr See- und Fluss- 
Wersicherungen in Stettin

T r a n s p o r w e r s l c h e w n a a n

a l l e r  A rt

Gesdififlsslellen in Pomment:
Anklam, Peenstrafie 7
Barth, Lange Strafie 50
Belgard (Persante), K arlstrafie 27
Bergen (Riigen), B ahnhofstrafie 52
Bublitz, Poststrafie 144
Biitow, Lange Strafie 68
Cammin i. Pom ., W allstrafie 2
Demmin, L uisenstrafie 28
Gollnow i. Pom ., W ollw eberslrafie  7
Greifswald, Lange Strafie 15
Koslin, Bergstrafie 1
Kolberg, K aiserplatz 6
Labes i. Pom ., Ilindenburgstra fie  57
Neustettin, Preufiische Strafie 2
Politz, Baustrafie 7
Polzin, B runnenstrafie 17
Pyritz, B ahnerstrafie 50
Riigenwalde, Lange Strafie 32
Schivelbein, S tein torstrafie 24
Stargard i. Pom ., Ilo lzm ark tstrafie  3
Stettin, Giefiereistrafie 23
Stettin, B reite Strafie 58
Stolp i. Pom ., M ittelstrafie 5
Stralsund, A pollon ienm arkt 7
Swinem iinde, F arberstrafie  5
W olgast, W ilhelm strafie 4
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V  Richtung am besłen gesorgt?
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Behagliche, vornehme Raume. / Wahrend der M i t tagsze i t  
dezente Tafelmusik. / Nachmittags und abends unubertreffliche 
Kiinstler-Konzerte im FURSTENSAAL!
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GusfaVLindtte*CO., DampiziegelwerKe,Siolzenliaden-KralzMedf i

M auersteine, Dachziegel, Hohipfannen, F liesen , Falzsteine, Lochsteine, Radialsteine so w ie  Form steine ^  
aller Art, D eckensteine, D rainrohre. S pezialitat: Y erblendziegel. Jah resp ro d u k lio n : ca. 10 M illionen Ziegel

Pommcrsdier Industrie - Verein ani AKflen
Kontor: S T H T T IN , Bollwerk 3

ZiegelwerKe Berndshof bei Dedcermunde

Pommersdie Ziegeleien.

liefert

Hiniermauenmgssfeine, Verblender, Dadisleine, Falzziegd, Deffiensleine usw.
Jahrliche L eistu n gsfah igk e it e tw a  20 M illionen H interm au eru n gsstein e.

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

D am pfziege lc i M iigge
S t e t t i n ,  Warsower Str.
Fernsprecher 22794 .

Ziegel- und Drainrdhrenwertte 
| Kliifzow
|  Frhr. H einrich v . Seck en d orff
n  F e rn ru f: S ta rg a rd  i. Pom. Nr. 21 — Post- und B ahnstation  Kliitzow 
© T elegram m -A dresse: Ziegelw erke Kliitzow

|  F ab rik a tio n :
Masch.-Mauersteine, por, Langlochsteine 
Forstersche und Kleinsche Deckensteine

Spezialitat:

Drainrtfhren mit glaif gepufzien Slofi- 
fladien von 4 bis 31 cm I. W.

Kronziegelei (ledcermiinde
P. Bielield

P°s t und Bahn: U eckerm unde F e rn ru f: U eckerm iinde 204 
E igner AnschluUkanal am HafT

Der hodiweriige Ziegel
in allen S orten  von anerkannt b ester  Q ualita t



mul3 schon im Charakter des Pa- 
pieres liegen, wenn der Geschafts- 
oder Privatbrief und die Drucksache 
ihren Zweck voll erreichen sollen. 
Die Markę ,,Feldmuhle Special- 
Bank-Post“ entspricht mit ihrem 
besonderen Charakter hóchsten 
Anforderungen an Qualitat. Be- 
achten Sie das W asserzeichen I

PAPIER - UND ZELLSTOFFWERKE A KT IEN G ESELLSCH AFT  
STETTIN

WO S T S E E - H  A N D E L  Num m er 21

Stadtische Werke A.-G., Stettin
Fernruf 35441. Bearbeitung von Projekten k o s t e n l o s .

Sielffner Dampfer-Compagnie
A ktiengesellschaft

Gegrtlndet 1856

STETTIN, Bollwerk 21
D rah tan sch rif t: „D am pferco“ —  Fernsprecher: Sam m el-Nr. 353  01

G as fur die Industrie und das Gewerbe nach dem sehr gunstigen Gewerbetarif.

Gas-Anwendungs- 
gebiete in Stettin:

Lackierófen
Gluhófen
Harteófen
Nietófen
Schmelzófen
Emaillierófen

Passagier- und Fradiflinien

usw.

zw ischen
Stettin -L en in grad  jed en  F re itag  von S tettin

jeden  S onnabend von Leningrad. 
Stettin—Reval jeden  D ienstag u. S onnabend v. S tettin  

jed en  D ienstag und F reitag  von Reval 
Stettin W iborg jed en  Sonnabend von S tettin  

jed en  D onnerstag  von W iborg 
Stettin—Kotka jeden  D ienstag von S tettin  

jed en  M ontag von Kotka 
Stettin—Stockholm je d en  10. und 25. von S tettin  

jed en  3. und  18. von Stockholm .

Regelm aBiger Frachtdienst.
S te ttin —K ónigsberg ......................................................10 tagig
S tettin  —D a n z ig ............................................................. 14 tiigig
S te ttin —Mettiel ............................................................ 14 tagig
Stettin  - M alm ó /G o th en b u rg .......................... w óchen tlich
S tettin  London ................................................. w óchen tlich
Danzig - L o n d o n ................................................. w óchentlich
Danzig—M e m el..............................................................14 tagig
R otterdam  —F in n la n d ...............................d re iw óchen tlieh
D iinkirchen/R otterdam  -S to c k h o lm .................... 14 tagig
Reval -  W ib o r g ................................................... w óchen tlich
R eval—K o tk a ........................................................w óchen tlich
S tettin  —L e y a n te ......................................... ..................14 tagig

Lótófen
Salzbader
Zuckerkocher
Baumkuchenapparate
Warmeschranke
Raucherófen
6rol3backófen
Hotelkuchen
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gibt erst den richtigen 
Genufi am Rundfunk!

Generalver tre tung  fur  Pommern:

® r .  I n g .  ‘f r e b e r g i  &  C c .
©. m .  b. Ji.

Stettin, 'Kcni0 ~$Ubert-Sirafie S

<Der „Cstsee-Jiandel
liegf im A u s l a n d  in  fo lg en d e n  H o te ls  aus:

€€

Schw eden
Stockholm : H otel A storia

I lo le l C ontinental 
H otel K ronprinzen 
Hotel Regina 
H otel T erm inus 

Malmo: G rand H otel Savoy 
Hotel K ram er 

Goteborg: Hotel H oglund 
P ałace H otel

Cettlnnd
Libau: Hotel St. P e te rsb u rg  

Hotel de Ronie 
R iga : H otel B ellevue 

Hotel de Rome 
H otel St. P e te rsbu rg

£ i i a u e n
K ow n o: 

M em el:

Hotel M etropol 
Hotel K ontinent 
Y ictoria Hotel 
B altischer Ilof 
PreuLHscher llo f

<Diinemark:
Kopenhagen: Hotel T erm inus

Hotel (kosmopolitę 
Hotel Kong F red rich  
Hotel Dagm ar 
W ebers Hotel

I t c r w e f f e n
Oslo: Hotel P hón ix

G rand H otel A. S.
Bergen: H otel Norge

H otel R osenkrantz 
R aad liusho telet

£ s t l a n d
Reval: Hotel Rome

Hotel du N ord 
H otel G oldenerL ów e 
H otel P e te rsb u rg

& innland
H elsingfors : Hotel S ocie tatshus 

Hotel Kaemp
W iborg: Hotel A ndrea

Diesc ubcrragcnde Verbreifung sitlierl den groften Erlelg der Anzeigen.
A nzeigenannahm e: Stettin, B orse, SchuhstraBe 16/17 -  F ern sp rech er: Sam m elm im m er 35341.
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M H m S C H IN E N  VND FAH SW AD EU  FA B R IK

J IO E H O l.
JT E T T S N ~ GRŚ)NHOF

D ie  b ek an nten  deutschen  Q u alita ts-E rzeu gn isse

A E G GEBR. KOLBE
HEISSWASSERSPEICHER
KUrILSCHRANKE

S T E T T I N
MARIENSTRASSE 1 FERNSPRECHER 30883

BELEUCHTUNGSKORPER
BOHNER-APPARATE
REKLAME-BELEUCHTUNG

Maschinenfabrik ♦ Kessel-

1

Schmiede ♦ Schiffsreparaturen
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Slelfincr Elehirofedinisdie Wcrke G.m.D.H. I
POlflzer S irm  Nr. 98 
Mondieitsfrafó Nr. 31
Stolp , Schmiedestrafie 3 

Stargard, Holzmarktstrafie 33 

Stralsund, Heilgeiststrafie 59

lidi!-, Kratt-, Rundfunh- 
Anlagen

LidifirSger / /  EleKlrogerate 
Kunsigewerbe 

GesdicnharliKel
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Wirtschafłszeitung fur die Gsłseelander, das Stetłiner Wirtschafłsgebiet 
und sein Jfinłerland

AMTUCHES ORGAN DER INDUSTRIE- UND HANDELStfAMMER 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 Grol3handelsverbandes Stettin e. V.

H e ra u sg e b e r  D r .  H. S c h r a d e r ,  S y n d ik u s  d e r  In d u s tr ie -  u n d  H a n d e ls k a m m e r zu  S te ttin  
^ a u p ts c h r i f t le i te r  u n d  v e ra n tw o rtlic li  fOr d ie  B e rich te  t lb e r  d as  A u s la n d  W . v. B u l m e r i n c ą ,  v e ra n t\v o r tl ic h  f a r  d ie  B er ic lite  t lb e r  das In la n d

Dr. E . S c h o e n  e ,  d e n  A n ze ig en te il H. J a e g e r ,  a lle  in  S te ttin .
---------------------------------------------- B ezu g sp re is  v ie r te lja h rlic h  2,50, A u slan d  3,— B eiclism ark . — A n ze ig en p re is  lt. T a rif. ----------------------------------------------------
V erlag: B a ltisc h e r  V erlag  G. m . b. H., S te ttin . D ru c k : F is c h e r  & S c h m id t, S te ttin . S c h rif tle itu n g  u n d  In s e ra te n -A n n a h m e : S te tt in ,  B Srse, E in g an g  
SchuhstraB e, F e rn s p re c h e r  S am m el-N r. 35341. D ie Z e itsc h rif t  e rs c h e in t  a m  1. u n d  15. je d e n  M onats. Z a h lu n g en  a u f  d a s  P o s ts c h e c k k o n to  d es  B altisch en

Y erlages  G. m . b . H., S te t t in  Nr. 10464. B an k v e rb in d u n g : W m . S clilu tow , S te tt in .
G eschaftsste lle  in  H e ls in g fo rs : A k ad em isk a  B o k h an d e ln , A lex an d e rsg a ta n  7. F iir  n ic li t  e rb e te n e  M a n u s k rip te  O b e rn im m t d e r  Y erlag  k e in e  Y e ra n tw o rtu n g .

It r .  21 Stettin, 1. ncvem ber 1929  9 . lo A rg .

ty a s s e r ,  Q a s  und  E l e h l r i z i t a t ,  das jiingste K ind  dieses Dreigestirns zuletzt genannt, sind  derart wichtige 
^aktoren f i i r  unser ganzes Ktdturleben geworden, dafi es keine undankbare Aufgabe ist, die Bedeutung 
dieser Indusłriezweige ciuch f i i r  Stettin und  Pom m ern zusamm enhangend zu  wiirdigen. — V\Passer ist 
gewij] in jed e r  Menge vorhanden. Um es aber dem menschlichen Gebrauch zuzu fuhren , bedarf es einer 
Anzahl Prozesse, die besonders in groperen Stadten zum  Bau grojier P um p- u n d  Reinigungsanlagen m it 
Zewaltigen Yerteilmigsnetzen gefiihrt haben. — Q a s, der grojie W armespender, bedarf zu  seiner Herstellung  
ąus den besonders h ier fu r  geeigneten Kohlen nicht m inder grojier tm d  um fangreicher Anlagen, die jedoch  
mit Riicksicht a u f  die W irtschaftlichkeit dieses W irmeenergiespenders n u r  in gro Per en Gemeinden und  
Stadten erbaut werden konnen, obschon auch heute durch zum  Teil erhebliche Ferngasleitungen, ebenso wie 
die Elektrizitat, das aus Steinkohlen und  Braunkohlen hergestellte Brenngas selbst bis in die entferntesten  
kteiiien Ortschaften geleitet werden kann. — Die allgewaltige Spenderin von Licht, K ra ft  tm d  W arme, die 
t t l o h lr i z i la t ,  ist hinsichtlich ihrer Erzeugung , obwohl sie hetite bis in die entferntesten W inkeljeder mensch- 
hchen Behausung geleitet w ird  tm d  in Stettin tm d  P om m ern fa st in jedem  Hause z u r  Yerfugung stekt, m it

I Pommersche Feuersozietat
F e u e r -(Q e b łu d e .i inhait->Ernte-Ivieh.) U nfal l-Haftpf I icht- Erbschaftssteuer-
Einbruchdiebstahl- Reisegepack-Transport- Versorgungs-
AutO" (Kaśko-, untaii-, Haftptiicht-) L sb sn s”, St6rb6g6ld- Kranksn-

Versicherungen Bedingungen
Grofite Sicherheił durch Hafłung der Prowinz Pommern

£rovmzial-Lebensver<icherungf-Anstalt
Gemeinnutzige Kórperschaften des óffentl. Rechts, behórdlich verwaltet unter Haftung des Provinzial-Verbandes (Landes- 
j?auptmann) von Pommern, Stettin, Pólitzer Str. 1, Fernruf 25441. Kostenlose Auskunfte durch die Anstalten und die 
^reisversicherungskommissare bezw. Geschaftsfuhrer in den Landratsamtern sowie die zahlreichen Yertrauensmanner.
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Riicksicht a u f  die W irtschaftlichkeit n u r  an einzelne wenige, besonders gilnstig gelegene Statten gebunden, die 
vor allem die Z u fu h r  der B  remis toffe a u f  dem W asser u n d  a u f  dem Bahnwege ermóglichen, sofern die 
Elektrizitat nicht durch W asserkraft erzeugt wird, welche in Pom m ern e b e n /a lls  an zierschiedenen besonders  
gilnstig gelegenen Orten vorhanden ist. — W asser , Qas und  E le h lr iz i ld l  konnen in einer v o r w i e g e n d  

landwirtschaftlich tatigen Prozdnz naturlich nicht die Bedeutung haben, die diese W erke in stark bevblkerten 
Industriegegenden besitzen. Trotzdem weisen die Unternehmungen, die sich m it diesen Aufgaben in Stettt# 
und  Pom m ern befassen, so erhebliche Leistungen auf,\ daj] sie, soweit Norddeutschland in Frage kom m t, wohl 
m it an erster Stelle slehen diirften. Die in diesen Unternehmungen investierten Kapitalien sind so gewaltigi 
daj] kem  anderer Industriezweig auch n u r  m it annahernd hohen M itteln arbeitet. M an denke dabei nur  
die in Stettin ansassigen Unternehmungen fu r  Wasser, Gas und  E lektrizitat, welche m it einem Aktienkapitat 
von annahernd RM . 9 5  Millionen arbeiten und  von dem das bedeutendste die Ueberlandzentrale PominęW  
ist, die allein ein Aktienkapital von RM . 74 Millionen aufweist, wahrend der W  ert der Anlagen selbst noch 
sehr viel gro f i  er ist, ais dem Gesamtkapital dieser Unternehmungen entspricht. N icht m inder gro (Je Werte 
arbeiten in den iibrigen Gas-, Wasser- und  Elektrizitatswerken in Vor- und  Hinterpom m ern, woraus die 
aufierordentlich hohe Bedeutung dieser Industriezweige fu r  das gesamte Wirtschaftsleben unserer Provinz 
Pom m ern hervorgeht. — Durch Vergleich der K onsum zi ffern  m it jenen anderer Lander kann m an fest' 
stellen, daj] eine Sdttigung, gerechnet a u f  den K o p f der Bevdlkeruiig, auch in Pom m ern noch lange nich t 
vorhanden ist, insbesondere in Bezug a u f  Elektrizitat. — Die derzeitige ungunstige allgemeine W irtschafis* 
lage beeinflufit selbsiuerstandlich auch den Betrieb dieser Unternehmungen. Sollte diese wieder einer Bess er U fig 
entgegengehen, was jed e r  Burger n u r  von Herzen wiłnschen tm d  hofjen kann, dann diirften an dieser ciM' 
gemeinen Besserung in erster Linie die Gas-, W asser- tm d  Elektrizitatswerke teilnehmen, da sich die 
Konsum zifjern, insbesondere sozveit die Elektrizitat in Frage komm t, direkt zu einem W ertmesser fu r  dcis 
Gedeihen des Wirlschaftslebens herausgebildet haben. — A n  den vorgenannten Werlcen ist v o r w i e g e n d  

offentliches Kapitał beteiligt. Som it hat die Allgemeinheit zmd jeder Bewohner A nteil an diesen Betriebeih 
die sich auch weiter f i ir  Stettin und  Pom m ern n u r  zum  Wohle der Gesamtbevolkerung auswachsen mbchteW■

Dr. X a ver  M ayer.

e t e t t t o
Urfprung 1 6 5 7  — 70jo(?rige fraftifionefte (£rfaf)rungen

^IftienfapitaUert 11000 000 ^eic^Smarf

Pramieneinnahme 1928:

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

90 Millionen RM.
Gesamtversicherungsbestand Ende 1928:

ca. 390 Millionen RM.

Die Gesellschaften schliefien ab:
Leben-, Unfall-, Haftpflicht-, Auto-, 

Luftfahrzeug-, Feuer-, 
Einbruchdiebstahl-, Wasserleitungs- 

schaden-, Buromaschinen-, 
Transport-, Reisegepack-

Versicherungen

Auskunft erteilen die G enerald irektion  S tettin , P arad ep latz 16 und samtliche Yertreter.
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Die lleKfrizifófsversorguiig der Provinz Pommern.
Von O berregierungsrat a. D. K. S a e n g e r ,  Stettin.

Stettin ist die H auptstadt einer agrarischen Pro- 
vi:nz, dereń W ohlfahrt eine bliihende Landwirtschaft 
zur Voraussetzung hat. Diese Voraussetzung ist 
heute nicht gegeben, da sich die wirtschaftliche 
Lage der pom m erschen Landwirtschaft von Jahr 
zu Jahr verschlechtert hat: Die pom mersche Land
wirtschaft teilt damit das allgemeine Schicksal der 
der W ahrung eine Schuldenlast von 9 M illiarden 
deutschen Landwirtschaft, die seit der Stabilisiem ng 
Rm. aufnehm en muBte, die sich jahrlich um  etwa
1 M illiarde erhoht hat. Bei einem durchschnitti- 
lichen ZinsfuB vion 10% braucht die deutsche L and
wirtschaft nach Berechnung des Reichsernahrungs- 
m inisters also eine M ehreinnahm e von etwa 1 
M illiarde, um zu balamcieren, und vion 1 Vs— 2 
M illiarden, um wieder rentabel zu wirtschaften.

Die Provinz Pom m ern leidet unter dem Nieder- 
gang ihrer Landwirtschaft im besonderen Grade, 
da noch 50,7 o/o ihrer Gesam tbevólkerung von etwa
2 Millionen in der Landwirtschaft tatig  sind, wah- 
rerid im Reichsdurchschnitt nur moch 23o/o der Be- 
volkerung auf die Land- und Forstw irtschaft ent- 
fallen. Pom m ern gehort mit OstpreuBen und den 
beiden M ecklenburg zu den ausgesprochenen 
agrarischen Landesteilen des deutschen Reiches, 
die der Allgemeinheit den prozentual groBten An- 
teil an Getreide, Kartoffeln und Riiben fiir die 
menschliche und tierische E rnahrung zur Verfiigung 
stellen. Pom m ern hat eine Gesamtbodenflache von 
etwa 3 000 000 ha, von denen 1925 2 648 354 ha, 
also iiber 880/0 in Privatbesitz landwirtsehaftlich 
bezw. forstwirtschaftlieh genutzt wurden. Es gab 
1925 in Pom m ern 76 482 land wirtschaftliche Be- 
triebe iiber 2 ha, vo;n denen 2 644 auf GroBbetriebe, 
von iiber 100 ha entfielen. An Zwergbetriebens 
von 5 ar bis 2 ha wurden 109 357, un ter 5 a r 293 
Betriebe gezahlt.

Die deutsche Landwirtschaft ist heute infolge 
ihrer schlechten wirtschaftlichen Lage nicht imt 
stande, den deutschen Bedarf an N ahrungsm itteln 
zu decken, so daB jahrlich eine E infuhr von Lebens- 
mitteln im  W erte von durchschnittlich 4 M illiarden 
Reichsm ark stattfinden muB, ohne den der sechste 
Teil der deutschen Bevólkerung, also reichlich 10 
Millionen M enschen nicht ernahrt werden kónnten. 
Davr'on entfallen a u f :
Getreide rd. 1 300 Millionen Rm.,
M olkereiprodukte u. E ier „ 800 „ ,, ,
Kartoffeln, Gemiise u. Obst ,, 350 ,, ,, , 
also rd. 2,5 M illiarden Rm. auf Produkte, die an 
sich im Inlande erzeugt werden kónnten. Diese 
hohe Lebensm itteleinfuhr bedroht die zukiinftige 
Existenz des deutschen Volkes auf das schwerste 
und m acht das A grarproblem  zur wichtigsten 
Lebensfrage unserer gesam ten Volkswirtschaft. 
Seine Losung kann nur dadurch erfolgen, daB die 
deutsche Landwirtschaft wieder in den Stand ge- 
setzt Avird, ihre Produkte dem deutschen Inlands1- 
bedarf entsprechend zu erhohen.

E ine wirksame MaBnahme zur Erlióhung der 
Produktion und gleichzeitig zur Senkung der Pro- 
duktionskosten bildet die H eranziehung der Elektri- 
zitat zur Verrichtung moglichst aller ihr ihrem 
W esen nach zuganglichen landwirtschaftlichen Ar-

beiten. D enn das Lohn- und Gespannkonto be- 
lastet heute den landw irtschaftlichen Betrieb am 
schwersten und gerade hierbei sind durch den Er- 
satz teurer m enschlicher und tierischer A rbeitskraft 
durch leistungsfahige elektrisch angetriebene oder 
beheizte M aschinen und A pparate am schnellsten 
unm ittelbare E rsparnisse zu erzielen. Die Versor- 
gung des platten Landes mit elektrischem  Licht, 
K raft und H eizstrom  bildet daher heute einen wich- 
tigen F ak tor fiir die Gesundung der Landwirtschaft, 
also auch fiir den W iederaufstieg unserer Heimat- 
priovi:nz.

Die F rage der óffentlichen Elektrizitatsversor- 
gung des platten Landes ist in Pom m ern dank der 
entschlossenen und gerade noch rechtzeitigen Ini- 
tiative der Provi:nzialverwaltung im Jahre 1910 in 
geregelte Bahnen geLenkt worden und kann heute 
in dem  von vornherein angestrebten Sinne ais gej- 
lóst angesehen werden, daB dank dem nach einheitj- 
lichen Planen durchgefiihrten Ausbau von Kraftf- 
werken und Strom verteilungsleitungen auch den 
diinner bevolkerten und verkehrsm aBig benaćh- 
teiligten Teilen der Provinz der Bezug von Licht 
und K raftstrom  ohne besondere AnschluBkosten er- 
m oglicht ist.

Die in den Jahren  1910—1912 ais Einzelunteiy 
nehm ungen unter starker finanzieller Beteiligung 
der Provinz und der beteiligten Landkreise bd- 
griindeten U eberlandzentralen Belgard, Massow, 
Stralsund, Stettin und Stolp haben sich im Jahre 
1924/25 zur U eberlandzentrale Pom m ern A.-G. mit 
dem Sitz der H auptverw altung in Stettin zusammeiĄ- 
geschlossen. Die U eberlandzentrale Pom m ern A.-G. 
beliefert heute samtliche Land- und S tadtkreise 
der Provi:nz Pommern, den grÓBten Teil der Grenz- 
m ark und des Freistaates M ecklenburg-Strelitz und 
den brandenburgischen Kreis Prenzlau direkt oder 
indirekt mit elektrischer Energie. Die Verteilung 
des elektrischen Stnomes erfolgt in den Landkreisen 
an E inzelabnehm er direkt durch die Ueberland(- 
zentrale Pom mern, in den Stadten und Gemeinden 
iiberwiegend durch N iederspannungsnetze, die im 
E igentum  der Stadte bezw. der Gemeinden stehen.

Eine Sonderstellung nimmt die V ersorgung des 
S tadtgebietes Stettin ein. H ier wird der Strom  in 
der im Jahre 1922 entstandenen „GnoBkraftwerk 
Stettin A.-G.“ , die die S tettiner Elektrizitatsw erke 
A.-G., die GroBabnehm er im Stadtgebiet Stettin 
und die Stiidtischen W erke beliefert und etw a die 
H alfte ih rer Erzeugung an die U eberlandzentrale 
Pom mern A.-G. abgibt, erzeugt. Die S tettiner E lek 
trizitatswerke A.-G. verteilen den vom GroBkraft- 
werk bezogenen Strom an die E inzelabnehm er 
innerhalb des Stadtgebiets weiter.

AuBer der U eberlandzentrale Pom m ern A.-G. 
und der GroBkraftwerk Stettin A.-G. sind an der 
E lektrizitatsversorgung der Provinz noch m ehrere 
in Privatbesitz befindliche W asserkraftw erke mit 
'kleineren, meist landlichen V ersorgungszonen be- 
teiligt, die in der H auptsache im Regierungsbezirk 
Koslin liegen. Es sind dieses yornehm lich die 
Ueberlandzentrale Lottin im Kreise N eustettin (Ent!- 
stehungsjahr 1902), die BeBwitzer Elektrizitats-Ge- 
nossenschaft in Bartin Krs. Rum m elsburg (Ent-
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stehungsjahr 1906) und das U eberlandw erk Schojow 
im Kreise Stolp (Entstehungsjahr 1909). Die Ge- 
sam tjahresstrom erzeugung dieser und der sonst 
noch in der Provinz befindlichen kleineren Elektri'- 
zitatswerke wird auf etwa 10 000 000 kW h ge- 
schatzt. D agegen ist die gesam te Strom erzeugung 
des 1910 zu Nedlin im Kreise Kóslin von einigen 
Priyaten ais G. m. b. H. begriindeten W asserkraft^ 
werks „H ey k a“ (so genannt nach den beiden 
H auptgesellschaftem  von H eydebreck und von 
Kamecke), ebenso wie der 1912 unter Beteiligung der 
Kamecke), ebenso wie des 1912 unter Beteiligung der 
begriindeten „K raftw erk Glambocksee G. m. b. H .“ 
bei Klein-Gansen im Kreise Stolp durch langjahrige 
Strom lieferungsvertrage der U eberlandzentrale 
Pom m ern A.-G. gesichert.

Die U eberlandzentrale Pom m ern A.-G. ver- 
fiigte am 1. Aprił 1929 iiber folgende A nlagen:

a) 4 D am pfkraftw erke in Stralsund, Swinemiinde, 
N eubrandenburg (Pachtwerk) und Belgard mit 
insgesam t 14 M aschinen und 58 580 KVA 
Leistung, sowie 23 Dam pfkesseln mit 8 557 qm 
Heizf lachę;

b) 8 W asserkraftw erke (samtlich im Regierungs- 
bezirk Koslin gelegen): Schm alentin, Lietzow, 
Altspringe, RoBnow, Krien, Klaushof, Fleder- 
borner Miihle, T reptow er Miihle mit insgesam t
17 M aschinen und 16 488 kVA Leistung.
In diesen eigenen W erken der U eberlandzen

trale Pom m ern wurden im Jahre  1928 101324 080 
kW h erzeugt. D aneben bezog die U eberlandzentrale 
fiir ihren Bedarf aus nicht eigenen W erken n o c h : 
vom GroBkraftwerk Stettin A.-G.,.

Stettin 48 406 153 kW h,
vom W asserkraftw erk Glam bock

see G. m. b. H. im Kreise 
Stolp 11322 250 „  ,

vom W asserkraftw erk H eyka G. m.
b . H.  im Kreise Koslin 2 800 786 „

von den Brandenburgischen Car- 
bid- und E lektrizitatsw erken 
im Kreise D t. Krone 3 956 612 ,, ■

Gegeniiber dem Jahre 1927 bedeutet diese E rz e u -  
gung eine Zunahm e von 4,50/0.

Die GroBkraftwerk Stettin A.-G. hat im Jahre 
1928 insgesam t, einschlieBlich der obenerwahnten 
A bgabe an die U eberlandzentrale Pommern 
112 228 839 kW h erzeugt, gegeniiber 1927 eine 
M ehrleistung von 1 2 ,2 o/o.

EinschlieBlich der obenerw ahnten 10 Millionen 
kW h der kleineren Elektrizitatsw erke betrug die 
gesam te Strom erzeugung in den óffentlichen, d. h. 
strom verkaufenden Elektrizitatsw erken der P ro v in z  
Pom m ern im Jahre 1928 etwa 241,63 Millionen 
kW h, von denen etwa 55,3 Millionen kW h auf 
W asserkraftw erke entfielen.

Von dieser G esanitstrom erzeugung entfielen 
schatzungsweise 6,5o/o =  rd. 16 000000 kW h auf 
den Bedarf der zum Versorgungsbezirk der U eber
landzentrale Pom m ern gehorigen auBerpommeri- 
schen Gebietsteile, so daB fiir Pom m ern allem 
etwa 225 Millionen kW h yerblieben.

Bei einem Gebietsum fang der Provinz von rd; 
30000 qkm ergab sich daraus eine S trom erzeU -’ 
gung von rd. 7 500 kW h je qkm. D er G e s a m t e r -  

zeugung der d e u t s c h e n  ó f f e n t l i c h e n  E lek 
trizitatsw erke im Jahre 1928 in H óhe von 13,04 
M illiarden kW h steht eine Reichsflache (ohne Saar- 
gebiet) von 468 746 qkm gegeniiber; im  Reichs- 
durchschnitt entfallen also von der Strom erzeugung 
auf 1 qkm rd. 28 000 kW h. E in  V ergleich dieser 
beiden Zahlen 28000 und 7 500 kW h je qkm is t 
nun nicht etw a ein Beweis fiir die Riickstandigkeit 
des pom m erschen W irtschaftslebens, sondern nur

Ilaup tyerw altungsgebaude der U eberlandzentrale  P om m ern A.-G., S tettin
B irkenallee 5/7.
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ein Beleg fiir den vorwiegend agrarischen Charakter 
der Provinz Pom m ern. D enn die deutsche Land- 
w irtschaft war an der gesam ten óffentlichen Strom 1- 
erzeugung des Jahres 1928 nur mit 1,02 M illiarden, 
alsio knapp 10% beteiligt, was unter Berucksichti,- 
gung des ungiinstigen Jahresw irkungsgrades land- 
w irtschaftlicher Anlagen einem Strom verbrauch von 
insgesam t nur rd. 780 Millionen kW h oder bei Zu- 
grundelegung der 1927 vorhandenen rd. 21 M il
lionen h a  unter dem Pfluge einen Strom verbrauch 
vton rd. 37 kW h je ha ergeben wiirde. Dem zahlen- 
maBigen Prozentsatz der landw irtschaftlichen Be- 
volkerung im D eutschen Reich (rd. 23o/o der Ge- 
samtbevólkerung) wiirde, nach denselben Gesichts- 
punkten berechnet, ein Strom yerbrauch von 2,1 
M illiarden kW h, oder von rd. 100 kW h je ha unter 
dem Pfluge entsprechen, der auch bei einem  nach 
dem heutigen Stande der Technik gut elektrifizier- 
ten Betriebe annahernd zu erzielen ware.

Allerdings hatte  dies zur Voraussetzung, daB 
der elektrische Strom  zu allen ihm zuganglichen 
lArbeiten herangezogen wiirde, daB also neben dem 
elektrischen Ausdrusch der Getreideernte der elek
trische Antrieb nicht nur fiir die allgemein iiblichen 
A rbeitsgerate wie Futterzerkleinerungs- und Rei- 
nigungsm aschinen, Schrotmiihlen, W asserpum pen, 
H ohenfórderer und dergl. benutzt wiirde, sondern 
dariiber hinaus auch M elkmaschinen, Kartoffel,- 
dampfer, HeiBwasserspeicher und elektrische Haus- 
haltungsapparate ais Strom verbraucher zur Anwen- 
dung gelangten.

Jn dem V ersorgungsgebiet der Ueberlandzen- 
trale Porrimem ist der Strom verbrauch der von 
ihr belieferten Giiter und Gemeinden in den letzten
3 Jahren langsam  gestiegen und z war;

vion 27,20 kW h je ha  im Jahre  1926 
auf 30,00 „ „ „ „ „ 1927 
und 31,20 „ „ „ „ „ 1928,

bleibt also h in ter dem Reichsdurchschnitt noch zu- 
riick, woraus zu folgern ist, daB eine Sattigung des 
Stnombedarfs i,n unseren landw irtschaftlichen Be- 
trieben noch nicht vóllig erreicht ist. Bei der 
Verwendung von E lektrom otoren ais A ntriebskraft 
kom mt Pom m ern dem Reichsdurchschnitt ziemlich 
nahe. E s wurden namlich nach der pom m erschen 
Statistik von 1925 in 18 123 Betrieben 26 703 E lek 
tro mo to re mit einer Leistung von 176 000 PS ge- 
zahlt, bei einer Ges-amtleistung aller in pom m e^ 
schen Betrieben verwendeten landw irtschaftlichen 
K raftm aschinen von rd. 219 000 PS. D er Anteil 
der E lektrom otore an dem G esam tkraftbedarf be- 
trug also liber 80% , wahremd der R eichsdurch
schnitt etwa 83o/o ausm acht.

In Pom m ern betrug 1925 die Zahl der GroBf- 
betriebe iiber 100 ha 2 644; die obigen Zahlen 
liefern also den Beweis, daB nicht nur die groBf- 
bauerlichen Betriebe von 20—100 ha, von denen 
1925 10 941 yorhanden waren, sondern auch die 
m ittelbauerlichen Betriebe von 5—20 ha (1925 
44164) bereits in erheblichem  U m fang E lek tro 
m otore benutzen. D a die Entw icklung auBerdemJ 
dahin geht, statt des einen vorhandenen Elektrol- 
motors, der bisher in der Regel neben dem  Aus!' 
drusch ais U niversalantriebskraft fiir alle A rbeits
gerate diente, m ehrere kleinere fest eingebaute Mo- 
tore fiir die standig im Betrieb befindlichen An;- 
lagen, wie z. IB. W asserpum pen, oder die mehri- 
mals am  T age in Tatigkeit tretenden A pparate wie 
M elkmaschinen, M ilchzentrifugęn usw. zu verwen- 
den, so liegen auch in Pom m ern noch gróBere Ab-

D am pfkraftw erk  S tra lsund  der U eberlandzentrale  Pom m ern  A.-G.
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satzm óglichkeiten fiir den E lektrom otor und da- 
mit fiir einen erhóhten Strom verbrauch vor.

N och gunstiger liegen die Zukunftsmóglichkei- 
tęn fiir die Verwendung der elektrischen W arm e 
zur Beheizung von K artoffeldam pfern, HeiBwasser- 
speichem  und fiir Kochzwecke, die in Pom m ern 
erst in dem Anfang der Entw icklung begriffer\i 
ist. An diesen W arm eapparaten ist nam entlich der 
kleine und m ittlere Grundbesitz wegen der damit 
verbundenen Zeit- und A rbeitsersparnis interessiert 
und sind demgemaB die bisher im V ersorgungsbe- 
zirk der U eberlandzentrale abgesetzten Kartoffel*- 
dam pfer und Sparkochapparate fast durchweg in 
kleineren W irtschaften installiert. Bei Besserung 
der W irtschaftslage der Landwirtschaft ist hier noch 
mit einem  groBen Absatz zu rechnen.

Von der G esam terzeugung des Jahres 1928 
haben bezogen:
1. Landwirtschaftliche V erbraucher 43 822 613 kW h
2. S tadte und E lektrizitatsw erke 

einschl. des an diese Netze an- 
geschlossenen Gewerbes 67 528116 ,,

3. GroB- und Kleingewerbe, soweit 
es direkt an die Netze der óffent
lichen Erzeugungsunternehm un-
gen angeschlossen ist 68 435 299 „

4. Sonstige A bnehm er und Ver- 
kehrsunternehm ungen 14 761 459 „

An diesem Strom verbrauch war die U eberr 
landzentrale Pom m ern A.-G. im Jahre 1928 mit 

132 740 540 kW h
beteiligt.

Gegeniiber 1927 war im Jahre 1928 im E lek1- 
trizitatsverbrauch zu verzeichnen:

bei Gruppe 1 eine Steigerung von 2,84 o/o 
,, ,, 2 ,, „ ,, 14,1 o/o
„ „ 4,7 o/o
,) }, 4 „ „ ,, 4,2 o/o.

Auch bis zum 31. August des laufenden Ge- 
sohaftsjahres 1929 ist der Strom verbrauch wieder- 
um urn 9 o/o gestiegen, denn es wurden rd. 88 259 000 
kW h gegeniiber rd. 81 000000 kW h fiir den gleichen 
Zeitraum  im V orjahre nutzbar abgegeben. Bei den 
AnschluBwerten ist bisher im laufenden Geschafts- 
jah r ein Zuwachs von 13 500 kW  eingetreten. Wie 
sich diese Steigerung auf die einzelnen genannten 
Gruppen vertei.lt, ist zur Zeit noch nicht festzu- 
stellen.

Zu Gruppe 1: Landwirtsćhaft.
Die Besprechung der landwirtschaftlichen Ver- 

haltnisse hat zu dem Resultat gefiihrt, daB bei 
einer Besserung der W irtschaftslage noch mit e in e r  
weiteren Zunahm e des Elektrizitatsverbrauchs bei 
dieser A bnehm ergruppe gerechnet w erden kann.

Zu Gruppe 2: Stadte und Elektrizitatswerke.
Die starkste Steigerung innerhalb der A bneh

m ergruppe 2 haben die Stadte zu verzeichnen. Diese 
Steigerung ist zum Teil zuriickzufiihren auf die 
erhóhte Verwendung der E lektrizitat fiir Koch- u n d  
Heizzwecke und fiir allgemeine Haushaltszwecke 
und H aushaltm aschinen, dereń E infiihrung in den 
Stadten verhaltnismaBig gute Fortschritte macht. 
E in  w eiterer M ehrbedarf erk lart sich durch die 
V erbesserung der Beleuchtung, insbesondere der- 
jenigen fiir W erbezwecke (Schaufenster-, Lokal- u n d  
F abrikbeleuchtung).

Zu Gruppe 3: GroB- und Kleingewerbe.
D er Absatz in dieser Gruppe ist trotz e r h e b - 

licher Neuanschliisse nur gering gestiegen, und zwar 
ist an diesem Ausfall in erster Linie das GroBgei' 
werbe beteiligt. Die E rk larung ist in der Stillegung 
und E inschrankung einer Reihe von G r o B b e t r i e b e n  

zu suchen. Im  laufenden G eschaftsjahr sind aber 
bereits w ieder 2 neue GroBabnehm er gewonnen 
worden.

W asserk raftw erk  der U eberlandzentrale  P o m m ern  A.-G. Schm alentin  a/Rega.
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Eine statistische Erfassung der Stromver- 
brauchsfaktioren bei den A bnehm ergruppen 2—4 
ist bisher nicht móglich gewesen.

D er Betrieb in den óffentlicheai Elektrizitats'- 
werken Pom merns ist im iibrigen im Jahre  1928 
ohne nennenswerte Stórungen verlaufen. Die Be- 
triebssicherheit in den K raftw erken und in den 
H ochspannungsleitungen der U eberlandzentrale 
Pom mern wird durch entsprechende E inrichtungen 
standig erhoht. Aus dem Netz der U eberland
zentrale Pom m ern wurden am 31. D ezem ber 1928 
v e rso rg t:
2948 Giiter,
2159 Gemeinden und Genossenschaften (mit rd.

5,02 Millionen M orgen unterm  Pfluge), fem er 
92 Stadte,

2 Strafienbahnen und etwa 
1113 industrielle A nlagen und sonstige Abnehm er.

Im V ersorgungsgebiet bestehen 31 Umspanny- 
stationen fiir 40 kV und 47 Schaltstationen von 
15 bezw. 10 kV. Das 40 kV -H ochspannungsnetz hat

eine Lange von 1266 km, das MittelspannungsH 
netz von 15 bezw. 10 kV eine solche von 12381\ km.

Zur E rhóhung der zukiinftigen Leistungsfahig- 
keit der U eberlandzentrale w erden die zur Zeit im 
Bau befindlichen 3 W asserkraftw erke an der Kiid- 
dow im Kreise D t. Krone wesentlich beitragen. 
E in  viertes bei Bedlin an der Stolpe ist pnojektiert, 
AuBerdem ist die Freiluft-U m form station in Pase- 
walk fiir die U ebernahm e des von den M arkischen 
Elektrizitatsi-W erken A.-G. auf Grund des im Friih'- 
jahr abgeschlossenen V ertrages zu liefernden Golpa- 
Stromes fertiggestellt und ist in diesen T agen  zu- 
sammen mit der H ochspannungsspeiseleitung von 
Pasewalk nach Anklam  in Betrieb genomm en wor- 
den. H ierdurch wird die U eberlandzentrale Pom- 
m em  in den Stand gesetzt, allm ahlich bis zu 
30000 000 kW h Frem dstrom  abzunehm en und dem 
Strom bedarf der Provinz zur Verfiigung zu stellen.

Die zur Zeit vorhandenen Kraftw erke bezw. 
Strom ubernahm eanlagen der U eberlandzentrale 
Pom m ern sind also in der Lage, allen Anforderuni- 
gen der E lektrizitatsversorgung unserer Provinz 
auch in absehbarer Zukunft gerecht zu werden.

Siemens-Schuckertwerke
Aktiengesellschaft

Tedinisoies Buro STETTIN
Berliner Tor 1 — Fernsprecher Sammel-Nr. 25461
Unterbiiros łn: Belgard, Stolp, Schneiclemiihl, Prenzlau

Elekfrlsche Lidii- und KraUanlagenjedcr Art
fiir Industrie und ŁandwirisdiaU

Elehtro-Sdiweiftanlagen ElehfroKarrcn 
Prolos-Hciz* und Kodigerate Proios-Venfilaioren 
Profos-Sfaubsauger _____ Prolos-HletnKudie 

Licferung von samll. insiallaflonszubcMr 
Frasen fur wirisdiattlidie BodenbearbeUung 

Regenanlagen in ieder Grofie

Reparatur-Werkstatt fiir elektrische Maschinen und Apparate

W ------------------------------------------------------------------------------- --
iichtiges y erm itte lt schnell und  kostenfre i die

kaufmannisches MauimannisdicSfellenvermiUiungdesD.H.V.
D E D C A M  A l  S tettin , B ollw erk  I B , Fernruf 36685—86■ C K  3 W! L  Stralsund, T ribseestr. 27, F e rn ru f  2116 — Stolp, KI. A uckerstr. 26, F e rn ru f472.



14 O S T S E E - H A N D E L N um m er 21

Neue Wege der Gas* und wasserwirfsdiaft.
Vion Dipl.-Ing. S p o h n ,

D irektor der Stadtische W erke A.-G., Stettin.
In der Gaswirtschaft stehen wir m itten im 

R ingen urn die beste Form  rationellen Ąufbaues. 
Alte Gaswerke werden durch neue, m oderne An- 
łagen ersetzt, kleine unbedeutende Gaswerke werden 
zur Verm eidung zersplitterter Kleinerzeugung still- 
gelegt und GroBgaserzeugung durch Zusammen- 
schluB zur G ruppengasversorgung oder durch An- 
schluB an die G asfernversorgung der R uhrgas 
A.-G., der GroBgaserei der D essauer Gasgesell- 
schaft und anderer GroBproduzenten mit ener- 
gischem  W eitblick durchgefiihrt. D enn nur m o
derne groBe Betriebe, die weitmóglichst rationali- 
siert sind, kónnen das Gas nach Qualitat und 
Selbstkosten konkurrenzfahig m achen in dem  W ett- 
streit mit anderen Energieform en. So hat auch die 
iiberaltete Betriebsweise des friiheren Stettiner Gas- 
werks einer neuzeitlichen Anlage weichen miissen, 
die eine groBe Reihe von N euerungen aufweist, wie 
sie erstm alig in einem Gaswerk zur Ausfiihrung 
gelangt sind. Die jetzigen autom atisch w irkenden 
Transporteinrichtungen fiir Kohle, Koks, W asser 
und Gas stellen einen R ekord deutscher Fórder- 
technik dar. Die m odernsten wissenschaftlichen 
U ntersuchungsgerate dosieren und registrieren au to
m atisch alle Betriebsvorgange, Gas-, Luft- und 
D am pfm engen und halten  die Betriebsphasen 
graphisch fiir die B etriebsstatistik fest. Ebenso ent- 
spricht die Anlage warmewirtschaftlich allen neu 
zeitlichen A nforderungen. N ur ein Beispiel: Das 
Kiihlwasser der doppelwandigen Zentralgasgenera- 
toren dient nach seiner Verwendung und Anwar- 
m ung auf 100° C zur Kesselspeisung. D er Dam pf 
des Kessels, der durch die Abgase der Oefen ge- 
heizt wird, wird zur D am pfturbine geleitet, die 
wiederum das Geblase fiir die G asgeneratoren be- 
treibt. D er Abdam pf der Turbinę wird schlieBlich 
den mit gliihendem  Koks angefiillten Ofenkam m ern 
zugeleitet und in W assergas um gewandelt.

Im  Jah re  1913 waren fiir den K ohlentransport 
und die Bedienung der Gasófen 41 M ann in  einer 
Schicht tatig. D ie Jahresgaserzeugung betrug 13,8 
Mili. cbm. Jetzt betrag t die G aserzeugung rd. 22 
Mili. cbm  im Jah r bei einer Belegschaft von 12 
M ann pro Schicht fiir dieselbe Arbeit des Kohlen- 
transportes und der Bedienung der Oefen. In der 
alten Zeit betrug die G asausbeute 350 cbm  je 
Tonne Kohle, jetzt 475 cbm. Friiher w ar der Gas- 
koks schaum ig und poroś, jetzt hart und klingend 
und selbst von einem Fachm ann nicht vom besten 
H uttenkoks zu unterscheiden. M it dieser Betriebs- 
yerbesserung und der dadurch bedingten auBeror- 
dentlichen Yerbilligung der Selbstkosten des Gases 
wird dieses zur Beherrscherin des ganzen groBen 
Gebietes der W arm ew irtschaft. H ier zeigen sich 
imm er wieder neue M óglichkeiten der Verwendung 
des Gases, so daB wir erst am  Anfang der Ent- 
wicklung der G asindustrie stehen.

D rei Energieform en kom men fiir die W arm e
wirtschaft in B e trach t: die Kohle, das Gas, Elektri- 
zitat. W enn wir die Kohle ais reinen Brennstoff 
ansehen und sie unm ittelbar in den Oefen des Haus- 
halts yerfeuern, so kann giinstigen Falles ca. 35o/o

ihrer W arm e nutzbar gem acht werden. W enn die 
Kohle durch E ntgasung veredelt und ais gas1- 
fórm iger Brennstoff verbraucht wird, so werden 
nach Abzug des Verlustes wahrend des Entga,- 
sungsprozesses, im Rohrnetz und im  G asgerat 60°/o 
des W arm einhaltes der Kohle nutzbar gemacht. 
Bei der dritten Energieform  Elektrizitat werden 
unter A brechnung der Verluste bei der Verfeue- 
rung der Kohle in Dam pfkesseln, der Verluste -in 
der A ntriebsm aschine, im elektr. Generator, im 
Leitungsnetz und elektr. Geriit nur noch ca. 12°/o 
von der Kohle ais Ausgangsstoff verwandt. Die 
F rage, welche Kohlenmenge gefórdert werden 
muBte, um  den W arm ebedarf im H aushalt nur 
m it Gas oder elektr. Energie zu decken, hat Pro- 
fessor Junkers in seiner ,,W irtschaftsforsehung, 
wie folgt bean tw ortet: ,,Es werden gegenw artig 
fiir den H ausbrand  35 Mili. Tonnen Kohle pi10 
Jah r gefórdert. U nter Beriicksichtigung der eben 
gezeigten Ausnutzungszahlen brauchten, wenn nui 
mit Gas im  H aushalt gearbeitet wiirde, anstelle 
dieser 35 Millionen nur 14,5 Millionen Tonnen ge
fórdert zu werden. Bei E lektrizitat dagegen ware 
eine Steigerung der Fórderung auf 73 Millionen not- 
wendig. Bei der allgemeinen Einfiihrung der E lek 
trizitat ais W arm eąuelle im  H aushalt sind volks- 
w irtschaftlich bestim m te Grenzen gesetzt, wenn 
nicht an unseren Kohlenschatzen Raubbau getrieben 
werden soll.“

Um  den erhóhten A nforderungen an den Ga_s- 
verbrauch i,n H aushalt, Gewerbe und Industrie 
Rechnung zu tragen, ohne wiederum ungeheure 
Geldmittel fiir den A usbau und die yerstarkung 1 
des Rohrnetzes aufwenden zu miissen, wurde all- 
gemei(n und auch in Stettin der G asdruck in dem 
Rohrnetz erhóht. E inige Stadte wahlten eine Druck- 
erhóhung im H auptrohrnetz von 50 mm Nornial- 
druck auf ca. 300 bis 500 mm. D ieser D ruck steigeit 
damit die Leistungsfahigkeit der Rohrleitungen tn 
den StraBen und H ausera  um ein M ehrfaches und 
gestattet unter Zwischenschaltung von D ruckreglern 
den AnschluB yión W arm w asserapparaten und Gas- 
heizkórpern in den H aushaltungen an die bisher un- 
zulanglichen H ausleitungen. Die von den Stadti- 
schen W erken Stettin projektierte Gasversorgung 
der V orortgem einden H ókendorf und Rosengarten 
soli nach diesem System  des M itteldrucks durchge' 
fiihrt werden. Im  Stadtbereich Stettin ist der Druck 
nicht allgemein in allen Leitungen erhóht, sondern 
zur E rsparnis der sonst fiir samtliche Anschliisse 
notw endigen H ausregler (ca. 55 000 Stiick) beson.- 
dere G ashochdruckleitungen zum Auffiillen des 
N iederdrucknetzes unter Verwendung von UmforitL- 
stationen geschaffen, die mit Bezirks- und Sicher- 
heitsreglern ausgeriistet sind. F erner hat Stettin 
auch das erste Gaswerk in Deutschland, das Hocn- 
druckferngas an Industriebetriebe verkauft, pc 
denen die durch den W erkskom pressor dem Gas 
aufgepreBte D ruckenergie wieder zuriickgewonnen 
wird, indem der Fernleitungsdruck bei seiner Ent 
spannung am Gasgerat die m echanische Arbeit de 
Y erbrennungsluftansaugung iibernimmt und da
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durch die Aufstellung sonst iiblicher m otorisdh 
angetriebener Geblase 10der V erdichter eriibrigt.

Die Gebiete der Raum heizung und W arm- 
wasserversorgung werden immer m ehr fiir die Ver- 
wendung des Gases infiolge seiner groBen prak- 
tischen- und hygienischen Viorziige gewonnen. So 
ist das klirzlich eroffnete neue Kaffeehaus Ponath 
am Paradeplatz „D as H aus ohne Kohle“ , d. h. 
ais alleinige W arm eąuelle wird hier das Gas ver- 
wandt. Die Zentralheizung wird ais Niederdruck- 
dampfheizung und ais Beheizung der Beliiftungs1- 
anlagen mit Gas befeuert. Die W arm wasserversor- 
gung des ganzen Hauses fiir den W irtschaftsbe- 
trieb und fiir samtliche W aschgelegenheiten ist 
ebenso auf Gas abgestellt. Auch Kuchę und Kori- 
ditorei bedienen sich des Gases fiir den GroB{- 
kiichenherd, die Beikocher, die W arm eschranke, 
die Kaffeemaschinen, Konditorbackófen, Riihr- und 
Anschlagm aschinen, Pfannkuchenkocher, Baum- 
kuchenapparate u .s. f. Zur W arm eerzeugung sind
3 N iederdruckdam pfkessel aufgestellt, die durch 
Zwischenschaltung eines Verclich‘ers in ihrer 
W arm eleistung noch iiber die N orm aileis.ung ge- 
steigert werden kónnen. H in ter den Kesseln be- 
findet sich eine m otorisch angetriebene Saugzu^an- 
lage, die die no:ige Verbrennungsluft an die Gas- 
brenner heranschafft und den im K a-alysa.or eni 
stehenden W arm estau so regelt, daB die heiBeste 
Zone eiwa in der Rohrm Lte zu liegen konmt .  Da 
die Gasdampfkessel eine Anheizzeit im Sinne der 
kohle- oder koksbeheizten Kessel nicht haben und 
der W irkungsgrad im D auerbetrieb iiber 85 o/o liegt, 
ist die Leistung auch nicht annahernd mit irgencl 
einem anderen H eizungssystem  zu erreichen. D er 
W egfall jeglicher Schiirarbeit wird durch s"andige 
gleiche Gaszufuhr erreicht. Die Verhaltnisse ge- 
stalten sich bei der Gasheizung so einfach, daB m an 
selbst die Gaszufuhr autom atisch steuern konnte, 
so daB die Bedienung der Kessel fast vollstandig 
tiberfliissig wird. Die Anlage weist einen hohen 
Grad der E infachheit, Sauberkeit und H ygiene auf, 
wie er nicht so leicht iiberboten werden kann.

Von einer Schilderung der sich in Gewerbe 
und Industrie immer m ehr und m ehr einbiir- 
gernden G asfeuerstatten sehe ich ab, da ich in 
einem friiheren Artikel in Bild und W ort darauf hin- 
gewiesen habe. Das Gas wird sich aber in ab- 
sehbarer Zeit das groBe Gebiet der Brotbackereien 
eriobern, nachdem  die Backofenkonstruktion so ver- 
Viollkomm!net und die Gaspreistarife nach kauf- 
rnannisch-wirtschaftlichen Gesichtspunkten so ge- 
staltet sind, daB die Brennstoffkosten mit Gas sich 
nicht teurer stellen ais mit festem  Brennstoff, 
Kohle oder Briketts. H inzu kommt die Ersparnis- 
uaóglichkeit an Zeit, A rbeitskraft, Raum  und 
M ateriał gegeniiber den M ethoden der W arm evei1- 
Wertung durch feste Brennstoffe. E ine Um stellung 
aller Brotbackereien Stettins, die in der Kriegs- und 
Nachkriegszeit heruntergew irtschaftet und jetzt er- 
Ueuerungsbediirftig sind, auf die vorteilhafte Behei 
zung mit Gas wiirde eine 30°/oige Steigerung des 

‘jetzigen Gasabsatzes zur Folgę haben, den wir zu 
heben uns in Stettin allgemein durch Hausdienst, 
^era tung  fiir Gewerbe und Industrie und durch 
Instandhaltungs- und Ueberwachungsdienst erfolg- 
reich bemiihen. Auch mit H inblick auf die am 
1- Dezem ber d. Js. einsetzende Teilgaslieferung

durch die Kokerei der Hiitte K raft werden wir uns 
gróBere Gasm engen abzusetzen angelegen sein 
lassen. Mit dieser Verschiebung der Gaserzeugung 
auf zwei. Produktionsstatten verlieren wir zunachst 
das Interesse an neuen Gaserzeugungsm ethoden fiir 
unsere eigene E rzeugungsstatte, dem Karbural- 
Crack-Verfahren, das Gas und Benzin aus Gasol 
destilliert, dem Kohlenschwelverfahren, das neben 
Gas U rteer und H albkoks liefert, der restlosen 
V ergasung von Kohle, die in einem A rbeitsgang 
die Kohle bis auf den Riickstand der Schlacke ver- 
gast und schliefilich der Verwendung des Braun- 
kohlenteers fiir die Carburation von W assergas im 
Crack-Generator. A ber besonders wertvoll sind die 
neuen Verfahren der Verwendung des Gaswerks- 
teers zu TeerstraBen und der H erstellung von Elek- 
troammon, der der Gedanke zugrunde liegt, statt 
des Bezuges von Schwefelsaure diese aus der aus- 
gebrauchten G asreinigungsm asse im Gaswerk selbst 
zu gewinnen und im elektrischen Flam m bogeh hoch- 
wertigen Stickstoffdiin^ger, das sogenannte P21ektro- 
ammori zu gewinnen. D urch diese neuen Einnahme- 
ąuellen werden die H erstellungskosten des Gases 
ebenfalls gesenkt werden konnen.

Auf dem Gebiete der W asserw irtschaft ist da- 
durch ein neuer W eg beschritten worden, daB m an 
bei der W asserversorgung die Dam pfkolbenpump- 
m aschinen fast restlos durch Zentrifugalpum pen er- 
setzt, fiir dereń Antrieb E lektrom otoren oder Die- 
selmotoren dienen. E in  stórungsłoser Betrieb in- 
folge W egfall der oft zu Rohrbriichen fiihrenden 
KolbenstóBe und ein wesentlich geringerer Kapital- 
aufwand fiir die m aschinellen A nlagen sind die Vor- 
ziige dieser Pum penart. Auch das neueste Stet- 
tiner Grundwasserwerk in Polchow, das gerade 
noch rechtzeitig vor der etwa M itte Juli einsetzem 
den Sommerhitze in Betrieb genomm en werden 
konnte, arbeitet mit Zentrifugalpum pen und.D iesel- 
motoren, die innerhalb weniger Stunden zu Saug- 
gasm otoren auf Koksgas um gestellt werden konnen. 
Die Oberflachenfiltrationswasserw erke werden mog- 
lichst durch G rundwasserw erke zu ersetzen ge- 
sucht. Wo wegen schwieriger Grundwasserverhalt- 
nisse die Oberflachenfiltrationswasser\Yerke in B e
trieb gehalten werden miissen, werden die F iltrate 
mit Chlorzusatz keimfrei gem acht. A ber auch- an- 
dere neue V erfahren stehen z. Zt. im Versuchs- 
stadium : so die F iltration des Trinkw assers durch 
aktive Kohle, ein Verfahren, das einen gewissen 
Fortschritt bedeutet, aber recht teuer ist; die Ver- 
wendung aktiyer E rde  (Bleierde), die aus Nieder- 
bayern stam mt und sich zu bewahren scheint, 
schliefilich das sogenannte K atadynverfahren, das 
mit E rfolg  zur W asserentkeim ung Anwendung fin- 
det. Dieses V erfahren beruht auf der keim tótenden 
W irkung von Silber, das zur E rzeugung von móg- 
lichst groBen Beriihrungsoberflachen im auf- 
geblahten Zustand auf U nterlagen verblasen wird. 
Das Silber nimmt auf seiner U nterlage die Form  
ganz feiner, aufrecht stehender Lam ellen an, Ge- 
bilde, die chem ische und katalytische W irkungen 
m iteinander kom binieren.

D as W asser des neuen W asserw erks Polchow, 
das 50 % des gesam ten S tettiner W asserverbrauchs 
deckt, ist vollstandig keimfrei und bedarf keines 
der oben genannten neuen Verfahren. E s muB nur 
wegen seines E isengehalts einem besonderen Ver-
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fahren unterworfen werden, das in der Zerstaubung 
des W assers durch A m sterdam m er Diisen, einer 
K larung in Absitzbeeken und einer F iltration durch 
neuartige F ilter besteht, die durch Druckluft und 
Riickspiilung in wenigen M inuten je nach Bedarf 
regeneriert werden kónnen.

Die von den Stadtischen W erken erbauten 
neuen Anlagen, Gas- und W asserwerk, entsprechen 
mit ihren technischen Einrichtungen allen neuzeit- 
lichen A nforderungen und finden volle Anerkem 
nung der Laien- und Fachwelt.

Lidii und Beleudifung ais WerbefaKforen.
Von F r i t z  T r o s c h  k e ,  Stettin.

„Licht lockt L eute“ . Diese Eigentiim lichkeit 
des Lichtes hat m an im geschaftlichen und wirt- 
schaftlichen Leben erst spat erkannt und ausgenutzt. 
M an hat lange herum experim entiert und hat — 
um es einmal etwas kraB auszudriicken — lieber 
die W are zur besseren A npreisung auf eine Mar- 
mo rplatte  gelegt, statt sie ins „rechte L icht“ zu 
riicken. E rst die Entw icklung der E lektrizitat und 
die Begriindung einer regelrechten Lichtwirtschaft 
haben dem H andler und dem V erbraucher gezeigt, 
daB sich die W are am besten kaufen und verkaufen 
lafit, wenn sie richtig beleuchtet ist, wenn m an 
also ihre Vorteile und Nachteile offen vor sich sieht.

W enn wir hier nun vom Licht ais einem W erbe- 
faktor sprechen, so gehen wir zunachst einmal 
davon aus, daB dem Kaufer die Befriedigung seines 
Bedarfs so leicht wie móglich gem acht werden 
muB. E r  soli bei der Auswahl der W are nicht 
auf Schwierigkeiten stoBen, er soli sehen und iiber- 
sehen kónnen; er soli auch in seinem Gedachtnis 
unterstiitzt werden, D as Notizbuch ist eine schatzens- 
werte Sache, aber es hat nicht die W irkung wie 
das erinnernde Beispiel oder gar der Gegenstand 
selbst. Das gut beleuchtete Geschaftslokal ist heute 
unentbehrlich. J e d e  Arbeit bei schlechtem Licht 
erfordert ein M ehr an Zeit. W ir stehen — und das 
mit Recht — auf dem Standpunkt, daB wir keine 
Zeit zu verlieren haben. W ir haben weder Lust 
noch Zeit, uns bei den m ehr oder weniger mecha- 
nischen V organgen des Kaufes aufhalten zu lassen. 
W enn wir ein Stiick Tuch aussuchen, dann soli 
genug Platz vorhanden sein, um es auszubreiten. 
Es soli genug Licht da sein, um die Farbę erkennen 
zu kónnen. W enn das nicht ist, dann wird dem  
K aufer die Lust genommen, er ist froh, wenn er 
den Laden verlassen kann.

D as Licht soli aber vor allem dazu dienen, 
die Aufm erksam keit des Publikum s zu erregen, 
neuen Bedarf zu erwecken und die Kauflust zu fo r
dem . M an beachtet zu wenig, daB der W eg zur 
W are nicht unm ittelbar zum Verkaufsladen fiihrt, 
sondern durch das,,G eschaftsviertel“ oder iiber irgend 
eine óffentliche oder private StraBe geht. D er Ge- 
schaftsm ann, der auf den Absatz seiner W are be- 
dacht ist, muB also bestrebt sein, durch richtige 
Beleuchtung sein Geschaft aus seiner U m gebung 
hervorzuheben. E s ist riickstandig anzunehmen, 
daB der gute Ruf eines Geschafts ohne weiteres 
geniige, alle andern Schwierigkeiten aus dem 
W ege zu raum en, und selbst, wenn dieser S tand - 
punkt in einem nennensw erten U m fange seine 
Berechtigung hatte, wiirde er sich in der Haupt- 
sache doch m ehr auf die Stam m kunden beziehen, 
was soviel heiBt w ie : Auf die W erbung n e u e r  
K unden wird verzichtet. M an soli auch nicht

glauben, daB infolge der iiberaus „giinstigen Lage“ 
des Geschafts der Kunde unbedingt in den Laden 
,,fallen“ muB. W as der Kaufm ann dazu tun kann, 
um die Zugange zur W are m óglichst eben und 
iibersichtlich zu machen, soli er tun. E r  tu t’s im 
Grunde fiir sich selber. H at m an hier den W eg 
zur W are frei gem acht, so muB man sich der W are 
selbst zuwenden. Es ist imm er noch der ehrlichste 
Standpunkt eines Kaufmanns, wenn er behauptet, 
daB die W are durch sich selber werben muB. Der 
gespritzte Schinken und die gespritzte A p f e ls in e  
kónnen bezaubernd aussehen. H at man sie im Mund, 
dann schimpft m an iiber die Teufelskiinste der Re
klamę. „M an“ — das ist das Kauferpublikum , das 
trotz aller Enttauschungen doch immer wieder auf 
eine unehrliche Reklam e hereinfallen wird. Licht 
ist ehrlich, Licht m acht keine bessere Qualitat, 
aber es holt die Schónheiten und Qualitaten einer 
W are aus ihrem Innern heraus und bietet sie dem 
K aufer an.

In Stettin liegen eine Reihe von Veranstal- 
tungen hinter uns, die sich gerade mit dem Kapitel 
der richtigen Beleuchtung der Geschaftslokale be- 
faBt haben. An vielen Beispielen ist gezeigt wor- 
den, welchen U nterschied es macht, wenn e in e  
W are richtig oder falsch beleuchtet ist, gleichgiiltig, 
ob es sich um natiirliches oder kiinstliches Licht 
handelt. Besonders auffallend sind die Beispiele 
an farbigen W aren. H ier kann falsch eingelassenes 
Tageslicht ungeheuren Schaden anrichten. Ganz 
schlimm wird es aber, wenn das kiinstliche Licht 
nicht ausreichend oder falsch angebracht wird. Die 
Farben gehen verloren oder sie erscheinen in e in e r  
yerzerrung, die dem Kaufer Angst m acht. Hier 
niitzt die wohlm einendste U eberredungskunst des 
Verkaufers nichts. E r  kann tausendm al versichern; 
daB das Braun solch ein Braun sei. D er Kaufer 
sieht es nicht, folglich dankt er.

W enn es aber richtig ist, daB die gute W are 
durch sich selber werben soli, dann muB m an ihr 
Gelegenheit dazu geben. E in  Schaufenster muB 
dekoriert und richtig beleuchtet werden. D as Ge
schaftslokal ist in den m eisten Fallen ais M a g a z in  
eingerichtet. D er Kaufmann, der iiber ein g r ó B e r ę s  

M agazin verfiigt, findet in ihm gleichzeitig die 
Vorratskam:mjer seiner W erbung. Am selbstver- 
standlichsten wirkt das bei einer Lebensm ittelhand' 
lung. W er beim E inkauf einer bestim m ten Sache 
auBerdem von der Fiille im richtigen Licht s t r a h ' - .  

lender Lebensmittel em pfangen wird, fiihlt unwill' 
kiirlich eine Steigerung seiner Kauflust. Dasselbe 
gilt auch fiir andere Branchen. D er Anreiz ist 
der beste W erber. In der D unkelheit aber kam1 
m an keine „reizenden“ W erbungen anbringen, ^ e' 
nigstens nicht im kaufm annischen Leben.



1. Niovember 1929 O S T S E E - H  A N D E L L7

Die Technik der B eleuchtungskórper ist heute 
so weit fortgeschritten, daB nicht m ehr die Licht- 
quelle im V ordergrund steht, sondern die Anpas- 
sungsfahigkeit. Es braucht heute niem and das zu 
kaufen und damit seinen Laden zu schmiicken, was 
man kurzweg Lam pe nennt und was friiher mit 
einem gewissen Aufwand an raum fressenden Mate- 
rialien verbunden war. Die Lampe ist heute m ehr 
zu einem abstrakten Begriff geworden. Sie lenkt 
nicht ab, sondern sie unterstreicht, allerdings wenn 
sie richtig angewandt wird. Deshalb verschwindet 
auch in der Praxis die grelle und auffallende L icht- 
ąuelle. D as Licht wird nur noch empfunden, und 
im V ordergrund steht die W are. Jeder Kaufm ann 
weiB, daB er bei seinen W erbungsm ethoden nicht 
das IMittel der W erbung vor die Sache, fiir die ge- 
worben werden soli, stellen darf. Man kennt diese 
Gefahren aus der bebilderten W erbung, die sehr 
hiibsch aussehen kann, die auch bei geschickter 
Aufm achung eine Volkstiimlichkeit in hóchstem 
Grade erreichen, die aber auch sehr leicht die 
Grenze des Zulassigen yerletzen kann. W enn sich 
diese Gefahren auch m ehr in der AuBenwerbung 
abspielen, so gibt es auch fiir die Innenw erbung ge- 
niigend ablenkende — statt konzentrierende — 
W erbem ethoden. M an denke an die vielfaeh ver- 
deckenden Beschriftungen. M an hat es nicht nótig, 
sich iiber diese D inge den Kopf zu zerbrechen, 
wenn m an das Licht fiir die W erbung beansprucht. 
Das Licht hebt hervor, ohne selbst hervorzutreten.

W ie wertvoll es ist, daB sich der Geschaftsm ann 
noch m ehr ais bisher mit dem Gedanken vertraut 
rnacht, daB ihm das Licht ais treuester W erbehelfer 
zur Seite steht, beweist der Stand unserer H eim kultur. 
In allen H eim kulturbestrebungen wird das W ertvolle 
guter Beleuchtung betont. Diese B estrebungen 
haben dazu gefiihrt, daB die H aushaltungen heute 
viel m ehr W ert auf gute und zweckmaBige B e
leuchtung legen. Es ist eigentlich eine selbstver- 
standliche Logik, daB danach auch die Geschafts- 
Welt die Praxis guter Beleuchtung iibernimmt, denn

wenn sich zu H ause jem and nur bei gu ter B eleuch
tung wohl fiihlt, wird e r fiir seine E inkaufe nicht 
gerade dunkle Laden und Gassen aufsuchen. D er 
Dienst am Kunden halt etwas darauf, daB sich der 
Kunde in ein intimes Verhaltnis zum H andler ein- 
laBt. E s soli so etwas wie eine Gemeinschaft 
zwischen H andler und Kunden herbeigefiihrt wer- 
dein, die natiirlich auf der guten Bedienung, d. h. 
auf der Qualitat der W are beruht, die aber auch 
an gewissen AeuBerlichkeiten hangt. Sehr deut- 
lich spiirt man das in Gastwirtschaften. Die Zeiten 
sind vorbei, wo m an in der halb dunklen Schanke 
sein Bier trank, nur weil es dort ein gutes Bier 
gab und weil m an vielleicht auch bewuBt einem 
rom antischen H ang nach „dem  A lten“ nachging. 
M an stellt heute seine Anspriiche und stellt sie b e 
sonders an das Licht. M an will eine gewisse Fest- 
lichkeit um sich haben und sei sie noch so be- 
scheiden. D er Gast fiihlt, daB er darauf einen An- 
spruch hat, weil er sich den ganzen T ag  abrackern  
muB und bei den heutigen Zeiten iiber der Tages- 
arbeit nicht froh werden kann. Es ware falsch, das 
Festliche mit dem Luxuriosen zu verwechseln. Licht 
ist kein Luxus, es ist im m er Teil der U m gebung 
und kann sich den bescheidensten Verhaltnissen 
anpassen, aber es soli da sein, m an will sehen 
kónnen und m an will sich nicht anstrengen.

D as sind kurze Um risse. S ich in  technische Ein- 
zelheiten in diesem Zusam m enhange einzulassen, ist 
natiirlich nicht móglich. Die E inrichtung richtiger 
und guter Schaufenster- und Innenraum beleuchtung 
erfordert individuelle Behandlung und laBt sich im 
Einzelnen vom griinen Tisch aus nicht schem atisch 
erledigen. 'Dazu bedarf es auch fachm annischer 
Beratung. M an soli sich aber auf den Standpunkt 
stellen, daB wir es im kiinstlichen Licht mit einem 
Ersatz des Tageslichtes zu tun haben und dariiber 
hinaus mit einem unentbehrlichen W erbefaktor, der 
von der ausgiebigsten R entabilitat und in seiner 
Giiltigkeit von langerer D auer ist, ais irgend ein der 
Mode unterworfener Einfall.

Sfeuerreformplane.
Von R echtsanw alt D r. H . D e l b r i i c k .

\ortrCKg, gelmlten a u f  der IZ. Vo Uv e/'.va innihing dcv Industrie= u n d  Handelskamrner. am sp. Oktober in Swinemiinde.
W enn m ir fiir m eine A usfiihrungen das T hem a ,,S teuer- 

r eform plane“ gestellt w orden ist, so glaube ich dieses in 
emem gew issen G egensatz zu einem  anderen  sehr nahelće- 
Senden T hem a „S teuerrefo rm w unsche“ auffassen zu sollen. 
Es handelt sich heu te  nicht darum , selbst bestim m te W iinsche 
zu einer A enderung d e r S teuergesetzgebung  im allgem einen 
0(ler im  einzelnen zu form ulieren — obw ohl bei der heutigen 
wirtschaftlichen Lage dazu m ehr ais -je V eranlassung vor- 
^ eg t —, es handelt sich auch nicht um  eine kritischel 
S.tellungnahme zu  bestim m ten G esetzesvorlagen, sondern um 
einen zusam m enfassenden Bericht iiber die von den  verschie- 
denen Seiten gegebenen  A nregungen.

E s kann  ais eine A rt K urisorium  bezeichnet w erden, 
d iese E ró rterungen , wie man der schw ierigen F inanzlage 
Reiches abhelfen  kann, gerade  durch ein E reignis ins 

Pollen gekom m en sind, das sich fiir d iese R eichsfinanzen sehr 
Sunstig ausw irken  muBte, nam lich durch d ie  bevorstehende 
^ e rab se tzu n g  der R eparationsleistungen  um  -jiihrlich etw a 
‘50 M illionen R eichsm ark infolge d e r Beschliisse d e r Pariser 
ynd der H aag er K onferenz. Am ausfiihrlichsten und am  sorg- 
taltigsten au sgearbeite t erscheint d e r R eform plan des H eraus- 
| ebers der Zeitschrift ,,D er deu tsche V olksw irt“ , G ustav 
jHolper, der seinen P lan mit ausfuhrlicher B egriindung im 
■^ruck Yorlegt. W eniger genau un terrich tet ist m an iiber die

P iane des R eichsfinanzm inisterium s und des preuBischen 
Finanzm inisterium s, die beide nur aus Z eitungsnachrichten  zu 
entnehm en sind. D er preuBische F inanzm inister D r. H ópker- 
Aschoff hat seine P iane auf der dem okratischen  K om m unal- 
w ahltagung M itte S eptem ber bekanntgegeben , w ahrend aus 
dem  R eichsfinanzm inisterium  noch nicht einm al eine halb- 
am tliche M itteilung vorliegt und sich d ie  P iane h ier noch 
nicht einm al bis zu einem R eferen tenen tw urf verdichtet haben.

Bevor auf die verschiedenen V orschlage eingegangen 
wird, em pfiehlt sich ein k u rze r U eberb lick  iiber d ie gegen- 
w iirtige G estaltung des S teuerteils des R eichshaushalts, w obei 
ich au f die in Ih ren  H anden  befindliche T abelle  B ezug 
nehm en darf. H ier sind zunachst d ie  Solleinnahm en und 
Is teinnahm en des Jah res  1928 und z w ar le tz tere  liir die 
erste H alfte des R echnungsjahres und fiir das ganze  Rech- 
nungsjah r gegenubergeste llt, sodann fur 1929 d ie  Soli- und 
Isteinnahm en der abgelaufenen  ersten  6 M onate. E s ist be- 
kannt, daB der H aushalt fiir 1929. zum T eil dadurch  ins 
G leichgew icht gebrach t w orden ist, daB m an den  E rtrag  
einer A nzahl von S teuern  hoher schatzte, ais er im  Regie- 
rungsen tw urf angenom m en w ar. E in  Blick auf d ie  Z ahlen 
von 1929 zeigt, daB das erste  H alb jah r d ie  erw arte ten  E rtrag e  
nicht gebrach t hat, es fehlen im ganzen  117 Mili. RM.„ w as 
fiir das ganze R echnungsjah r einen F eh lbe trag  von fast
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1/4 M illiarde RM . ergeben  wiirde, w enn m an fur die zw eite 
H alfte  d ie g leichen E rtragn isse  annim m t. B esonders er- 
schreckend ist der F eh lb e trag  bei den jen igen  beiden Steuer- 
arten , in denen sich am  deutlichsten  d ie K on junktur w ider- 
zuspiegeln p fleg t: bei den Zóllen und d e r U m satzsteuer. 
H ierbei kann  der M inderertrag  der U m satzsteuer w enigstens 
zum T eil auch darau f zuriickgefiihrt w erden, daB die Befrei- 
txngsvorschrift des § 7 vom R eichsfinanzbof im m er w eiter aus- 
gelegt w ird, w as fiir den  einzelnen betroffenen  Steuerpflich- 
tigen  sicher sehr angenehm  ist, im  ganzen  ab er schlieBlich zu 
einer B eiastung der gesam ten  W irtscbaft en tw eder mit einer 
E rhóhung d e r U m satzsteuer oder mit anderen  Steuern  fiihren 
muB. D as Bild w ird noch ungiinstiger, w enn m an beriick- 
sichtigt, daB d e r  M ehrertrag  an  E inkom m ensteuer fast ganz 
auf M ehrertrage  d e r L ohnsteuer zuriickzufiihren ist, d ie  in 
voller H óhe nach gesetzlicher V orschrift nicht zum  A usgleich 
von anderen  S teuerausfallen  verw endet w erden diirfen, son
dern  der Sozialversicherung zuflieBen miissen. So erg ib t 
sich schon ein ziem lich triibes Bild fiir das laufende Rech- 
nungsjahr, das sich vielleicht in einzelnen Punkten, z. B. 
durch die Z uschlage zur V erm ógenssteuer noch jindern kann, 
im ganzen  ab e r  doch en tw eder zu einem  schw eren F e h l
be trag  oder zu neuen S teuererhóhungen  fiihren muB; am 
w ahrscheinlichsten ist es ab e r — und dies fiihrt w ieder auf 
den Y oung-Plan zuriick, daB d e r gróB te T eil d e r E rsparn isse  
an  R eparationslasten , d ie  fiir dieses R echnungsjahr zunachst 
560 Mili. RM . ausm achen, zur D eckung dieses Feh lbetrages 
verw endet w erden  w ird, den  das R eichsfinanzm inisterium  
yorlaufig auf 260 Mili. RM. schiitzt, ganz abgesehen  von 
dem  noch ungedeckten  F eh lbe trag  aus 1928 in  H óhe von iiber 
150 Mili. RM . R echnet m an dazu noch d ie  e rw arte ten  
M ehrausgaben  in H óhe von etw a 120 Mili. RM., so bleibt 
von den  560 Mili. RM . E rsparn issen  nicfit m ehr viel zu 
verteilen iibrig, und es k an n  sich nur darum  handeln , was 
vom nachsten  R echnungsjah r an geschehen soli.

D erjen ige  T eil des Y oungplanes, d e r die W irtschaft 
am  unm itte lbarsten  beriihrt, is t d ie  A ufhebung _ der soge- 
nannten  auBeren Industriebelastung , und es ist nichts na tu r - 
licher, ais daB entsprechend  auch d ie A ufbringungslast in 
F ortfall kom m t, die Industrie, H andel und V erkeh r mit einer 
S ondersteuer von jahrlich 300 Mili. RM. belastet. In  der 
T a t haben  die Sachverstandigen in Paris eine sofortige A uf
hebung auch dieser A ufbringungslast em pfohlen, und alle 
V orschlage zur F inanzreform  enthalten  auch d ie B eseitigung 
d ieser Last, sei es sofort, sei es durch allm ahlichen Abbau 
im  Laufe von 3 Jah ren .

N eben der Industrie  ha tte  nach dem  b isherigen R epa- 
ra tionsp lan  die R eichsbahn einen sehr erheblichen T eil d e r 
L asten  zu tragen. Sie wird je tz t nicht nur von der aus- 
liindischen K ontro lle frei, sondern  es w ird auch d ie  Ver- 
zinsung der V orzugsaktien  eine F rage  der innerdeutschen  Ge- 
setzgebung. D araus hat man den SchluB ziehen wollen, 
daB zw ar d ieser Z insbetrag  von 660 Mili. RM. jahrlich ais 
A bgabe an  das Reich bestehen  bleibt, dafur aber die Be- 
fórclerungssteuer w enigstens fiir d ie  R eichsbahn  in H óhe 
von 300 Mili. RM. in F ortfall kom m en sollte, so daB von 
den  750 Mili. RM. E rsparn issen  300 Mili. RM. d e r R eichs
bahn ais G eschenk zuflieBen w urden. In dem  Plan des 
R eichsfinanzm inisterium s ist h ieriiber nichts enthalten, die 
Vorschliige von S to lper und von H ópker-A schoff w enden 
sich mit scharfstem  N achdruck gegen  einen solchen Pian. 
F iir d ie  W irtschaft w iirde d ieser W eg nur dann  irgend  einen 
V orteil b ieten  kónnen, w enn gleichzeitig  die T arife  min- 
destens um  den -jetzt eingerechneten  B etrag  d e r Befórde- 
rungssteuer herabgese tz t wurden.

D er Stolpe*rsche P lan  muB ais G anzes betrach te t und 
v er stand en w erden. E r will zw ar eine gew isse U ebergangs- 
regelung  zugestehen, ab e r er halt es im  iibrigen nicht fiir 
móglich, einen Teil des P rogram m s auf d ie  D auer ohne 
den  andern  T eil durchzufiihren. W ie sich aus der in Ihren  
H anden  befindlichen U ebersicht ergibt, kom m en die Vor- 
schlage im  E rgebn is darauf hinaus, daB d ie  d irek ten  S teuern  
im  Reich um  1300 Mili. RM. (E inkom m ensteuer und ^Aufbrin- 
gungslast'1 und in den  L andern  und G em einden um  500 Mili. 
RM. G ew erbesteuer gesenk t w erden, dafiir soli die Ver- 
m ógensteuer dem  Reich 200 Mili. RM . m ehr und clie Ge- 
trankesteuer den L andern  und G em einden 400 Mili. RM . 
m ehr bringen. D as Reich tritt den L andern  und G em einden 
1670 Mili. RM. U m satzsteuer und V erbrauchsteuern  ab, dafu r 
erhiilt es von diesen 2600 Mili. RM. durch den lo r tf a l l  d er 
U eberw eisungen an  E inkom m ensteuer und K órperschafts- 
steuer. D ie T abaksteuer, die -jetzt dem  R eich etw a 900 Mili. 
RM. bringt, soli durch ein M onopol ersetzt w erden, das 
dem  R eich 400 Mili. und den  L andern  und G em einden

600 Mili. RM. entfallt also auf das Reich, das auBerdem , den 
1100 Mili. RM. bringen  soli. D ie gesam te S teuersenkung von 
L andern  70 Mili. RM. m ehr gibt, ais es d iesen nim m t. 
D iesen 670 Mili. RM. stehen die 750 Mili. RM. E rsp a rn is se  
aus R eparationen  gegeniiber, so daB schlieBlich d a s  R eich 
einen U eberschuB von 80 Mili. RM. h a t.

D ie H erabsetzung  der E inkom m ensteuer um  1 Milliarde 
RM. will S to lper dadurch  herbeifiihren, daB er d ie steuer^ 
freie G renze von 1200 auf 2000 RM. (w ie in Englancijl 
herau fse tz t und fiir d ie  hóheren E inkom m enstufen den Tarif 
auseinanderzieht, so daB der Satz von 25o/o erst b e i Ein- 
kom m en iiber 100 000 RM. und ein H óchstsa tz  von 331/ 3°/o 
bei einem E inkom m en von 500 000 RM. oder 1 Mili. RM- 
erreicht wird. D iese V orschlage kom m en denjenigen des 
R eichsfinanzm inisterium s ziemlich nahe, nur soli hier die 
F re ig rcnze  fiir U nverheiratete  schon bei 1800 RM. liegen, 
w ahrend d e r H óchstsatz  von 331 / 3°/o ebenfalls bei 500 000 
RM. erreicht w erden soli. D ie G em eindezuschlage zur E in 
kom m ensteuer, gegen  die S tolper eine R eihe von sehr be- 
ach tensw erten  Griinden anfiihrt, scheint m an auch im  R e ic h s
finanzm inisterium  fallen zu lassen, w ahrend H ópker-A schotf 
sie in einer sehr m erkw iird igen Form  einfiihren will. E r 
will die ganze  E inkom m ensteuer in eine eigentliche E in 
kom m ensteuer yon hóchstens 15% und eine Sondersteuer von 
21/2 bis 20% fiir gróBere E inkom m en iiber 20 000 RM. zer- 
legen, so daB also der H óchtstsatz bei 35% liegen wiirde- 
D ann sollen ab er die G em einden berech tig t sein, Zuschlage 
zu der eigentlichen E inkom m ensteuer zu erheben, die in eine 
bestim m te R elation  zu den R ealsteuern  gesetzt w erden sollen- 
D iese R elation  hat schon bei den  ersten  B eratungen  des 
S teuervereinheitlichungsgesetzes eine sehr erhebliche Rolle 
gesp ielt; es ist ungeheuer schw ierig, hier einen fiir alle 
V erhaltn isse passenden Satz zu finden, und bei jeder denk- 
baren  Lósurtg wird es im m er U nzufriedene auf beiden 
Seiten geben. U m  so uberraschender ist es, daB das R e ic h s
finanzm inisterium  jetzt mit einem ganz neuen Plan dieser 
A rt auftritt. .E s soli eine G em eindekopfsteuer eingefiihrt 
w erden, die anscheinend auf etw a 6 RM. fiir den  Kopi 
der B evólkerung festgesetzt w erden soli, und zu d ieser Kopi" 
steuer sollen d ie  R ealsteuerzuschlage in B eziehung g eb rach t 
w erden. D ie K opfsteuer hat friiher in verschiedenen Lan
dern  bestanden ; sie ist dann  ais „roheste  Form  d e r Be- 
steuerung“ abgeschafft und b isher niem als w ieder ernstft 
haft vorgeschlagen w orden. D er E inw and  S tolpers, daB 
diese K opfsteuer zu geringe E rtragn isse  bringen  wiirde 
S tettin  wiiren es im m erhin 1,5 Mili. RM.), scheint nnr 
dabei w eniger durchscblagend, ais die Schw ierigkeit, von 
•jedem einzelnen E inw ohner m onatlich einen B etrag  von Je
0,50 RM. einzutreiben.

Alle d iese V ersuche, zu einer b rauchbaren  Relation 
zu kom m en, en tspringen aus der E rkenntn is, daB es mit den 
gegenw artigen  Z ustanden auf dem  G ebiete d e r  R ea ls te u ern  
nicht w eitergehen kann. H ópker-A schoff will eine a l l g e m e i n e  
Senkung der R ealsteuern  um insgesam t 500 Mili. RM. und 
den E rsa tz  durch G etrankesteuern , daneben  die soeben be- 
sprochene R elation mit den  E inkom m ensteuerzuschlagen. DaS 
R eichsfinanzm inisterium  plant eine allgem eine Senkung der 
R ealsteuern  um  etw a 10o/0 mit E infiihrung einer mehr- 
•jahrigen S perrfrist gegen  neue E rhóhungen  in Verbindung 
mit der R e la tio n . zur K opfsteuer. S to lper geh t am  rad 1' 
kals ten  vor; er will die G ew erbeertragsteuer und die Ge- 
w erbekapita lsteuer ganz beseitigen und nur die L o h n s u m m e n -  
steuer mit einer H óchstgrenze von l i /2 bis 2o/o d e r LohO' 
sum m ę (in S tettin  w erden je tz t  lo/0 g e z a h lt)  a is  G em einde  
steuer bestehen lassen. So sehr ein solches E rgebn is  ^  
w iinschen w are, so ist doch wohl mit einer vollstandige^ 
A ufhebung der G ew erbesteuer nicht zu rechnen ; d ie v° 
H ópker-A schoff und vom R eichsfinanzm inisterium  vorgeschla^ 
genen Senkungen beziehen sich m indestens in gleichei11 
U m fange auf die G rundverm ógensteuer.

D ie A ufhebung der A ufbringungslast erscheint na ch 
allen P lanen selbstverstandlich, die M einungen gehen ^  
dariiber auseinander, ob sie schon sofort erfolgen kafl 
oder, erst nach Ablauf einer U ebergangszeit, gegebenenfa*  ̂
schrittw eise. Ais E rsa tz  hierfur w ird m an wohl mit eine 
E rhóhung  der V erm ógensteuer rechnen  mussen, die 
S tolper mit der B egriindung gefo rdert wird, daB neben dei 
Produkt! vkapital auch das R en tenkapita l stiirker herang® 
zogen w erden miisse. In teressan t ist, daB S tolper in d ię se 
Z usam m enhang w ieder d ie  B eseitigung des Steuerprivile&^ 
fiir A ktien vorschlagt, d ie  bekanntlich  nur mit dem  halt»e 
S teuerkursw ert angese tz t w erden. ^

Mit einer solchen E rhóhung  d e r V erm ógensteuer nO 
w ahrscheinlich auch der E rbschaftss teuer w ird m an in a
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sehbarer Zeit wohl rechnen  miissen. D agegen  ist es in allen 
V orschlagen gliicklicherw eise vollig still gew orden  von der 
unseligen V erm ogenzuw achssteuer, die hoffentlich bei d ieser 
G elegenheit endgiiltig in d e r V ersenkung verschw inden wird.

Zusam m en mit der A ufbringungslast w ird auch d ie  1 
R entenbanklast der L andw irtschaft fallen, den  dadurch  ent- 
stehenden Ausfall von 100 Mili. RM. will Stoi per durch 
eine s tarkere  H eranziehung  der R eichsbank decken, ab- 
gesehen davon, daB ja d iese 100 Mili. RM. b isher d e r 
R eichskasse gar nicht unm itte lbar zugeflossen sind. D as 
Reichsfinanzm inisterium  scheint sich d iesem  V orschlage an- 
zuschlieBen.

D er w ichtigste Teil der S to lperschen V orschlage auf 
dem  G ebiete der clirekten Steuern  liegt aber in d e r voll- 
standigen A usschaltung der Land er und G em einden von 
diesen Steuern, dafiir sollen d ie  Land er und G em einden 
alle V erbrauchssteuern  und die ganze  U m satzsteuer erhalten. 
E ine solche R egelung kom m t auf eine vollstandige U m keh- 
rung der R echtslage hinaus, d ie  bis 1920 bestanden  hat. 
DaB der K am pf um  die H óhe der U eberw eisungen endlich 
einm al au fhórt und daB an d ie S telle  des seit 10 Jah ren  
im m er w ieder verlangerten  ,,vorliiufigen F inanzausg leichs“ 
endlich einm al eine endgiiltige R egelung tritt, w ird von 
allen Seiten d ringend  gew iinscht; ob der S to lpersche Vor- 
schlag verw irklicht w erden kann, bleibt abzuw arten . Begriin- 
det w ird d iese V erteilung dam it, daB die  A usgaben des 
Reichs im w esentlichen festliegen und d ah e r durch m óglichst 
feststehende E innahm en gedeckt w erden sollten, w ahrend 
die A usgaben der Land er und G em einden, vor allem  auf 
dem Gebiet d e r Kultur- und W ohlfahrtspfiege, von einer 
ganzen R eihe schw ankender M om ente abhang ig  sind und 
deshalb durch leichter bew egliche S teuern  gedeck t w erden 
sollten. A llerdings sollen d ie  H óhe d ieser S teuern  und die 
G rundsatze fiir ihre B erechnung nach wie vor durch Reichs- 
gesetz bestim m t w erden.

E benso  einig, wie m an sich iiber den no tw endigen Ab- 
bau der E inkom m ensteuer ist, so einig ist man anscheinend 
auch iiber die N otw endigkeit einer erheblichen E rhohung d e r 
V erbrauchssteuern . S to lper will die G etrankesteuern  e in 
schlieBlich der E innahm en aus dem  Spiritusm onopol um  
400 Mili. RM. steigern. E r will d ie  E rhebung  der G etran k e
steuern ganz den G em einden iiberlassen, so daB, wie er 
hinzufiigt, es B ayern iiberlassen bleibt, von d ieser Móglich- 
keit keinen oder nur einen geringen  G ebrauch zu m achen. 
Zur B egriindung weist er auf d ie  bekann te  T atsache hin, daB 
E ngland aus dem  A lkohol an S teuern  und Zóllen insgesam t
2,6 M illiarden RM. zieht, D eutschland jetzt nur 900 Mili. 
RM. Auch H ópker-A schoff fo rdert d ie  E infiihrung einer 
allgem einen G em eindegetrankesteuer, daneben  will «r die 
R eichsbiersteuer erhóhen und den  M ehrertrag  den  L andem  
und G em einden zuw eisen. D as R eichsfinanzm inisterium  be- 
miBt d iese E rhohung auf 180 Mili. RM. B ayern hat semen 
W iderspruch bereits in sehr deu tlicher Form  angem eldet.

D as K ernstiick der S to lperschen V orschlage auf dem  
G ebiete der V erbrauchssteuern  ist ab er das T abakhandels- 
monopol, das er sehr ausfuhrlich  behandelt. E s soli gegen- 
iiber d e r 'jetzigen T ab ak steu e r jahrlich 600 Mili. RM. m ehr 
bringen, d ie  E rtragn isse  sollen ab er nicht ganz den  L andem  
und G em einden zuflieBen, sondern  nur zu etw a zw ei D rittel, 
also mit rund 1100 Mili. RM. D as R eichsfinanzm inisterium  
scheint sich iiber d iese F rag e  noch nicht schliissig gew orden 
zu sein, auf jeden Fali will man aber auch an d iese r Stelle 
neben dem  A lkohol den  T ab ak  sehr stark  heranziehen.

D as sind d ie  groBen M aBnahmen, die sich in s ta rk er 
W eise sow ohl fiir die W irtschaft w ie fiir den  óffentlichen 
H aushalt ausw irken  konnen. D aneben  w ird geplant eine 
A ufhebung d e r K apita lertragsteuer w enigstens fiir neu auf- 
gelegte, festverzinsliche W erte, w ahrend sie fiir alle A ktien 
und fiir alle b isher ausgegebenen  festverzinslichen Papiefe 
bestehen bleiben soli. Sehr eingehende B etrachtungen widm et 
Stolper d e r U m satzsteuer und der Ilauszinssteuer, die aber 
beide in ihren E rtragn issen  unverandert bleiben sollen. Die 
U m satzsteuer ist, wie schon erw ahnt, durch d ie  Recht- 
sprechung des R eichsfinanzhofes zu § 7 im m er w eiter ein- 
geschrankt w orden, m an kann  in m anchen Fallen  von 
einer Art G liickspiel sprechen, ob es gelingt, das G eschaft 
so einzurichten, daB d ie  U rnsatzsteuerbefreiung erreicht wird 
°der nicht; mit w irtschaftlichen N otw endigkeiten  und Er- 
xvagungen lassen sich d ie  'jetzt bestehenden  U nterscheidungen 
nur noch schw er begriinden. D arauf ist wohl ein recht 
erheblicher T eil der M inderertragnisse der U m satzsteuer zu- 
rtickzufiihren. D urch die von verschiedenen Seiten vorge- 
sehlagene E rhohung  des S teuersatzes kann  man zw ar das 
G esam tertragnis steigern, ab er die Y erschiebung d e r W ett-

hew erbsverhaltn isse  w ird dadu rch  nur noch verstark t. D e s
halb schlagt S to lper vor, das ósterreichische System  d e r  so- 
genannten  Phasenpauschalisierung auf D eutschland zu iiber- 
tragen . H ierbei w ird nicht -jeder einzelne U m satz besteuert, 
sondern -jede W are w ird auf ihrem  W ege vom H erste lle r 
zum  V erbraucher nur einm al besteuert, ab e r mit einem  
Steuersatz , der sich nach dem  D urchschnitt d e r A nzahl d e r 
norm alen U m satze richtet. D ieses System  hat den  V orzug, 
daB fiir .jeden  G egenstand d ie  B elastung mit U m satzsteuer 
feststeht und daB im  F alle  der A usfuhr nicht nu r d ie  auf 
der letzten  L ieferung ruhende U m satzsteuer verg iite t wird, 
sondern die g an ze  U m satzsteuer, mit d e r d ie W are belaste t 
w orden ist. Ob aber im  ubrigen d ieses rech t verw ickelte 
System  sich von den  kleinen ósterreichischen V erhaltn issen  
auf das Reich iibertragen  lassen wird, bedarf einer sehr ein- 
gehenden  Priifung.

D ie Ilauszinssteuer, d ie  Stiitze und d e r Schrecken der 
Lander- und G em eindenfinanzpolitak, w ird in ab seh b arer Zeit 
nicht beseitigt w erden. Alle V orschlage, von w elcher Seite 
sie auch kom m en m ógen, rechnen  mit ihrem  Fortbestand . 
S to lper will daraus eine reine M ietzinssteuer m achen, dereń  
H óhe von den G em einden festgese tz t w ird und die den 
G em einden ausschlieBlich zuflieBt. F iir Luxusw ohnungen will 
er eine E rhohung der S teuer zulassen. Jed e  G em einde soli 
gezw ungen sein, einen bestim m ten B ruchteil ih re r E innahm en 
in einen bestim m ten Ausgleichsstoclc abzufiihren, aus dem  
dann  den G em einden m it besonders groB er W ohnungsnot 
Zuschiisse zum  W ohnungsbau gegeben  w erden; im ubrigen 
soli ab e r der E rtrag  d e r H auszinssteuer den  G em einden zur 
freien V erfiigung bleiben. An ein P rob lem  w ird h ierbei ge- 
riihrt, das S tolper helbst nur andeute t, nam lich w ann und 
an  wen die H auszinssteuerhypo theken  zuriickgezahlt w er
den  sollen!

D as sind d ie  F ragen , d ie  gegenw artig  zur óffentlichen 
E ró rte rung  stehen; sie sind sam tlich von ih re r Lósung noch 
rech t weit entfernt. E s ist auf das d ringendste  zu hoffen, 
daB d iese Lósung nicht w ieder nach parteipolitischen od er 
parteitak tischen  G esichtspunkten gesucht wird, sondern  nach 
w irtschaftlichen E rw agungen . Ob und in w elchem  U m fange 
d ie  W irtschaft den V orschlagen S to lpers zustim m en kann, 
ist nicht G egenstand m einer A usfiihrungen, ab e r ich bin 
sicher, daB die W irtschaft d iese  V orschlage ais einen Ver- 
such begriiBen wird, finanzpolitische F rag en  vom w irtschaft
lichen Stand punkt aus zu lósen. W enn eine R eform  zu- 
stande kom m en soli, so wrird  ‘jede  Seite gezw ungen  sein, 
m anches von dem  zuriickzustellen, was erw iinscht w are, d a 
mit das groBe, unbedingt no tw endige Ziel erreich t w erden 
kann : G esundung der R eichsfinanzen un te r g leichzeitiger 
steuerlicher E n tlastung  der W irtschaft zur Fórderung  d e r 
K apitalbildung, ohne d ie  unsere  W irtschaft n i c h t  b e 
s t e h e n  k a n n !

Uebersichl
der Soli- und Is t-B etrage  an  R eichssteuern  1928 und 1929.

Alles in M illionen R eichsm ark.

R echnungsjalir 1928 R echnungsjah r 1929
Is t  I s t  _ H a lb - Is t A lso gegen

S teu e ra rt Soli 1.4.b is  1.4 b is  Ja i irI(?s" ja l ire s -  1.4.bis V o ra n sc h la g  
30 9. 31.3. S on  s p l l  30.9. m e h r w e n ig .

\. Besitz- und Yerkehrssteuern:
Einkom m en 2900 1600 3108 2930 1465 1536 (71) _
K órperschaft . . . 550 289 608 600 300 298 — 2
Y erm ogen.......... 520 190 451 560 280 256 — 24
E r b s c h a f t .......... 100 35 74 100 50 42 -- 8

1050 483 1000 1120 560 486 _ 74
G ru n d e rw e rb .. . 40 19 37 40 20 18 ___ 2
G esellschaft 80 35 69 72 36 22 __ 14
W e rtp a p ie r ........ 30 7 14 20 10 8 -- 2
B órsenum satz .. 85 28 48 72 36 16 -- 20

160 99 181 205 103 115 12 ___

50 29 59 59 29 32 3 __

R ennw ett-
un d  L o tte rie  . 80 46 80 86 43 48 5 ___

W e ch se l.............. 50 26 53 50 25 26 1 —

Jieforderung , 340 185 354 380 190 196 6 —

O b lig a tie n en .. . . 25 5 9 11 6 3 — 3
Sum m ę I . . 6060 3076 6145 6305 3153 3102

—51
98 149

- 5 1
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II. Zoile und Verbraudissteuern (verpfandete):
Z o ile ........ ............ 1200 581 1105 1204 602 548
T a b a k .............
Z ucker .......... 140 77 158 
B ie r ....................... 370 200 397
S p iritu s . . .

59
780 414 870 870 435 442 7 —

2

13270 127 297

160
396
340

80 78 -  
198 203 5 
170 157 —

2760 1399 2827 2970 1485 1423 12 74 
— 62

III. Sonstige

V ersch ied en e . . .  42 23

V erbraućhssteuern:

50 50 25 21 4

Sum m ę II u III 2802 1422 
dazu Sum m ę I 6060 3076

2877
6145

3020
6305

1510
3153

1444
3102

66
51

G esam tsum m e 8862 4498 9022 9325 4663 4546 117

Auswirkung der Stolperschen Vorschlage
(in M illionen R eichsm ark)
S teuer R eichsliaushalt Land. u. Gem- 

Gegenstand Erhóh . ErmaSig. m eh r w en iger m ehr w enigej; 
Senkung der

E inkom m enst. 1000 1000
F ortfa ll der

U berw eisung. 2600 2600
Fortfall d. Auf-
b ringungslast 300 300

F ortfa ll der
G ew erbest. 500 500

E rholiung  der
Verm ogensst. 200 200 

G etrankesteuer 400 400 
T abakm onopol 600 500 1100 
U m satzsleuer 800 800 
Y erbrauchsst. 870 870 ___ _

1200 1800 2800 3470 3170
600 670

3100 
4 . 70

Der Auibau des haufmannisdien Bildungswesens unter besonderer 
Berudisidtfigung der Slefffner VerhaHnisse.

Von D irek to r D r .  R e d e 11.
Vorlmq. oehalten a u f  der 12. VolIversammIung der Industrie= u n d  Handelskammer, Stettin.

I. Einleitung.
D ie kaufm annischen B ildungsanstalten  aller A rt — von 

den kaufm annischen B erufsschulen bis zu den  H andelshoch- 
schulen — sind W irtschaftsschulen. Sie sollten d ah er heute 
eigentlich d iese B ezeichnung tragen.

II. Die Wirtschaft im Rahmen der Kultur.
W ir miissen uns k lar dariiber sein, was kaufm annische 

W irtschaftsschulen  im  R ahm en der K ultur sein sollen und 
wollen..

D ie K ultur ha t eine geistig-eth ische und eine ókono- 
m isch-technische Seite. B eide Seiten der K ultur stehen sich 
scheinbar frem dartig  gegeniiber. L iegt im  G eistisch-Ethischen 
m ehr das E lem ent einer gew issen Z eitlosigkeit und Zw eck- 
freiheit und eine B etonung unveranderlicher W erte, d ie sich 
w esentlich d e r R iickschau offenbaren, so stellt sich das 
O ekonom isch-T echnische nachdriicklich auf zw eckbew uB te 
B ildung und G egenw artsw erte  ein. D as W iederstreitende 
hierin  erw eist sich allerd ings einer genaueren  Priifung ais 
nur scheinbar. E s  zeigt sich, daB erst aus d e r V erpflech- 
tung beider Form en und dem  lebendigen H in- und H erw irken  
d er beiderseitigen  K rafte  das K ulturelle erw achst. E ins 
ohne das and ere  ist nicht denkbar. B eide Seiten sind A este 
einer gem einsam en W urzel. Aus innerer N otw endigkeit her- 
aus entfalten  sich beide Seiten und stellen sich d e r tiefer 
schiirfenden B etrach tung  ais harm onisch dar.

D ie E igenart der E ntw ickelung  hat dazu gefiihrt, daB im 
óffentlichen BewuBtsein das G eistig-E thische weit friiher und 
in weit s tarkerem  MaBe sich ais T rag e r des K ulturellen durch- 
gese tz t hat, a is  das O ekonom isch-Technische. E rs t seit Be- 
ginn des vorigen Jah rh u n d erts  bereite te  sich langsam  eine 
W andlung vor, und erst in d e r neueren  Zeit ist es so weit 
gekom m en, daB m an feststellen  kann, es bestehe eine ge- 
wisse N eigung in d e r O effentlichkeit dafiir, beide F ak to ren  
der K ultur in ih re r vollen B edeutung zu w iirdigen und sie 
richtig  gegeneinander abzuw erten .

Mit eindringlicher Scharfe en tfalte te  sich vor uns die 
N otw endigkeit w irtschaftlich zu denken. D as auB erordent- 
liche W achstum  der B evólkerung hat d ie  E ntw ickelung der 
w irtschaftlichen V organge der letz ten  Jah rzeh n te  stiindig aufs 
stiirkste beeinfluBt. Im m er geringer w urde die Zahl derer, 
die am  Besitz teilhatten, im m er gróBer die Zahl derer, die 
auf E rw erb  angew iesen  w aren. An die S telle betrach tsam er 
R om antik  tra t das g relle Licht d e r Industrie  und des K auf
m annischen mit der entschiedenen F o rderung  hellen T at- 
geistes. E s ist durchaus verstandlich, w enn die neuen Ge- 
b iete  der K ultur in d e r O effentlichkeit nicht gleich die Wert;- 
schiitzung fanden, d ie  sie beanspruchen  durften. E s ware 
aber im  hochsten MaBe bedenklich, wenn das Z w ingende 
d er neuen S ituation in weiten K reisen nicht erkannt wiirde. 
E s gilt, sich abzufinden mit einer E ntw ickelung, die viel- 
leicht, nachdem  sie einm al eingeleitet ist, einen zu schnellen 
R ythm us angenom m en hat, um ais behaglich em pfunden zu

w erden, d ie  aber von so gebieterischem  C harak te r ist, daB 
sie unbedingt B ejahung verlangt. A ndererseits darf aber nicht 
verkennt w erden, daB mit dem  V orriicken des Oekonomisch- 
T echnischen in d ie  vordere Linie die G efahr einer gew issen 
V erauB erlichung gegeben  ist. D er verheerende EinfluB der 
M echanisierung auf den M enschen braucht Gegenwirkung- 
E s gilt, H err zu w erden gegeniiber einer Art iiberstarken 
R ationalisierung und eine letzten  E ndes sich von selbst 
ergebenden  bedenklichen Skepsis.

W o sind nun K rafte d e r G egenw irkung lebendig zU 
m achen? Es kann nicht organisch w irken, H ilfsm ittel von 
drauB en heranzuholen. Sie m iissen in der Sache s e l b s t  g e -  
sucht w erden. E s  gilt also, W irtschaft und T echnik psycho- 
logisch und ethisch so zu durchdringen, daB wir auf Grund 
d ieser V ertiefung den  Z usam m enhang mit der allgem einen 
K ultur schaffen. D ies ist ja  iiberhaupt d ie groBe A u f g a b e  
unserer Z eit: T echnik, W irtschaft und Politik einzubeziehen 
in das G eistig-Seelische, in d ie  S truk tu r des Innenlebens.

D er B erufsbildungsarbeit in unseren W i r t s c h a f t s s c h u l e n  
erw achst aus d ieser E instellung eine D oppelaufgabe. Ih re 
nachste, vollig selbstverstandliche und handgreifliche Pflicht 
ist es, fiir den Beruf die d enkbar beste A usbildung zu  geben- 
A ber sie kann  nicht nur auf den B eruf eingestellt sein. Aus 
den Z usam m enhangen des K ulturellen heraus ergib t s i c h  
die unbed ing te  Pflicht, in g leicher W eise das Allgemein- 
m enschliche herauszubilden. SchlieBlich ist -ja B eruf nicht 
nur E rw erb , sondern ebenso sehr D ienst am  G anzen, und Be- 
rufsarbeit K ulturarbeit des V olkes. D ie B erufsbildung s t e l l t  
sich in diesem  Z usam m enhang dar ais ein o rganischer I ęij 
d er G esam terziehung des V olkes. D ie B erufsbildung wd 
auBer ih rer Sonderaufgabe, tiichtige B erufsm enschen heraii' 
zubilden, gem einsam  mit den iibrigen B ildungsyeranstaltungei1 
das eine groBe Ziel erarbeiten : E rziehung  und Ertiichtigung 
des deutschen S taatsb iirgers, des deu tschen  M enschen.

III. Die Idee der Wirtschaftsschulen aller Art.
A ufgabe aller Schulen ist es, der E rhaltung , U ebef' 

lieferung und E ntw icklung der K ultur zu dienen. D ie Schule 
muB also im  gew issen MaBe S truk tu r und G eprage der 
K ultur w iderspiegeln. Auch die Schule w ird d ie  scheinbar 
w iderstreitenden G ebiete erfassen miissen, d ie  in der Kultu1” 
sich darstellen . Sie w ird die doppelte  A ufgabe erfuden 
miissen, daB sie den geistig-eth ischen und den  okonomischeU 
Bediirfnissen dient. I lie rbe i wird sie stets den  Blick aU 
das G esam te der K ultur gerichtet halten. D as der besonderer1 
Schulform  C harakteristische wird sie dadurch  zur Entfa ' 
tung bringen, daB sie bedeutsam e K ulturm om ente heraus- 
greift und diese besonders pflegt. D ie N otw endigkeit 
d ieser D ifferinzierung ist durch die s tarkę  DifferenzieruOo 
der K ultur an  sich gegeben, die sich nicht m ehr, wie 
W ilhelm  von H u m b o ld fs  Zeiten, ais ein einheitliches G anze 
darstellt. E r sah d ie  K ultur einheitlich und schuf dem en 
sprechend e i n e  Schule. Die auB erordentliche E ntw icke
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lung, die wir seit jen e r Zeit du rchgem acht haben, hat zu 
einer d e ra jtigen  D ifferenzierung der K ultur gefiihrt, daB das 
Schulw esen eine en tsprechende G liederung vornehm en muBte, 
um seinen A ufgaben gerech t zu w erden.

IV. Die Aufgabe der kaufmannisćhen Schulen.
Ais hóchste A ufgaben a. 11 e r Schulen w ar die Men- 

schenbildung bezeichnet w orden. M enschenbildung ist auch 
das erhabenste  Ziel jeder A rt von H andelsschulen . D iese 
Z ielsetzung soli und da rf natiirlich der beruflichen Ausbil- 
dung, d e r A usbildung fiir d ie  P raxis, in keiner W eise ab- 
traglich sein. D ie B erufstuchtigkeit da rf keinesfalls leiden. 
Es ist -ja nun aber auch durchaus nicht so, daB m an das 
eine (also Bildung zum  S taatsbiirger, zum M enschen) ansta tt 
des anderen  (also Bildung zum Beruf) pflegen will, auch 
nicht einm al das eine u n d  das andere, sondern  das eine 
m i t dem  anderen, i n dem  anderen  und d u r c h  das andere. 
Es handelt sich darum , die un terrichts- und lehrm aB igen Vor- 
aussetzungen dafur zu schaffen, daB die innere. V e r  f 1 o c h - 
t e n h e i t  der F unktionen des Beruflichen, des Staatsbiir- 
gerlichen und des A llgem einm enschlichen erkann t und er- 
lebt wird. Die Flilie beruflichen K ónnens, d e r R eichtum  be- 
ruflicher E insicht sollen durch die B ildungsgrundeinstellung 
so bestim m t sein, daB das Y eran tw ortungsgefiih l sich aus 
innerer N ótigung heraus auch auf das G ebiet des Staatsbiir- 
gerlichen erstreck t und daB die  I d e e  d e r  H u m a n i t a t  
ais aller M enschen A rbeit hochstes Ziel und hochste W eihe 
sich darstellt. Alle deutschen Schulen sollen der einen groBen 
A ufgabe d ienen : E rziehung  des deutschen  M enschen! D ieses 
H indrangen  zu einem groBen H auptzie le  entspricht auch der 
Sehnsucht nach innerer G eschlossenheit unseres V olkes. W enn 
die K ulturentw icklung nun ab e r iiberall zu D ifferenzierungs- 
form en gefiihrt hat, d ie den  Geist -des E inheitlichen aufzu- 
losen geeignet sind, so o ffenbart sich hierin d ieselbe T rag ik , 
die sich in jedem  A rbeitsprozeB  iiuBert. Je d e r A rbeitsfort- 
schritt basiert letzten  E ndes auf Z erlegung. D er okonom ische 
Fortschritt ist also an D ifferenzierung gebunden ; das 
Psychische Bediirfnis des M enschen h ingegen rich tet sich auf 
Totalitat, auf E inheit. E inheit und G eschlossenheit des Kul- 
lurbewuBtseins bilden den K ristallisationskern, an  dem  die 
V olkskraft sich schichtet. N icht gem einsam e auBere In- 
teressen fiihren zur inneren V erbundenheit. D ie G rundideen, 
die gem einsam en H auptideale  fiihren zu einer K ultureinheit. 
t>iesem Ziel der Zusam m enfassung muB das gesam te E r- 
ziehungs- und B ildungsw esen dienen. D ie groBe Bildungs- 
idee aber ist d a s  E r l e b n i s  d e s  d e u t s c h e n  V o 1 k  e s 
a i s  s e l b s t a n d i g e s  E  i g e n v o 1 k,  ai s g  e - 
s c h l o s s e n e  N a t i o n .  D ie groBe Idee, d ie  a ller wahr- 
haft deu tschen  Bildung zugrunde liegen muB, ist d ie Idee 
des deutschen M enschen a i s  P e r s ó n l i c h k e i t ,  d i e
V e r k ó r p e r u n g  d e s s e n ,  was  • j e d e m  d e u t s c h e n  
U d i v i d u u m  m i t  a n d e r e n  d e u t s c h e n  I n d i v i - 
^ u e n  g e m e i n s a m  i s t .  E s ist d ie  Id ee  des deutschen 
M enschen, d e r sich bewuBt und opferbere it hineinstcllt in 
den D ienst der V o l k s g e m e i n s c h a f t ,  de r  S t a a t s -  
R e m e i n s c h a f t ,  der  A r b e i t s - und K u l t u r g e -  
O i e i n s c h a f t .

Im  R ahm en d ieser H aupteinstellung  haben die einzelnen 
Schulgattungen je  nach ihrem  Sonderw erk  besondere A uf
gaben zu erfiillen. Jed e  Schulform  wird ih re  E xistenznot- 
vvendigkeit um  so strik ter erw eisen, •jemehr sie sich ais Ver- 
tretung eines ganz bestim m ten, fest um rissenen, bedeutsam en 
K ulturm om entes darstellt, u n d  -je m e h r  s i e  i h r e  
E i g e n g e s - e t z l i c h k e i t  e n t w i c k e l t .

D ie besondere  A ufgabe d e r kaufm annisćhen Schule 
lst die D arstellung  des K ulturgebietes der W irtschaft. Sie 
halt es fiir richtig, zu ih rer G estaltung d ie  G ebiete des 
^ taates und d e r G esellschaft beton t mit heranzuziehen, da- 
clurch erhalt das U nterrich tsgebiet d ieser Schulen eine Um- 
Srenzung, d ie ein w ichtiges K ulturm om ent um greift. E s er- 
vveist sich innerhalb des G esam tschulw esens ais ein durchaus 
n. o t w e n d i g e r  und u n e n t b e h .  r l i c h e r  F  aktor. D ie 
kaufm annisćhen Schulen pflegen Seiten des K ulturellen, die 
dem geistigen G ehalt d e r G egenw art besonders entsprechen. 
'3 i e w e r d e n  d a m i t  z u  e i n e m  w i c h t i g e n  E  x p o - 

e n t e n u n s e r e r  Z e i t r i c h t u n g .  Ich weiB mich frei 
v°n  jeg licher AnmaBung und jeglicher U ebertreibung , wenn 

behaup te : H andels- o d e r W irtschaftsschule brauch t das 
•^putschland von heute  vór allem ! Seine E xistenz hangt da- 

zusam m en und die M oglichkeit, im  K onkurrenzkam pf d e r 
' olker zu bestehen. D ie besondere K raft unserer Schulen er- 
}vachst aus ih re r B erufsunm ittelbarkeit. D iese erlaubt ihnen 

besonderem  MaBe, dem  unheilvollen A useinanderfallen von 
 ̂heorie und P rax is entgegenzuw irken . Sie erlaubt es nicht 

nur> sie zw ingt dazu, und mir will scheinen, ais ob  g e rad e

dieser U m stand von en tscheidender W ichtigkeit fiir das g e 
sam te B ildungsw esen und die B ildungsauffassung ist. D er 
Ruf nach Lebensnahe, W irklichkeitsnahe im U nterricht ist 
im Sinne der E inheitlichkeit von T heorie  und P rax is von 
Leben und Lehre, von W issen und W erk nur zu begriiBen. 
E s ist die A ufgabe der H andelsschulen  aller Art, daB die T at- 
sachlichkeit der P rax is im m er griindlicher und w ahrheits- 
treuer erfaBt und ih re  unterrichtsm aB ige G estaltung im m er 
hóher gefiihrt w erden kann. N och einm al will ich dies her- 
ausstellen: wenn fiir unsere Schulen zw ei A ufgaben aufge- 
zeigt w orden sind, d ie E rz iehungsaufgabe und d ie  A ufgabe 
der B erufsbildung, so soli dam it keinesw egs gesag t w erden, 
daB beide Seiten etw a g e t r e n n t von einander zu pflegen 
waren. Sie ,sollen sich vielm ehr so durchdringen , daB auf 
G rund der m aterialen Spezialb ildung form ale B erufsbildung 
erzeugt wird, um die sich dann d e r groB ere R ing d e r 
form alen A llgem einbildung legt.

V. Organisation des kaufmannisćhen Schulwesens.
1) U eber das V erhaltnis von Schule und P rax is ais Aus- 

b ildungsfaktoren  fiir den  K aufm annsberuf.
An der A usbildung des kaufm annisćhen N achw uchses 

sind Schule und P rax is beteiligt. D ie P raxis ist d e r eigent- 
liche M utterboden fiir alles berufliche K ónnen und K ennen. 
In der kaufm annisćhen P raxis allein laBt sich d e r E rd- 
geruch  des Tatsachlichen d e r K aufm annstatigkeit aufnehm en, 
das F ingerspitzengefiih l erw erben. H ier b ietet sich taglich 
neu die ganze  Fiille der E indriicke, d e r T atsachen  und d e r 
B eziehungen, auf Grund dereń  sich in dem, d e r sie em pfangt, 
eine gew isse B erufssicherheit herausbilde t. E r  lernt, R uhe 
gew innen gegeniiber der V ielheit und K om pliziertheit d e r E r- 
scheinungen und bekom m t allm ahlich einen Blick fiir H aupt- 
und N ebensachliches. E r  w ird wach gegeniiber barm los aus- 
sehenden B edenklichkeiten  und B indungen im  W irtschafts- 
leben. E r gew óhnt sich an betriebliches D enken  und an  
die M entalitat des K aufm anns.

D ie F rag e  is t nun, wie die E infiihrung in d ie  P raxi3 am  
zw eckm aB igsten erfolgt. In  E ng land  tritt d e r jungę  A nw arter 
ohne vorherige L ehre sofort in das A ngestelltenverhaltn is. 
In  ahnlicher W eise wird auch in F rankreich , in B elgien und 
H olland auf eine besondere L ehre verzichtet. In  D eutsch- 
land, in der Schw eiz, in O esterreich, in  U ngarn  und in  de^ 
T schechoslow akei g eh t traditionell dem  E in tritt in das An- 
gestelltenverhaltn is eine zwei- bis d re ijah rige  kaufm annische 
L ehre vorher. D ie rech t verstandene L ehre hat den  Zw eck, 
den jungen  M enschen planm aBig und griindlich in das G e - 
s a m t e  d e r betrieblichen A rbeiten einzufiihren. Sie kann  
und muB, wenn sie in rech te r W eise gesta lte t w ird, dei< Ge- 
fah r einseitiger Ausbildung, die im A ngestelltenverhaltn is 
durch das System  gegeben  ist, vorbeugen, indem  sie aus dem  
Gefiihl d e r V eran tw ortung  heraus, d ie  aus d e r Lehrlingshal- 
tung sich ergibt, es bewuBt verhindern, daB d ie  Spezialisie- 
rung  sich bis in d ie L ehre erstreckt.

M an muB dem nach im  Prinzip  d e r kaufm annisćhen 
L ehre durchaus zustim m en. L eider ab e r ist es nicht seiten so, 
daB d ie  L ehre eine G estaltung hat, d ie  w enig dem  Zw eck 
d e r L ehre entspricht. E s muB dem  A nsehen d e r L ehre im 
hochsten MaBe ab trag lich  sein, w enn sie ais eine Einrich- 
tung aufgefaBt wird, die dem  L ehrherrn  eine billige Hilfs- 
k ra ft verschafft. E ine  d e ra r tig e  A uffassung kann  mit d e r  
Pflicht planm aB iger A usbildung in k e iner W eise in U eberein- 
stim m ung gebrach t w erden. E insich tige L ehrherren  wissen 
genau, welche B edeutung ein gu t ausgeb ildeter N achw ucha 
fiir d ie  Z ukunft des B erufes hat und legen darum  d e r  Ausge- 
staltung d e r L ehre groBen W ert bei.

D ie m ancherlei M iBstande in d e r L ehre d iirfen  nicht 
dazu fiihren, d ie  L ehre iiberhaupt zu verurteilen. V ielm ehr 
muB mit allen M itteln versucht w erden, eine prinzipielle  Re- 
gelung d e r L ehre herbeizufiihren. L ehrlingspriifungen  sind 
zw eifellos geeignet, in diesem  Sinne zu w irken.

E ine gew isse Z w eiteilung der kaufm annisćhen Lehre ist 
fiir G roB betriebe kaum  m ehr aufzuhalten . W ir unterscheiden  
in kaufm annisćhen G roB betrieben zw ischen dem  kauf- 
m annischen V erw altungsdienst und dem  eigentlichen kauf- 
m annischen F r o n t  dienst. W er den B eruf des K aufm anns 
organ isch  ais E inheit faBt, wird diese D ifferenzierung  be- 
dauern  mussen. A ber es heiBt, dem  T atsach lichen  zu en t
sprechen.

Fiir den V erkaufs- und L agerdienst, wo d ie  K unst d e r 
K undenbehandlung und grundliche W arenkenntn is erforder- 
lich sind, fur d ie  W erbung und den  A ufsichtsdienst, wo es 
auf Initiative und O rganisationsbegabung ankom m t, ist und 
bleibt die L ehre vóllig unentbehrlich. E in  A rbeitsgebiet des 
K aufm anns allerd ings fordert, tro tzdem  es in groBen Be-
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trieben zu einem  H aup tgeb ie t sich entw ickelt hat, zur Vor- 
bereitung  nicht m ehr in dem selben U m fange wie friiher 
die kaufm annische L ehre. E s ist das G ebiet der k au f
m annischen V erw altung, bei der es sich ja  nicht um  eine 
rein spezifisch kaufm annische T atigkeit handelt. D ie Vor- 
bereitung  auf diesen D ienst, d e r das G ebiet d e r V erw altung, 
der R echnung, der K alkulation, d e r B uchhaltung, d e r K o r
respondenz, der S tatistik  um greift und der dem gem aB auf 
sorgfaltige rechnerische und buchhalterische Schulung, auf 
gu te  A Ugem einbildung und exak te  A usdrucksfahigkeit, auf 
B eherrschung  der S tenograph ie  und m oderner B iirotechnik 
ausgehen  muB, wird schulmaBig erfaBt, so daB die  L ehre 
sich zw ar nicht eriibrigt, aber w esentlich verkiirz t w erden 
kann . N atiirlich konnen derartig  w eitgehende A ufgaben, 
wie die eben gekennzeichneten , nur von Schulen gelóst w e r
den, die nach  Aufbau und Gehalt einen besonders hohen E nt- 
w icklungsstand haben. In  PreuBen haben d iese  A ufgabe die 
H andelsschulen  und H óheren  H andelsschulen  iibernom m en.

2. A r t e n  d e r  k a u f m a n n i s c h e n  S c h u l e n .
In  PreuB en haben  sich zw ei G rundtypen d e r k a u f

m annischen Schule entw ickelt: d ie kaufm annische Berufs- 
schule, die neben der Lehre einhergeht, und d ie  Handels* 
bezw . H óhere H andelsschule, d ie  vor E in tritt in den k au f
m annischen D ienst durch eingehende Schulung eine besondere 
V orbereitung  fiir den kaufm annischen D ienst geben wollen. 
B eide Schultypen entsprechen  einem  zw ingenden Bediirfnis 
teils w irtschaftlicher, teils bildungsm aB iger N atur. Die B e
rufsschule ist die Schule 'jener, d ie  nach erlang ter abge- 
schlosseher B ildung in d e r Volks-, M ittel- oder H óheren  
Schule sogleich in den B eruf ein treten  und nebenher bis zum 
18. L ebensjah re  in w óchentlich 6 — 12 — 16 S tunden  dem  
U nterrich t in der B erufsschule beiw ohnen. D ie H andels- 
bezw . H óhere  H andelsschule mit ihren  30—32 W ochenstun- 
den und ih ren  w eitgestreck ten  B ildungszielen w ird von 
jungen  Leut.en besucht, die nach AbschluB der A llgem ein- 
bildung nicht gleich in den  B eruf eintreten. Sie em pfangen 
in den genannten  Schulen eine sorgfaltige Spezialvorbilclung, 
die sie b e a h ig e n  soli, die A u-gaben des kaufm annischen 
D ienstes mit eindringlichster G riindlichkeit zu erfassen, um 
zu besonderen  L eistungen zu kom m en. D ie O rganisation  ist 
m eist so, daB, wo beide Schulform en vorhanden sind, sie 
in e i n e n  Schulkórper — H andelsleh ransta lt — zusam m en- 
gefaBt sind, so daB unter einheitlicher L eitung die H andels- 
leh rer mit einem  T eil de r S tunden an der B erufsschule, im  
ubrigen an d e r H andels- und H óheren  H andelsschule be- 
schaftigt sind.

B eide Schulform en, also B erufsschule und H an d els
schule, haben, mi^einan ler verglichen, ihre Vor- und Nach- 
teile. D er groBe V orteil der H andels- und H óheren  H a n 
delsschulen gegeniiber den B erufsschulen besteh t in ih re r un- 
g leich gróB eren gesam terzieherischen  W irkung. E s versteht 
sich yóllig von selbst, daB e in . Schiller, d e r sich fiir eine. 
verhaltnism aBig lange Zeit ausschlieBlich der Schule widmet, 
mit dem  G eist der Schule in ganz an d e re r W eise sich zu 
durchdringen  verm ag, ais der Schiiler, der_ w óchentlich nur 
mit etw a dem  vierten  T eil d e r S tunden dem  U nterrich t bei- 
wohnt. In diesem  Z usam m enhange ist es auch psychologisch 
begreiflich, wenn der Schulbesuch in der B erufsschule die so 
no tw endige innere A nteilnahm e und B egeisterung nicht seiten 
verm issen laBt. Auf der anderen  Seite liegt ein auB erordent- 
licher Y orteil der B erufsschule gegeniiber der H andelsschule 
darin , daB sie mit stiindig w achsenden B erufsanschauungen 
und tatsachlichen B erufskenntnissen  rechnen kann. D er U n 
terricht kann  also ungleich lebend iger und kritischer ge- 
staltet w erden.

In  den  groBen S tad ten  bildet sich im m er starker eine 
gew isse N otw endigkeit heraus, en tsprechend der V ielgestal- 
tigkeit des kaufm annischen Berufs eine D ifferenzierung der 
kaufm annischen B erufsschule vorzunehm en. F iir d era rtige  
D ifferenzierungsbediirfn isse ist die B erufsschule zuganglich. 
Sie w ird es um so eher tun  konnen, ais 'ja die B erufsw ahl 
bereits erfolgt ist und die  Spezialb ildung des Schulischen 
der Spezialarbeit des B eruflichen entspricht. Vóllig anders 
li eg en d ie  V erhaltnisse fiir die H andelsschulen  und H óheren  
H andelsschulen . Sie un terstehen  der G esetzlichkeit 'jeder 
V orbildung: Sie miissen u m f a s s e n d e  B ildung geben. 
A lso: neben um fassender G esam tbildung, griindliche S pezia l
bildung. E ine D ifferenzierung d e r den  H andelsschulen  und 
H óheren  H andelsschulen  zugrunde liegenden geschlossenen 
G rundideen der W irtschaft, eine A ufteilung derse lben  in 
T eilgeb iete  kann  nur nach einer R ichtung hin erfo lgen: 
Schulen fiir den G roBhandel und fiir den  E inzelhandel. D iese 
G liederung w ird in nachster Zeit durchgefiihrt w erden.

VI. Die Sladtiscłien Handelslehranstalten in Stettin.
1. D i e  k a u f m a n n i s c h e  B e r u f s s c h u l e  in S te t

tin zahlt heute 82 K lassen mit 2316 Schiilern und Schiile- 
rinnen. Sie glieclert sich in eine zw eijahrige hóhere Abtei- 
lung, die ais A .ufnahm ebedingungen die M ittlere resp . die 
O bersekundareife  fordert, und in d ie d re ijah rige  Abteilung. 
Die hóhere A bteilung zahlt 14 K lassen. D ie w óchen tliche  
U nterrich tszeit be trag t 10 S tunden. D ie Schiller und Schiile- 
rinnen dieser A bteilung sind zum gróBten T eil im  GroBhandel 
tatig  und w erden dah er d en  A nforderungen des GroB- 
handels en tsprechend unterrich tet. D ie U nterrich tsfacher sind: 
kaufm annische B etriebslehre un ter B eriicksichtigung der wich- 
tigsten  R echtsfragen, H andelskorrespondenz, K a u f m a n n i s c h e s  
R echnen, Buchfiihrung, W irtschafts- und W arenkunde, Biir- 
gerkunde und Englisch.

D ie d re ijah rige  A bteilung — 68 K lassen — besteh t in 
der H auptsache aus V olksschiilern; aber auch Mittel- und 
hóhere Schiiler, die nicht im Besitz der M ittleren 
R eife sind, finden hier A ufnahm e. D iese A bteilung be
steht aus 29 V erkauferinnen-K lassen, 13 K ontoristinnen- 
K lassen, 5 • V ersicherungsklassen, 4 D rogistenlclassen, 5 
K lassen G asts ta ttengew erbe  und 15 K lassen mannliche 
Sćhiiler, die teils dcm  K olonialw aren-, T ex tilw arenhandel oder 
versc,hiedenen B ranchen angehóren, wobei eine G liederung 
nicht m ehr móglich ist.

D er kaufm annischen Berufsschule angegliedert sind die 
W a h l f r e i e n  A b  e n d l e h r g a n g e ,  die von 20—22 U hr 
stattfinden. Sie haben einm al die A ufgabe die Liicken in der 
A Ugem einbildung in D eutsch und R echnen auszufiillen. D a
neben sollen sie strebsam en Schiilern G elegenheit geben, sich 
K enntnisse und Fertigkeiten  anzueignen, d ie en tw eder die 
B erufsschule nicht bieten kann, oder die iiber den R ahm en 
des unterrichtsm aB ig G ebotenen hinausgehen. D ie Kursę 
um fassen: F rem dsprachen  (besonders Englisch), Buchfiihrung 
und B ilanzlehre, schw ierige Falle der K orrespondenz in 
V erbindung mit R echtsfragen, W erbelehre — die Schule hat 
ein eigenes Schaufenster — Plakat- und K unstschrift, Ver- 
kaufslehre, K urzschrift und M aschinenschreiben. An diesen 
K ursen nehm en auch A n^estellte  teil. D ie Zahl der Lehr- 
gange be trag t in ‘jedem  H alb jah r 10—20, die Teilnehm erzahl 
schw ankt zw ischen 250 und 500 in 'jedem Jah r.

2. D i e  H a n d e l s s c h u l e  in  S tettin  zahlt 11 Klassen 
mit 315 Schiilern und Schiilerinnen. S ie besteh t aus einer1 
zwei’jah rigen  und einer dreijahrigen  A bteilung. Die zw ei
jah rig e  A bteilung besteh t aus 6 M adchen- und 2 Knaben- 
klassen, die d re ijah rige  aus 3 K nabenklassen. W ahrend die 
zw eijahrige A bteilung d ie R eifeschuler nur vom Besuch der 
Berufsschule be rei*., erhalten  die R eresch iile r der d r e i j a h n -  
gen H an lelss hu’e m i  ihrem  E n lassun^szeu^nis das Z e u g n i s  
der M ittleren Reife. U nsere S ch ile r  und Schiilerinnen s:nd 
in olge ih re r Be reiung vom B erufsschulunterricht sehr ge- 
sucht. Sie erhalten  fast ausnahm slos ein hoheres G ehalt ais 
die Berufsschuler, auch wird ihnen eine verkiirz te LehrzeŁt 
eingeraum t.

Die L ehrfacher der H andelsschule sind: D e u t s c h e  
Sprache. und L iteratur, H andelskunde und Korrespondenz» 
K aufm annisches R echnen, Buchfiihrung und Bilanzlehre, 
W irtschaftsgeschichte und B iirgerkunde, W i r t s c h a f t s g e o -  
graphie, und W arenkunde, K urzschrift, M aschinenschreiben, 
Schreiben, K unstschrift, T urnen  und Spiel und e n g l i s c h e  
Sprache und K orrespondenz.

D ie H andelsschule in ih rer jetzigen G estalt bietet in 
erster Linie die V orbereitung fiir den G roBhandel und fiir den 
K ontordienst des E inzelhandels. Von O stern nachsten  Jahres 
ab soli auch in Stettin  eine besondere Einzelhandelsschule) 
und zw ar zunachst fiir V erkauferinnen eingerichtet werden- 
G eeignete Lehrkriifte stehen d e r Schule zur V erfiigung. D ie 
F rag e  der E inzelhandelsklassen  fiir K naben wird im iiber' 
nachsten Ja h r  spruclireif w erden.

3. D i e  h ó h e r e  H a n d e l s s c h u l n  stellt ais Auf' 
nahm ebedingung die „M ittlere R eife“ od er die Obersekundą" 
reife. U nsere H óhere  H andelsschule zahlt 7 K lassen nu 
211 Schiilern und Schiilerinnen. Sie besteh t aus einer z we*' 
•jahrigen und einer e in jahrigen A bteilung. W enn m an aucn 
sagen kann, daB vielleicht fiir ‘jungę  M adchen, d ie im  KoO' 
tordienst tatig  sein wollen, edne einjahrige A usbildung g e' 
niigt, so zeigt sich docli im m er m ehr die N otw endigkeit, Fur ' 
sprecher eines zw eijahrigen Schulbesuches zu sein. U nserrC 
hóhere H andelsschule ist dah er so aufgebaut, daB nach e i n e t f 1 
Ja h re  ein A bgang móglich ist, daB aber auch ein U e b e r g a n £  
in die erste  K lasse d e r zw eijahrigen hoheren H andelsschul 
stattfinden kann.

D ie A osolventen unserer zw eijahrigen hóheren H a n d e l 5 
schule haben — soweit sie die O bersekundareife  besitzen
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einen erleichterten  Z ugang  zum Studium  an d e r H andels- 
hiochschule. Sie haben w ahrend ihres S tudium s eine ver- 
k iirzte Sonderreifepriifung abzulegen, d ie sich auf D eutsch, 
eine F rem dsprache, F inanzm athem atik , W irtschaftsgeschichte 
und W irtschaftsgeographie  erstreckt.

D ie L ehrfacher der zw eijahrigen hóheren H andelsschule 
sind zunachst dieselben wie in der H andelsschule  aber. mit 
einem w eitergehenden Ausbau und mit einer gróB eren Ver- 
tiefung. H inzukom m en eine 2. F rem dsprache (Franzosisch, 
Russisch, Spanisch nach W ahl der Schiiler), R echtslehre, 
F inanzm athem atik , V olksw irtschaftslehre und M aschinen- 
rechnen.

4. D i e  A k a d e m i s c h e n  K u r s ę  f i i r  H a n d e l s -  
w i s s e n s c h a f  t e n ,  S p r a ć  h e n  u n d  A u s l a n d s -  
k u n d e sind der H óheren H andelsschule angegliedert. Sie 
finden in den A bendstunden statt und sind in ers te r Liniej fiir 
K aufleute und kaufm annische A ngestellte  bestim m t, w erden 
aber auch von anderen  B iirgern unserer S tad t im w eitesten 
U m fange besucht. D ie V orlesungen beschaftigen sich mit 
allen F ragen  d e r kaufm annischen B etriebsw irtschaftslehre, de r 
V olksw irtschaftslehre, F inanzw issenschaft, besonders. S teuer- 
fragen, R echt, besonders Iiandels-, W echsel- und Scheckrecht, 
M ahn- und ProzeB verfahren, Geld, Bank- und B órsenw esen 
und W erbew esen. In den  A rbeitsgem einschaften  w erden ge- 
lehrt: Buchfiihrung und B ilanzlehre, H andelskorrespondenz, 
kaufm annisches R echnen, Sprachen (Englisch, Franzosisch, 
Spanisch, Russisch, Schw edisch) und frem dsprachliche Kor- 
respondenz, K urzschrift, M aschinenschreiben und M aschinen- 
rechnen. D ie Zahl der •jahrlichen B esucher schw ankt 
zw ischen 500 und 750.

F iir diese K ursę erhalten  wir von keiner Seite eine Bei- 
hilfe. D ie A usgaben (Rm. 20 000,— bis Rm . 25 000,—) 
m iissen durch die T eilnehm ergebiih r gedeckt w erden. In 
vielen anderen  O rten  w erden d iesen K ursen erhebliche Zu- 
w endungen en tw eder von der S tad t oder von den  K am m ern 
oder von beiden gem acht. Bei der E inrichtung d e r K ursę 
in Stettin  vor 8 Ja h r  en zah lte  die S tad t noch einen nennens- 
w erten  ZuschuB.

5. D i e  W i r t s e h a f t s  o b e r s c h  u l e .  (Auf diese 
kom m ende W irtschaftsart will ich nur hinw eisen. Ich w erde 
mich ausfiihrlicher im ,,O stsęehandel“ dazu auBern.) Die 
W irtschaftsoberschule will, aufbauend auf d e r O bersekunda- 
reife, im R ahm en der O berstufe einer hóheren  Schule, a lso  
in 3 K lassen, O bersekunda, U nterprim a und O berprim a, die 
jungen M enschen, die gehobene Stellungen im W irtschafts- 
leben erstreben, eine m óglichst gute Schulbildung geben, die 
nach ih rem  allgem einen B ildungsgehalt durchaus der Bildung 
gleichw ertig  sein soli, wie sie d ie  allgem einbildenden hóheren 
Schulen zu geben  verm ógen, die auB erdem  ab er móglichst ge- 
d iegene Y orbereitung fiir den ers treb ten  W irtschaftsdienst ist.

'e y e
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Das fuhrende

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

Sie will de r W irtschaft einen hochw ertigen  N achw uchs her- 
anbilden, der, wenn er nach absolvierter Schule sich in d e r 
P raxis bew ahrt, in  selbstandigen S tellungen o d e r auf be- 
deutsam en gehobenen  od er fiihrenden Posten  V erw endung 
finden kann. Die W irtschaftsoberschule fiihrt zum W irt- 
schaftsabitur. D ie W irtschaftsoberschulen  sind bereits in 
Sachsen und S iiddeutschland vorhanden, in PreuBen noch 
nicht.

6. D i e  L eh r e r  d e r  W i r t s c h a f t s s c h u l e n  
a 11 e r A r t sind heute in d e r Ilaup tsache  D iplom handelslehrer, 
von w elchem  verlangt w ird: Abitur, eine m indestens ein- 
jah rige  kaufm annische T atigkeit — d ie  m eisten haben  eine 
langere P raxis — und ein m indestens sechssem estriges S tu 
dium . Jecie Schule fo rdert dann  ferner von -jedem Dipl.- 
H andelsleh rer eine dauernde R iickkehr in die praktisch- 
kaufm annische Arbeit. Selbstverstandlich ist es, daB die 
F achlehrer fiir besondere B ranchenklassen in ihrem  Spezial- 
gebiet a rbeiten : z. B. der D rog isten leh rer in D rogengeschiif- 
ten, d ie  V erkauferin lehrerin  ais V erkauferin , and e re  arbeiten  
in E isengroB- und K leinhandel, im  Speditionsgeschaft, in 
R eedereien  usw . Von den  Sprach lehrern  — auch Philologen
— wird langerer A uslandsaufenthalt zw ecks Spracn- und 
W irtschaftsstudien  geo rdert.

M. H. Ich habe mich bem iiht, Ihnen ein Bild zui geben  
von den  Schulen, d ie d e r deutschen W irtschaft d ienen sollen, 
die ihren  N achwuclfs das R iistzeug geben sollen, ihre A rbeit 
zum A ufstieg D eutschlands fortzusetzen.

Deufsdiland und die russisdie Wirlsdiattslage.
Von C a r l o  v o n K ii g e 1 g e n , Berlin.

P /e r Jahre russ isch=deutscher V ertrag  —  Versagen des  R u sse n g e sc h a f te s  im Vergleich zu Polen  —  R u c k sc h r i t t  d e r  Einfuhr,  
F orc ierung der  A u s fu h r  —  B en a ch te i l ig u n g  D e u tsc h la n d s  —  E n g la n d  —  sch lech te  A u s s ic h te n  D e u tsc h la n d s  —  techn ische  
H ilfe  zu m  e igenen Schaden  —  ru ss isch e  K o n k u rr e n zu n fa h ig k e i t  u n d  Z o l l sc h u tz  — k i ins t l iche  In d u s tr ia l i s ie ru n g  —  d a s  bauer= 

liche u n d  d a s  industrie l le  E x p e r im e n t  —  P e rsa g en  der  O rg a n isa t io n  —  V ere lendu ng  der  Masse.

D er O ktober hat den v i e r t e n J a h r e s t a g  
d e s  d e u t s c h - r u s s i s c h e n  W i r t s c h a f t s -
u n d  F r e u n d s c h a f t s v e r t r a g e s  gebracht. 
E in Riickblick auf die Entwicklung der russisch;- 
deutschen W irtschaftsbeziehungen in dieser Zeit 
stellt fest, daB die groBen Dienste, die das Deutsche 
Reich politisch und wirtschaftlich der isolierten 

/Sowjet-Union geleistet hat, keineswegs die erwar- 
teten Friichte gezeitigt haben. Auch wird das 
russischerseits nicht anerkannt, sondern man stóBt 
gerade wieder neuerdings in der russischen Presse 
auf heftige Angriffe auf Deutschland.

Das V e r s a g e n  d e s  R u B 1 a n d - G e s C h a f - 
t e s , das man trotz giinstiger Entwicklung auf 
Einzelgebieten im allgemeinen feststellen muB, ist 
in erster Linie auf die lahm ende W irkung des 
kom munistischen W irtschaftssystem s zuriickzu- 
fiihren, das eine E ntfaltung der im Russischen

Reich und Volk liegenden Produktions- und Ab- 
satzm óglichkeiten verhindert. Llierzu kommt noch 
die Handelspolitik M oskaus, die eine normale und 
stetige Entw icklung des H andels durch willkiirliche 
und sprunghafte (MaBnahmen stort.

Kein Land betreibt eine so eifrige W irtschaftsr 
propaganda wie SowjetruBland, das jeden gróBeren 
AbschluB dem In- und Auslande verkiindet. So 
wird neuerdings wieder in starkerem  MaBe in E n g 
land und in den Vereinigten Staaten der Anschein 
weckt, ais wenn das Russen-Geschaft auBerordent- 
liche Perspektiven eróffne. Doch die W irklichkeit 
zeigt das Gegenteil. M an vergleiche die E ntw ick
lung des d e u t s c h e n  H a n d e l s  m i t  R u B - 
l a n d  u n d  P o l e n .  Polen hat 30 Millionen, RuB,- 
land 100 Millionen Einwohner. Polen liegt mit 
D eutschland in einem Zollkriege und stellt auch 
auBenpolitisch wohl den fanatischsten Gegner
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Deutschlands dar; RuBland steht in nahem  Ver- 
tragsverhaltnis zu D eutschland und hat zur Fór- 
derung der H andelsbeziehungen auBerordentliche 
Kredite, wie den 100-Millionen- und den 300w 
M illionen-Kredit, erhalten. Beide Lander haben 
schwer unter dem Kriege gelitten. W enn es mit 
rechten D ingen zuginge, wiirde man sich nicht 
wundern, wenn der H andel RuBlands und Polens 
zu Deutschland sich m indestens wie 100 : 30 ver- 
hielte. S tatt dessen kónnten die Polen neuerdings 
trium phierend verkiinden, daB D eutschland im Jahr 
1928 W aren ausgefiihrt h a b e : nach RuBland fiir 
403 Millionen, nach Polen fiir 499 Millionen M ark 
und im ersten H alb jahr 1929 nach RuBland fiir 
186 Millionen, nach Polen fiir 226 Millionen M a rk ! 
Trotz aller politischen H em m ungen und W ider- 
stande hat die Ausfuhr nach Polen fiir D eu tsch
land einen gróBeren W ert ais die nach RuBland.

D er v e r h  a 11 n i s m  a B i g g e r i n g e A u B e n -  
h a n d e l  R u B l a n d s  zeigt in den ersten 10 Mo- 
naten des W irtschaftsjahres 1928/29 einen R i i c k -  
s c h r i t t  im Vergleich zu der gleichen Zeit des 
V orjah res: 1349,6 Millionen gegeniiber 1376,5 M il
lionen Rubel. H ierbei ist die russische Ausfuhr um 
73,8 Millionen auf 691,7 Millionen gesteigert w or
den, die E infuhr jedoch um rund 100 Millionen 
Rubel auf 657,9 Millionen Rubel gesunken. Wohl 
stand D eutschland noch an erster Stelle. Fiir die
9 ersten M onate des W irtschaftsjahres 1928/29 
(Oktober 1928 bis Juni 1929) betrug die Ausfuhr 
Deutschlands nach RuBland 136,2 Millionen und 
die E infuhr Deutschlands aus RuBland 145,7 M il
lionen M ark. E s ist aber immer wieder in der 
deutschen Presse festgestellt worden, daB im Ge- 
gensatz zum yorigen Jahr die deutsche E infuhr 
gesunken, die Aufnahme russischer W aren aber 
gestiegen sei. E s liegt dabei eine offenbare Dum- 
pinggefahr vor. Ebenso wird dariiber Klage ge- 
fiihrt, daB die Ausfuhr Englands und der Ver- 
einigten Staaten nach RuBland in geringerem  MaBe 
ais die Deutschlands gesunken sei. (Die russische 
E infuhr nach Deutschland sank um 52,8 Millionen 
Rubel, die aus England nur um 3,5 Millionen, 
die aus Am erika nur um 23,4 Millionen Rubel.) 
Man muB annehmen, daB die E i n f u h r  a u s  
E n g l a n d  nach der jetzt erfolgten W iederher- 

1 stellung der diplom atischen Beziehungen auf Kosten 
des deutschen H andels steigen wird. So ist mit 
Sicherheit anzunehmen, daB RuBland mit dem Be- 
zug von Textilm aschinen wieder nach E ngland zu- 
riickkehren wird. Ebenso wird die E infuhr aus 
den Vereinigten Staaten von der Sowjet-Union aus 
politischen Griinden nach M óglichkęit gefordert. 
Auf m anchen Gebieten, wie auf dem der AutoJ- 
mobile und T raktoren, besteht fast ein amerikani- 
sches Monopol.

Trotz des groBartigen Fiinf-Jahr-Planes, der 
kraftige Steigerung der gesam ten russischen W irt
schaft, darunter auch der Ein- und Ausfuhr, fest- 
legt, sind die A u s s i c h t e n  f i i r  d i e  A u s f u h r  
n a c h  R u B l a n d  i n  Z u k u n f t  n i c h t  v i e 1 v e r - 
s p r e c h e n d .  M aBgebend fiir die Entw icklung des 
RuBland-Geschaftes ist die Grundlinie des staat- 
lichen Handel sinonopols, die E infuhr nach Móg- 
lichkeit zu drosseln und dagegen die Ausfuhr, 
neuerdings auch industrieller Erzeugnisse und Roh- 
stoffe, mit allen M itteln zu fordern. E in W eg,

um die E infuhr, besionders von M assenartikeln, zu 
unterbinden, ist die Beanspruchung a u s l a n d i -  
s c h e r  t e c h n i s c h e r  H i l f e l e i s t u n g .  E s be
stehen bisher 64 V ertrage mit ausljindischen Firm en 
iiber technische Hilfeleistung, wovon 28 auf 
D eutschland und 22 auf Am erika entfallen. D er 
Zweck dieser V ertrage ist es, die russische Pro- 
duktion vom Auslande unabhangig zu machen. D a 
bei geht man, wie das verschiedene deutsche Firm en 
erfahren haben, sehr radikal im Abbruch der Be- 
ziehungen vor und nimmt auf die Bediirfnisse der 
eigenen Bevolkerung keine Riicksicht. Die Klagen 
der Sowjetpresse iiber die M inderwertigkeit, ja oft 
U nbrauchbarkeit der von der russischen Industrie 
gelieferten W aren fiihrt keineswegs dazu, daB man 
auslandische W aren ais Konkurrenz im Lande zu- 
laBt, wie das im alten RuBland der Fali war. Trotz 
der furehtbaren Not, die in Bezug auf fast alle 
M assenbedarfsartikel herrscht, wird dereń E infuhr 
nach wie vor abgedrosselt bleiben. Zur E infuhr 
zugelassen werden im wesentlichen nur Industrie- 
maschinen, zu denen im laufenden W irtschaftsjahr 
auch in starkerem  MaBe landwirtschaftliche Ma- 
schinen kom men sollen. Dies hiingt mit der Durch- 
fiihrung der Ivollektivwirtschaften zusammen.

W ahrend die russische W irtschaftspolitik d a r
auf hinauslauft, das Land durch uniibersteigbare 
Zollm auern vor der E infuhr des Auslandes zu 
schiitzen und jede freie Entwicklung des H andels 
zu verhindern, laBt auch die E n t w i c k l u n g  d e r  
W i r t s c h a f t  i m  I n n e m  keine giinstige Prog- 
nose zu. M an hat bisher mit der A grarproduktion 
des Landes Raubbau getrieben, um die Mittel zur 
k i i n s t  l i c h e  n I n d u s t r i a 1 i s i e r u n g zu ver- 
wenden, wozu groBenteils die Vorbedingungen nicht 
gegeben sind. W ohl ist der Gesamtwert eter indu- 
striellen Produktion gesteigert worden. So stieg 
der W ert der Produktion in den ersten 11 M onaten 
des letzten W irtschaftsjahres um 23,1 o/0 und zwar 
um 26,1 o/o bei Produktionsm itteln und um 20,6 o/o 
bei M assenbedarfsartikeln. Die Bruttoproduktion 
der russischen Industrie im August d. J. wurde 
auf 677,9 Millionen Rubel gegen 527,4 Millionen 
im August v. J. berechnet. Aber bei diesen Zahlen 
der Sowjetstatistik ist, abgesehen von ihrer Unzu- 
yerlassigkeit, in B etracht zu ziehen, daB die S tei
gerung der Produktion groBenteils auf Kosten der 
Qualitat geht und nach wie vor schwerer W aren 
m angel und MiBverhaltnis zwischen den Geste- 
hungskosten und der Produktion bestehen. Die 
Sowjetindustrie lebt auf Kosten der Bauernschaft.

Die B a u e r n ,  etwa 80°/o der Gesamtbeyolke- 
rung, sind durch Aussaugung zur Verzweiflung und 
in einen schroffen Gegensatz zur Sow jetregierung 
getrieben worden. D er ununterbrochene blutige 
Kam pf zwischen Bauernschaft und Kommunismus 
hat in den letzten M onaten an H eftigkeit imm er 
zugenommen. Um die landwirtschaftliche P roduk
tion in ihre lia n d  zir bekomm en und sicherzustellen, 
ist die Sow jetregierung bekanntlich an dereń Sozia- 
lisierung durch Schaffung von Kollektivwirtschaften 
geschritten. Die riesigen Staatsgiiter oder „Ge- 
treidefabriken“ werden vom Landproletariat unter 
Aufsicht staatlicher Beam ter bearbeitet. Diese 
bauernfeindliche Agrarpolitik muBte von yornherein 
ais ein hochst gefahrliches Experim ent betrachtet 
werden, denn es fiihrt in einem kulturarm en Lande
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mit einem U eberangebot von billigen A rbeitskraften 
teure M aschinen ein, fiir die in keiner Beziebung 
die V oraussetzungen gegeben sind. Neuerdings be- 
ginnen zahlreiche M eldungen iiber den Z u s a m -  
m e n b r u c h v o n  K o 11 e k t i v w i r t s c h a f t e n 
und schwere MiBbrauche in dereń Verwaltung das 
Verfehlte dieses Experim ents zu bestatigen.

Dafiir sucht die Sow jetregierung in Bezug auf 
die Industrie begangene Fehler wieder gut zu 
machen, indem  das diszipjinlose und gegen die 
Fachleute aufgehetzte Industrieproletariat durch die 
Einfiihrung der D i k t a t u r  d e r  D i r e k t o r e n  
(Dekret iiber die E infiihrung der einheitlichen Be- 
fehlsgewalt in den Staatsbetrieben) zur notwendigen 
A rbeitssteigerung gezwungen werden soli. W ir 
haben hier wiederum ein von der Not diktiertes 
Zuriickgreifen auf die kapitalistische Ordnung, in
dem den Gewerkschafts- und Parteiorganisationen 
in den Fabriken jedes Recht der E inm ischung in 
die Verwaltung genomm en wird. Andererseits aber 
stellt die E infiihrung der „u n u n t e r b r o c h e n e n  
P r o d u k t i o n s w o c h e“ auch auf diesem Gebiet 
wiederum ein gefahrliches und hóchst schadliches 
Experim ent dar. Zwar wird die verhaBte Sonntags- 
ruhe durch diese Reform  ausgeschaltet und eine 
fortlaufende Produktion erreicht. Aber durch die 
Einfiihrung der fiinftagigen Produktion, die aus 
vier A rbeitstagen und einem Ruhetage bestehen 
wird, erhalt jeder Arbeiter, Techniker, ja jeder 
Beamte und Angestellte nach vier A rbeitstagen 
einen Feiertag, der im allgemeinen nicht weniger 
ais 39 Stunden betragen soli. Zur D urchfiihrung 
dieser Reform  werden* in allen Betrieben die A r
beiter, Angestellten und hóhere Personal in fiinf 
Gruppen eingeteilt, von denen jede einen Tag. der 
Arbeitswoche feiert. Es liegt auf der H and, daB

durch diesen standigen W echsel und die tagliche 
Ausschaltung des fiinf ten Teils der verantwortlichen 
Krafte schwere U nordnung in die Betriebe und in 
das gesam te óffentliche Leben hineingetragen wird. 
Jedenfalls stellt diese Reform  ungeheure Anspriiche 
an die Organisationsfahigkeit. N ach den Erfahrun- 
gen, die m an bisher in RuBland gem acht hat, muB 
man von vornherein die schwersten Befiirchtungen 
hegen. — Mit dieser Reform  soli dazu noch die 
E infiihrung einer neuen revolutionaren Zeitrechnung 
und eine Kalenderreform  yerbunden werden, die 
sich gleichfalls nur schadlich auswirken und die 
W iderstande im Volke steigern muB.

Die schwere T  r a n s  p o r t k r i s  e in RuBland, 
die Plandel und W andel unterbindet und besonders 
die mit aller M acht betriebene G etreidebeschaffung 
zu einem yorlaufigen Scheitern gebracht hat, ist 
ein Beweis dafiir, mit welchen Organisationsschwie- 
rigkeiten die Sowjet-Union auch um diese Experi- 
m ente zu kam pfen hat. D urch solche Krisen wird 
die Not des verarmte:n Volkes noch m ehr ge.- 
steigert. Man m acht sich von der Schwere der 
russischen V e r e l e n d u n g  in W esteuropa keine 
Vorstellung. Sie umfaBt nicht nur die um ihre 
Existe:nz ringende Bauernschaft, sondern auch die 
Bevólkerung der Stadte, die in m iserablen W ohL 
nungen, schlecht gekleidet unter schwerstem poli 
tischem und wirtschaftlichen D ruck ein trauriges 
Dasein fristet. D er U m stand, daB im groBen Agrar- 
lande auch fiir die wichtigsten L ebensm itte l: Brot, 
E ier, Milch, Butter, usw. V erkaufskarten einge^ 
fiihrt sind und daB dennoch gróBter M angel 
lierrscht und die Lebensm ittelpreise standig steigen, 
bietet einen MaBstab fiir den wirtschaftlichen Nie:- 
dergang eines Landes, das iiber die gróBten Natur- 
schatze in Europa yerfiigt.

Um die Zollermaftgung im polniseSien Landmasdilnenlmporl.
Von Dr. E . K u l s c h e w s k i ,  W arschau.

In den Kreisen des polnischen Landmaschinen- 
handels sowie der M aschinenindustrie wird gegon- 
wartig eine Pressefehde ausgetragen, dereń Beweg- 
grund immerhin Beachtung yerdient, weil er so 
recht die MiBverhaltnisse kennzeichnet, wie sie der 
Protektionism us im Rahm en dieser Branche aus- 
gelóst hat. Die seit nunm ehr etwa vier Jahren von 
Polen mit N achdruck betonte Zollpolitik laBt sich 
naturgemaB mit den Interessen der Land wirtschaft 
nicht in E inklang bringen. Den M ahnruf, die In- 
tensivierung der landwirtschaftlichen E rzeugung zu 
fórdern und Polen seine — iibrigens weit iibef- 
schatzte — historische Bedeutung ais Kornkam m er 
Europas wieder zu geben, haben sich eigentlich alle 
Regierungen ohne Ausnahme zu nutze gemacht. 
Aber das gehórte m ehr nur zum politischen Pro;- 
gramm, es war ein billiger Vorwand, den Haus- 
frieden von m ehr ais zwei Drittel der GesamU 
bevólkerung nicht zu stóren. Abgesehen von den 
direkten, in ihrer Auswirkung schadlichen Ein- 
griffen des Staates in die Preis- und Absatzpolitik 
wird m an also gerade in dem geringen V erstandnis 
fiir die landwirtschaftlichen Belange die U rsachen 
der polnischen A grarkrise zu suchen haben, die 
selbst eine Reihe giinstiger Getreideernten nicht 
m ehr zu entspannen verm ag.

E s ist zuzugeben, daB Polen in den Nach- 
kriegsjahren Gelegenheit hatte, seine Landmaschi- 
nenindustrie auszubauen. Und wer die Posener 
Landesausstellung aufgesucht hat, wird auch fest- 
gestellt haben, welche groBen Liicken kiinftiger 
Eintfaltung noch offen stehen, die wenigstens vor- 
erst noch das Ausland wird decken miissen. Aber 
es geniigt noch nicht zu sagen, was polnischerseits 
falschlich getan wird, daB Polen diese oder jene 
Landm aschine selbst produziert und eine E infuhr 
deshalb den Staatsinteressen zuwiderlauft, weil sie 
die Handelsbilanz belastet und den GoldabfluB der 
N otenbank begiinstigt. D er C harakter der Land- 
m aschinenindustrie muB eben mit einem anderen 
MaBstab gemessen werden, weil sie den Bedarf 
eines Produktionszweiges speist, der sich ais typi- 
sches UeberschuBgewerbe nach dem W eltm arkte 
orieintieren muB und der auf die G estaltung der 
Selbstkosten sehr empfindlich reagiert.

Polen kann z. B. jeden Industriezweig, der 
ausschlieBlich fiir den B innenm arkt arbeitet, d a 
durch lebensfahig erhalten, daB es die Erzeugnisse 
der A uslandskonkurrenz mit sehr hohen Einfuhr- 
zóllen belastet und die Differenz zwischen Welt- 
markt- und Inlandpreis vom einheimischen Ver- 
braucher tragen laBt. D ieser dem  Zeitalter des
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M erkantilism us entstam m ende Grundsatz ist im 
Hinblick auf den Konsum enten z war keine Ideal- 
lósung, aber er bildet den A usgangspunkt der h eu 
tigen Industriepolitik Polens. Das ist anders bei 
der Landm aschinenindustrie, die gleichsam  nur ein 
Schliisselgewerbe bildet, indem sie der Landwirt- 
schaft das Gerat zur Durchfiihrung ihrer Produk1- 
tion zur Verfiigung stellt. W iirde die LandwirC- 
schaft Polens nicht so viel produzieren, um expoiV 
tieren zu miissen, dann lieBe sich die jetzige Zoli- 
behandlung der Landm aschineneinfuhr eher recht- 
fertigen, vorausgesetzt, daB die Landwirtschaft hin- 
sichtlich der Preispolitik vóllig freie H and hatte.

Indessen muB die polnische Landwirtschaft 
einen erheblichen Teil ihrer Produktion auf dem 
W eltm arkte absetzen, sich also dem internationalen 
Preisstandard anpassen. Diese G ebundenheit an 
den W eltm arkt hat wiederum  zur Folgę, daB sie 
nicht Landm aschinen kaufen kann, die sich im 
Rahm en der Betriebskosten nicht m ehr kalkulieren. 
An dieser Erw agung scheitert eben der Intensi- 
vierungsproze6  der polnischen Landwirtschaft, die 
betriebstechnisch nicht stark genug geriistet ist und 
daher umso em pfindlicher auf die A grarkrise rea- 
gieren muB. H ier sei nebenher bem erkt, daB z. B. 
D eutschland bei der Erziehung seiner Landm aschi
nenindustrie den diam etral entgegengesetzten W eg 
ging, namlich der auslandischen Industrie den deu t
schen M arkt óffnete und so erst das eigene Wettj- 
bewerbsyermogen auf ein Niveau hob, welches ihm 
alsdann den K onkurrenzkam pf mit dem Auslande 
erm oglichte.

Diesem, iibrigens in vielen anderen Staaten er- 
p rob ten Beispiel, ist Polen nicht gefolgt. Vielmehr 
hat es den Landm aschinenim port mit Zollen be- 
lastet, die nicht nur die Produktionskosten der 
landwirtschaftlichen E rzeugung iiberaus ungiinstig 
beeinflussen, sondern auch die Rentabilitat der Aus- 
fuhr landw irtschaftlicher Erzeugnisse in Frage 
stellen.

M ehr ais jedes andere Produktionsgew erbe ist 
die Landwirtschaft auf die Inanspruchnahm e lang- 
fristiger Kredite beim Ankauf von M aschinen ange- 
wiesen. H ier hat sich aber im polnischen Land- 
m aschinenhandel eine Anomalie herausgebildet, wie 
sie kaum  in einer anderen Branche zu beobachten 
ist. W eder die einheimische Industrie noch der 
H andel kónnen der Landwirtschaft Kredite ge- 
wahren, wie sie dieselben zur Durchfiihrung ihrer 
Neuinvestierungen benótigt. D aher wird der Im 
port bevorzugt, da das Ausland sich weit entgegen- 
kom m ender zeigt. Vor dem Kriege wurden groBere

M aschinen auf 3—5 jahrige, kleinere M aschinen auf 
zweijahrige Abzahlung gekauft. H eute versteht sich 
die einheimische Industrie selbst bei groBen Ma- 
schinen wie kom pletten Dreschsatzen usw. nur in 
Ausnahm efallen auf zweijahrige Kredite, obgleich 
sich der K reditbedarf angesichts der allgemeinen 
Spannung bei der Landwirtschaft viel empfindlicher 
fiihlbar m acht ais vor dem Kriege. Das gróBere 
K reditpotential der A uslandsindustrie sichert ihr an 
sich zwar eine V orm achtstellung vor der einhei- 
mischen Industrie. Indessen wird sie wieder be- 
eintrachtigt durch die Zoile, die bar bezahlt w er
den miissen, was soAvohl Landwirtschaft wie 
H andel vielfach hindert, M aschinen zu importieren. 
E s leuchtet dies ein, wenn m an beriicksichtigt, 
daB der Zoll fiir landwirtschaftliche Lokomobilen 
etwa 50°/o, bei M otoren sogar 60—80% und bei 
Dreschsatzen und Sam aschinen noch 30—40% ad 
valorem betragt. Dazu kommen die N ebenspesen 
fiir Fracbten, die m an mit rund 10% in Rechnung 
stellen muB. W eitere 2 o/0 entfallen auf die U^msatz- 
steuer, nicht zu rechnen die sonstigen óffentlichen 
und Stempelgebiihren, ferner dis Spesen fiir Pro- 
visio;nen und dergl. m ehr. DaB die reinen An- 
schaffungskosten fiir M aschinen dem gegeniiber 
eine geringe Rolle spielen, ist naheliegend.

Darnit im Zusam m enhang stehen die Forde- 
rungen des polnischen Landm aschinenhandels, die 
gegenwartig den Gegenstand der Pressefehde. bil 
den, welche zwischen Landwirtschaft und Handel 
einerseits und der polnischen M aschinenindustrie 
andererseits ausgetragen wird. Sie geht davon aus, 
den Einfuhrzoll fiir Landm aschinen zu senken, um 
der Landwirtschaft den Im port zu ermóglichen. 
Begriindet wird dieses Postulat mit dem Hinweis 
darauf, daB einige Zweige der polnischen M aschi
nenindustrie eines Zollschutzes iiberhaupt nicht be- 
diirfen, wogegen die iibrigen trotz der Protektions- 
zolle kaum  noch vegetieren. Abgesehen davon, daB 
diese Fabriken iiberhaupt keine Existenzberechti^ 
gung haben, wurden die groBen Vorteile, wie sie 
der Landwirtschaft durch den billigeren Maschinen- 
bezug erwaćhsen, die geringen Nachteile aufwiegen, 
wie sie fiir die Industrie und den Zollfiskus durch 
die Zollsenkung erwachsen. D urch die Intensivie- 
rung der E rzeugung konnte die Landwirtschaft viel 
m ehr exportieren, was sich letzten Endes auch auf 
die Handelsbilanz giinstiger auswirken miiBte ais 
die gegenw artige Zollregelung. Vorerst bleibt 
freilich abzuwarten, welche Stellung insbesondere 
die polnischen Regierungsstellen zu dieser Frage 
nehmen werden.

Die Bedeutung des Kopenhagener FreihaSens.
Von Dipl. oec. W o l f h a r t  S c h  

K openhagen mit seinen 700 000 Einw ohnern 
ist der M ehrzahl unserer Leser ais idyllische und 
charakteristische nordische GroBstadt, Stadt der 
M useen und des Vergniigens, der Schlosser und 
Parks, aber auch ais der Platz stark pulsierenden 
geschaftlichen Lebens bekannt.

F iir den W irtschaftler aber ist die w i r t -  
s c h a f t l i c h e  B e d e u t u n g  der danischen 
H auptstad t fiir H andel und Schiffahrt, vor allem 
ihres H afens ais einem der w ichtigsten Stapel- und 
Um ladeplatze im Ostseeverkehr wichtig.

l i c h t i n g ,  z. Zt. Kopenhagen.
Auf K openhagen entfallt iiber d i e  H a 1 f t e 

des danischen Seeverkehrs iiberhaupt. Von beson- 
derer Bedeutung fiir die Stadt ais Transitplatz ist 
der im Jahre 1894 dem V erkehr iibergebene F r e i -  
h a f e n , der mit seinem Zugang zum Sund auBerst 
giinstig gelegen ist und zu jeder Tageszeit passiert 
werden kann. Das Gesam tareal des K openhagener 
Hafens betragt ungefahr 1800 h a ; hiervon nimmt 
das H afenbassin 430 ha ein. Die Lange des Boll- 
werks umfaBt 16 480 m und die der Kaimauern
18 425 m. Im Zollhafen ist die groBte Tiefe 9,1 bis
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10 m, die von iiber der H alfte des gesam ten 
W asserareals im Freihafen (34,2 ha) erreicht wird. 
Die wichtigsten H afenbassins sind das West-, Ost- 
und Zentralbassin sowie das K ronelóbbassin ; auBer- 
dem befindet sich im N ordhafen ein neueres Hafen- 
becken mit einer Durchschnittstiefe von 10 m.

Die H a f e i n a n l a g e n  entsprechen in ihrer 
technischen Ausriistung heutigen Yerkehrsbediirf- 
nissen. Allerdings sind viele E inrichtungen altere 
Bauten, die aber dennoch — wie etwa der alteste 
groBe Getreidesilo zwischen West- und Ostbassin 
den Anspriichen m oderner Hafentechmik gerecht 
werden. D er Vorteil liegt hierbei darin, daB es 
infolge niedriger Verzinsung und Am ortisations- 
ąuote móglich ist, die Gebiihren auf einem ver- 
haltnism aBig niedrigen Niveau zu halten. Dies ist 
natiirlich fiir die R entabilitat des Hafens sehr be- 
achtenswert. Andererseits verfiigt Kopenhagen iiber 
eine Reihe technischer N euerungen, wie G etreide
silo mit gedeckter Transportanlage zum Elevator 
und ferner 10  „ L o  k o m o  t i v k r a n e“ mit einer 
H ubfahigkeit von 2, 3 bis zu 10 t, die, in 
N orm alspur laufend, die M óglichkeit bieten, an 
jeder mit Bahngleis versehenen Stelle in Aktion 
zu treten. Die E inrichtungen des K o h l e n h a f e n s  
sind durchaus neu und fiir den zu bew altigenden 
Um schlag ausreichend. W ahrend die Lagerungs- 
móglichkeit fiir F r i i c h t e  (eine W armwasserheiz- 
anlage ist in Kopenhagen erst vor kurzem in den 
nicht unterkellerten Schuppen eingiebaut w orden!) 
noch ziemlich primitiv ist. Der Freihafen besitzt 
seit den 90 er Jahren eine eigene elektrische Kraft- 
anlage; heute eine Selbstverstandlichkeit, seinerzeit 
jedoch eine durchaus revOlutionierende N euerung 
und ein Beweis dafiir, daB bei der Anlage des 
H afens in jeder Beziehung fiir bestm ógliche Aus- 
riistung gesorgt wurde.

M an darf, wenn m an die E inrichtungen des 
K openhagener Freihafens beurteilt, nicht in den 
Fehler verfallen, etwa Vergleiche mit H am burg 
ziehen zu wollen. Obwohl in der V erkehrsrichtung 
nach der Ostsee natiirlicher K onkurrent H am burgs, 
halt der K openhagener Freihafen in dieser Richtung 
der Kritik in keiner W eise stand. Auf der andern 
Seite muB aber beton t werden, daB der F r e i 
h a f e n  v o n M a l m ó  — gedacht ais IConkurrenż 
gegen Kopenhagen — trotz seines schon mehri-

jahrigen Bestehens nicht in der Lage gewesen ist, 
dem danischen Um schlagsplatz irgendwie nennens- 
wert A bbruch zu tun. Malmó besitzt im Freihafen 
nur einen, allerdings sehr guten, zweistóckigen 
Speicher mit technisch einw andfreiester K ranan lage ; 
es steht auBerdem  geniigend T errain  zur Ausdeh1- 
nung dieses siidschwedischen Freihafens zur Ver- 
fiigung.

Die Vorteile des K openhagener H afens b e 
stehen einmal, wie schon erwahnt, in der verv 
haltnism aBig niedrigen Gebiihrenfestsetzung seitens 
der Hafenyerwaltung, die sich aus V ertretern  des 
Staates, der Gemeinde sowie der Erw erbsorgani- 
sationen zusammensetzt und so einen selbstandigen 
Organism us bildet, weiter aber auch in einer 
raschen A bfertigung ein- und ausgehender Fahr- 
zeuge. D er Freihafen ist Endhafen einer ganzen 
Reihe iiberseeischer Linien und ebenso Anlaufhafen. 
Seine besondere Starkę liegt im D u r c h f  r a c h t -  
y e r k e h r  von und nach den Ostseelandern. Tran- 
sitwaren haben ein F reilager bis zur D auer von 
zwei W ochen. W aren, die langere Zeit einges,- 
speichert und dann reexpediert werden sollen, 
miissen entw eder an eine H andelsfirm a oder an 
einen Spediteur adressiert werden. Die Freihafen,- 
gesellschaft selbst iibernimmt keine Spedition. Das 
D urchfrachtgeschaft wird sehr intensiv von der 
,,Det Forenede Dam pskibs A /S .“ , D anem arks gróB- 
ter Reederei, derart betrieben, daB diese den Zu- 
bringerdienst und die W eiterverladung fast durch- 
weg mit eigenen Schiffen betreibt und gleichfalls 
auch den U m schlag im H afen in eigener Regie 
iibernimmt.

Die V erladung von G utern aus Deutschland 
oder den N achbarstaaten  des D eutschen Reiches, 
die fiir Kopenhagen bestimm t sind, gestaltet sich 
i i b e r  S t e t t i n  insofern sehr giinstig, ais im 
K openhagener H afen die von Stettin einlaufenden 
D am pfer d i r e k t  a m  Z o l l m a g a z i n  anlegen und 
ohne daB sie — wie etwa die von H am burg  kom*- 
m enden Sendungen — per Fuhre zur Verzollung 
transportiert werden miissen, sogleich zollbehandelt 
werden konnen. Die Y erbindung zwischen Stettin 
und Kopenhagen ist bei einer Reisedauer fiir Schiffe 
(kombinierte Fracht-Passage-D am pfer) von ca. 14 
Stunden in fast taglichem  Y erkehr auBerst giinstig.

Zur WirlsdiaUslade Stitwedens im drifien Vieriel)ahr 1929.
Dem  soeben erschienenen V ierteljahresbericht 

der Skandinaviska K reditaktiebolaget entnehm en 
wir folgende D arstellung der Entw icklung der w irt
schaftlichen Lage in Schweden seit dem 1. Juli: 

„Die m eisten Industriezweige konntęn sich 
einer guten K onjunktur bei erhóhter Produktion und 
gem inderter A rbeitslosigkeit erfreuen. D er von 
,,Svensk Finanstidning“ festgestellte Produktions- 
index ist allerdings von dem Maxiimum im Januar 
etwas gefallen, aber die Som mermonate pflegen in 
der Regel geringere Aktivitat zu zeigen und der 
Riickgang ist daher nur ais Saisonerscheinung auf- 
zufassen. Die Tatsache, daB der Index fiir Juli der- 
selbe war wie im Juni, namlich 129, sowie die Er- 
hóhung im August auf 133 darf ais ein Zeichen 
steigender Tendenz im W irtschaftsleben aufgefaBt

werden. U ebrigens liegt der Juliindex, welcher in 
diesem Jahre den tiefsten Stand kennzeichnet, 
immer noch hóher ais der Jahresdurchschnitt seit 
der groBen Deflationskrise. An der Produktions- 
steigerung haben so gut wie samtliche Industrie
zweige teilgenom men, besonders bem erkensw ert ist 
jedoch der kraftige Aufschwung fiir E isen und 
Stahl, Papierm asse und Papier. Die Arbeitslosen,- 
ziffern liegen ebenfalls durchschnittlich auf einem 
niedrigeren Niveau ais in den friiheren Jahren und 
man muB die Statistik bis zum F riih jahr 1920 zu- 
riickverfolgen, um eine giinstigere Lage auf dem 
A rbeitsm arkt der Industrie anzutreffen.

Die gesteigerte Riihrigkeit im Łrw erbsleben 
Schwedens erhellt auch aus den Ziffern fiir den 
AuBenhandel, die sowohl bezuglich der Ein- wie



28 O S T S E E - H  A N D E L N um m er 21

der A usfuhr bedeutend hóher sind ais 1928 und 
1927, lobwohl das letztgenannte Jahr vom Stand- 
punkt des AuBenhandels betrachtet, bereits beson- 
ders gunstig war. Das E rgebnis war fiir die ersten 
acht M onate befriedigend mit einem Ausfuhriiber'- 
schuB von 10,1 Mili. Kr., dem der reichliche Zu,- 
fluB an Auslandsvaluten zu danken ist. — Die E rn te  
verspricht sowohl in Bezug auf M enge ais auch 
auf Beschaffenheit gut auszufallen. D adurch be- 
steht die Aussicht auf einen geringeren Einfuhr- 
bedarf im kom m enden W inter, was von auBeror- 
dentlicher Bedeutung ist angesichts der Tatsacłie, 
daB die G etreideeinfuhr einen wesentlichen Faktor 
in der schwedischen Handelsbilanz darstellt.

Die M aschinenindustrie hat — nach den Ex- 
portziffern zu urteilen — mit der allgemeinen Pro- 
duktionssteigerung nicht gleichen Schritt gehalten, 
und die Tendenz darf ais uneinheitlich bezeichnet 
werden. D er W ert der Ausfuhr der w ichtigeren 
M aschinenindustrien erhellt aus der nachstehenden 
U ebersich t:

Jan u ar b is AugusL 
(in Mili. Kr.)

1926_ 1927 1928__ 1929
E lek tr. M otore, G eneratoren  usw . 16,54 20,26 29,52 21,28
Y erbrennungs- u. E xpIosionsm otore 8,48 8,91 10,11 11,04
S epara to ren  21,70 19,82 17,58 12,69
Roli- und K ugellager 15,48 16,76 20,18 23,71
T elephon- u. T eleg raphenappara te  4.35 5,49 8,70 8,35
M ahm aschinen 3,97 3,74 3,76 3,41

Auf dem einheimischen Geldm arkt hat sich im 
Anfang des dritten Vierteljahrs noch kein EinfluB 
der Verhaltnisse im Ausland geltend gem acht und 
die am erikanische D iskontsteigerung zu Anfang 
A ugust ging ziemlich spurlos voriiber. Die E rh ó 
hung des D iskonts durch die Bank von England 
am  26. Septem ber hatte indessen einen U nterschied 
von nicht weniger ais zwei Prozent bei unverari- 
dertem  schwedischen Diskont geschaffen. Die 
schwedische R eichsbank sah. sich daher genótigt, 
mit einer E rhóhung um ein Prozent auf 51/2 Prozent 
zu folgen, um einer Verschlechterung der Zah- 
lungsbilanz vorzubeugen, die sonst unvermeidlich 
gewesen ware. Die V alutareserven der Reichsbank 
und der Privatbanken iiberstiegen indessen zu Ende 
August 500 Mili. Kr., ein Vorkommnis, das sich 
vordem erst einmal ereignet hatte, namlich Ende 
D ezem ber 1928. Verglichen mit dem August 1928 
zeigt die Reserve eine Zunahm e um ca. 90 Mili. Kr. 
und sie wird sich voraussichtlich wahrend der nach- 
sten M onate weiter steigern, wie es in den friiheren 
Jahren auch zu sein pflegte.

Die Privatbanken beschlossen, dem offiziellen 
D iskontsatz zu folgen und zwar in bezug auf den 
W echseldiskont und. die Verzinsung von D arlehen 
gegen Staats- und Plypothekenbankobligationen, 
dereń Satze um 1 Prozent erhoht wurden. Fiir son- 
stige D arlehen hielt m an eine E rhóhung der Ver- 
zinsung um 1/2 Prozent fiir geniigend mit Riicksicht 
auf den einheimischen Geldm arkt. Fiir Bankein- 
lagen wurde die Verzinsung durchweg um 1/2 Proz. 
erhoht mit Ausnahm e fiir Sparkassenkonten, wo 
die E rhóhung 1 Prozent betrug (u. a. in Stockholm). 
H ierdurch ist der U nterschied zwischen diesem 
ZinsfuB und dem Sparkassenzins erheblich ver- 
m indert worden.

Die R eichsbank ist im August ebenso wie im 
H erbst 1928 ais K aufer von Gold aufgetreten und 
der Goldbestand hat sich. um ca. 9 Mili. Kr. erhoht 
ais Vorbereitung fiir die Angriffe auf die Noteri- 
reserve zum Quartalswechsel. D er Bedarf an Gold 
zur N otendeckung ist indessen in diesem Jahre 
gróBer ais im yorigen Jahre, da sich der Noten;- 
umlauf diesmal auf einem etwas hóheren Niveau 
halt. Die seit vorigem H erbst stattgefundene Stei;- 
gerung ist auf der anderen Seite von einem nicht 
unbedeutenden Fali des Preisniw eaus begleitet g e 
wesen. D er durch ,,Svensk F inanstidning“ errech- 
nete GroBhandelsindex, der wahrend der Sommer- 
roonate 1928 seinen hóchsten Stand mit 149 e r
reicht hatte, ist bis zum Juni ds. Js. um m ehr ais
10 Prozent auf 132 gefallen. Seitdem hat eine 
Stabilisierung stattgefunden mit einer schwachen 
N eigung zur Preissteigerung. D er erhóhte Noten,- 
bedarf hangt vielleicht mit der Konjunkturbesse; 
rung zusammen, welche sich nach Beilegung der 
Lohnkam pfe im August 1928 anfing bem erkbar 
zu m achen.

Die Lage auf dem schwedischen A rbeitsm arkt 
ist insofern gunstig, ais einige der gróBeren Indu- 
strien, wie die M aschinen- und Sagewerksindustrie, 
zum yorigen Jahreswechsel neue Abkom m en ge- 
troffen haben mit einer Laufzeit von zwei bis drei 
Jahren. Zum letzten Quartalswechsel sind A b
kommen, welche ca. 60 000 A rbeiter umfassen, ge- 
kiindigt worden, wahrend die erneuerten V ertrage 
etwa 55 000 M ann umfassen. Von den gróBeren 
Industrien, welche jetzt wegen neuen Lohnab- 
kommen yerhandeln miissen, sind zu nennen Eisen- 
werke, Kohlengruben, Buchbindereien, Gerbereien, 
gewisse Brauereien, Schulifabriken und die Streich- 
holzindustrie.
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Die Wirfsdiaftslage Norwegens.
Monatsbericlit der Bank von Norwegen.

D er N otenum lauf ist im  S eptem ber um 11/2 Mili. K ronen 
auf 315,9 Mili. gestiegen ; d ie  D arlehen  und D iskontierungen 
sind um ungefahr 8 Mili. auf 250,6 Mili. zuriic.kgega.ngen; 
die G iro-E inlagen sind um  8,8 Mili. K ronen auf 54,8 Mili. 
K ronen gestiegen. N ach der englischen D iskonterhóhung  um 
1% hat auch. die Bank von N orw egen  ih ren  D iskont ab 
27. Septem ber um 1/2°/o erhóht, und zw ar auf 60/0'. D er 
friihere D iskont 5 i/a °/p w ar seit dem  27. M arz 1928 
unverandert geblieben. D ie P rivatbanken  in Oslo haben 
die Z insen fiir Sparein lagen  und E in lagen  auf 6 m onatlicho 
K iindigung um 1/2% ab 28. S ep tem ber erhóht. E ine  ahn- 
liche Z insenerhóhung hat auch bei m ehreren  Provinzbanken 
sta ttgefunden ,

D ie S teigerung im D evisenbestand der B ank von N o r
w egen ist nicht etw a auf einen reichlicheren Zugang zuriick- 
zufiihren, sondern auf den w egen der A nspannung des 
G eldm arktes erfo lg ten  V erkauf aus den  B estanden der Pri- 
vatbanken. D er D urchschnittskurs fiir D ollar w ar Kr. 3.755/ 8 
-— SchluBnotierung, Kr. 3.751/ 8 -—, w ahrend das englische 
Pfund unverandert mit Kr. 18.201/2 notiert w urde.

N orges K om m unalbank (die K om m unalbank von N o r
w egen) hat am  4. Septem ber einen V ertrag  iiber eine schwe- 
dische A nleihe von 10 Mili. K ronen abgeschlossen, die zu 
5 1/20/0 verzinslich ist und zu 99o/o iibernom m en wird. E nde 
des M onats w urde eine neue 51/0 p rozen tige A nleihe von 
15 Mili. K ronen zu 100 0/0 kon trah iert.

Laut der am tlichen Statistik  w ar d e r G esam tbetrag  
der norw egischen O bligationen am  1. Juli 1929 3 374,8 Mili. 
Kronen, wobei ein R iickgang von 10 Mili. K ronen im ersten 
H alb iah r zu verzeichnen ist. D er S taat ist dabei mit
1498,9 Mili. beteiligt, die K om m unen mit 857,8, offentliche 
B anken mit 622,7, andere  Banken mit 1.6,9, K reditvereine

mit 71,8, Industriegesellschaften  mit 266,0, Schiffsreedereien  
mit 11,5 und S traB enbahngesellschaften  mit 29,2 Mili. K ronen. 
O bligationen in H óhe von 2246,4 Mili. K ronen sind auf 
norw egische K ronen und 1128,4 Mili. K ronen auf auslandische 
W ahrung ausgestellt.

D er G roB handels-Preisindex des S tatistischen Zentral- 
biiros ist mit 154 Point unverandert geblieben (die Preise 
1913 100), w ahrend die L ebenskosten  einschlieBlich Steuern  
von 182 au f 180 und ausschlieBlich S teuern  von 173 auf 
172 (Juli 1914 — 100) gesunken sind.

D er G esam tw ert der E infuhr w ahrend der Zeit Ja n u a r— 
August 1929 betrug  693,2 Mili. K ronen und der W ert der 
Ausfuhr 492,6 Mili. Kr °nen  gegen  bzw . 657,2 und 451,1 
Mili. K ronen w ahrend derse lbcn  Zeit des vorigen Jah res .

N ach einer vorl;iufigen Schatzung ist d ie  d ies jah rige  
E rn te  etw as gróBer ais die des vorigen Jah res, jedoch  etw as 
ger.inger ais eine M ittelernte.

Laut ,,D et N orske V eritas“ w aren am  1. Septem ber 
34 Schiffe mit insgesam t 47 000 To. ifn Bau in N orw egen  
und 74 Schiffe (413 000 T onnen) im  A uslande. In  der 
G esam ttonnage sind T ankschiffe mit 225 000 To. vertreten.

Die Fischereien w aren im S eptem ber w egen des un- 
giinstigen W etters ziem lich erfolglos.

Die Papier-, Zellulose- und H olzindustrie haben die 
L ohntarifverabredungen  bis 15. A ugust 1930 verl;ingert. Die 
Seeschiffsw erften  sind recht gut beschaftigt.

Die R ohstoffzufuhr fiir die Ivonservenindustrie w ar un- 
befried igend; da die A usfuhr gut war, ist dam it zu rechnen, 
daB vielleicht einzelne Sorten  fehlen w erden.

D ie durch  d ie  Jah resze it bed ing te  S teigerung  d e r Ar- 
beitslosigkeit ist auch in diesem  Ja h r  zu verzeichnen, 'jedoch 
nicht in dem  AusmaBe, wie es zu derselben  Zeit des" vorigen 
Jah res  der Fali war.

Revaler Borsenhurse.
Estlandische Kronen.

K u r s ę .
Rigaer Borsenhurse

Lettlandisdie Lat. (Ls.)

G em ach t 24. Okt. 25. Okt. 26. Okt. 24. Okt. 25. Okt. 26. Okt.
K aufer V erk. K aufer V erk . K aufer V erk Kauf. V erk. Kaut. Verk. Kaut. V erk .

N eu y o rk  . . . _ 372.55 373 55 372 35 373 35 372.45 373 45 1 a m e rik . D o lla r . . 5.173 5.183 5.173 5.183 5.173 5.183
L o n d o n  . . . — 18.17 18.22 18.17 18.22 18.17 18.22 1 P fu n d  S te r l in g . . . 25.22 25.27 25.23 25.28 25.23 25.28
B erlin  . . . . — 89.05 89.6i 89.05 89.65 89.10 89.70 100 franz . F ra n c s  . . . 20.31 20.46 20.32 20.47 20.31 20.47
H elsing fo rs — 9.35 9.40 9.35 9.40 9.34 9.39 100 be lg . B elga . . . . 72.10 72.65 72.10 72.65 72.10 72.65
S to c k h o lm  . . 1 100.10 100.70 100.10 100.70 100.05 100.65 100 sch w e ize r F ran c s 99.90 100.65 99.95 100.70 99.90 100.65
K o p en h ag en  . -- 99 80 100.40 99 8n 100.40 99.80 100.40 100 i ta lie n is c h e  L ire  . . 27.02 27.23 27.02 27.23 27.02 27.23
Oslo . . . . -- 99.80 100,10 99 80 100.40 99.80 100,10 100 sch w ed . K ro n en  . . 138.70 139.40 138.70 139.40 138.70 139.40
P a ris  . . . . -- 14.65 14,90 14.65 14.90 14.65 14.90 100 norw eg . K ro n en  . 

100 d a n isc lie  K ronen  .
138.30 139.— 138.35 139.05 138.35 139.05

A m ste rd am - 150.20 151.- 150.20 151.— 150.20 151.— 138.30 139.— 138.35 139.05 138.35 139.05
R iga . . . . -- 72.05 72.55 72.10 72.60 72.05 72.55 100 o s te r r . S c h illin g  . . 72.65 73.35 72.65 73.35 72.65 73.35
Z drich  . . . -- 72.15 72.75 72.20 72.80 72.20 72 80 100 tsch ech o -s lo w ac . Kr. 15.31 15.46 15.31 15.46 15.31 15.46
BrOssel . . . -- 52.10 52.60 52.10 52.60 52.10 52.60 100 h o llan d . G u lden  . . 208.10 209.15 208.15 209.20 208.15 . 209.20
M ailand  . . . -- 19.50 19.90 19.50 19.90 19.50 19.90 100 d e u tsc h e  M ark . . 123.40 121.05 123.45 121.10 123.45 121.10
P rag  . . . . -- 11.05 11.25 11.05 11.25 11.05 11.25 100 f in n lan d . M ark  , . 12.97 13.09 12.97 13.09 12.97 13.09
W ien  . . . .  
B u d ap e s t . .

-- 52.35 52.95 52.35 52.95 52.35 52 95 100 es tlan d . K ro n en  . . 138.10 138.80 138.10 138.80 138.20 138.90- 05.10 65 80 65.10 65 80 65.10 65.80 100 p o ln . Z lo ty  . . . .  
100 lita u isch e  L its  . . .

57.55 5S.75 57.55 58.75 57.55 58.75
W a rsc h a u  . . --- 41.50 42.70 41.50 42.70 41.50 42.70 51.20 51.90 51.25 51.95 51.20 51.95
K ow no . . . — 36.75 37 35 36.75 37.35 36.75 37.35 1 SSS R -T sch erw o n ez _ _ _
M oskau (Scheck) - 192 .- 193 50 192.- 193 50 1 9 2 .- 193.50
Da n z i g . . . . — 72.65 73.25 72.65 73.25 72.65 73.25

Bille bei Anlragen sfefs auf den 
Osfsee-Handel Bezuj} zu nehmen
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Wirtschaftliche Machrichten
Sdiweden.

AuBenhandel. Im  S e p t e m b e r  w ar sow ohl die E in 
fuhr wie die A u s f u h r  sehr lebhaft, definitive Zahlen. 
kónnen noch nicht gegeben  w erden, doch rechnet m an mit 
einem  A usfuhriiberschuB von 10 Mili. K ronen. In der 
E in fuhr tre ten  besonders hervor K affee (ab 1. Sep tem ber 
Zollerm aBigung), Zucker, Reis, Benzin, Sojabohnen, in der 
A usfuhr H olzw aren, E isenerz, Sulfatzellulose, B utter, E ier, 
W eizen, H olzteer, M otore, K ugellager.

Gotaverken lassen den Rumpf fiir einen Tankdampfer 
bei Blohm & VoB bauen. W ie ,,Sydsv. D ag b l.“ m eldet, 
hat die Sveagesellschaft bei den  G ótaw erken einen T a n k 
dam pfer von 13 000 To. bestellt, d e r mit M otoren von 
B urm eister & W ain-T yp ausgesta tte t w erden soli. Seine 
G eschw indigkeit w ird w enigstens 1.1 V2 K noten betragen . 
D er R um pf soli bei Blohm  & VoB in H am burg  gebaut 
w erden.

Reedereidadehensgesuch der Aktiebolaget Svea um
700 000 Kr. N ach einer (T T )-M eldung an  Sydsv. D agbl. hat 
S tockholm s rederiak tiebo laget Svea bei der R egierung  um  die 
G ew ahrung eines D arlehens aus dem  R eedereidarlehensfonds 
in H óhe v on 700 000 Kr. nachgesucht ais Beihilfe fiir die 
B ezahlung von zwei bei den N ordseew erken  in E m den  be- 
stellten F rach tdam pfern  von je  ca. 1550 T onnen  L adefah ig 
keit, w elche besonders fiir den O stseeverkehr w ahrend des 
W inters geeigne t sein sollen.

Motorsćhiff-Neubauten. Im  April ds. Js . lieferte E riks- 
bergs m ekaniska verkstad  an Axel B rostróm  & Son fiir die 
O rientlinie d ieser R eederei das M otorschiff ,,H em land“ und 
im A nfang des vorigen M onats verlieB das Schw esterschiff 
,,M anhem “ fiir d ie  R eederei A.-B. M anhem  in Stockholm  
E rik sberg . Am 1. O k to b e r lief, wie ,,H andelstidn ingen“ 
schreibt, ein neues Schw esterschiff dieser beiden Fahrzeuge, 
bestellt von Axel B rostróm  & Son un ter dem  N am en „G ot- 
land“ vom Stapel, um  P latz zu m achen fiir ein w eiteres 
g leiches Schiff fiir denselben B esteller. D ie A bm essungen 
sind 292‘ X 43 ‘ X 28‘ und die L adefah igkeit b e trag t 3050 To.

D ie E inrich tung  des Schiffes fiir L aden  und Lóschen 
mit fiinf Lucken und zehn W inden sow ie die sonstige 
neuzeitliche A usstattung g esta tten  eine auB erordentlich gute 
A rbeitsleistung. D ie M aschinerie besteh t aus. einem  bei E rik s 
berg  un ter Lizenz von B urm eister & W ain hergeste llten  
H auptd ieselm otor nebst den dazugehórigen  H ilfsm otoren.

AuBerordentliche Einschrankung der Reedereidarlehen. 
W ie aus Stockholm  gem eldet wird, hat das H andelsam t der 
R egierung  'jetzt fo lgende V orschlage fiir d ie  G ew ahrung von 
R eedereidarlehen  eingereicht, die angenom m en w urden:

F ó r n y a d e  A n g f a r t y g s a k t i e b o l a g e t  G ó t h a  
in G otenburg  erhalt 500000 Kr. G efordert w aren 750 000 Kr. 
w orden ais B eitrag  zur A nschaffung des bei der O eresund- 
w erft bestellten  D am pfers von 2200 To. L adefahigkeit.

R e d e r i a k t i e b o l a g e t  M a n h e m  in Stockholm  
erhalt 400000 Kr. V erlangt sind 725 000 Kr. w orden ais 
B eitrag  fiir die A nschaffung des bei E rik sbergs m ek. verkstad  
bestellten  M otorschiffs M anhem .

S v e a b o l a g e t  soli 312 000 Kr. bekom m en ais B eitrag  
fiir den  neuen bei F innbodavarv  bestellten  E isbrecher. D as 
Gesuch lautete auf 350 000 Kr.

S v e n s k a  a m e r i k a  M e x i k o l i n j e n  w iirde nur 
850 000 Kr. bekom m en fiir zw ei M otorschiffe von 'je 5000 To., 
die bei E rik sberg  im  Bau begriffen  sind und im nachsten  
J a h r  geliefert w erden sollen ansta tt der erbetenen  4 838 411 
Kr., die ais B eitrag zur D urchfiihrung des N eubauprogram m s 
gedach t w aren.

C a r l  A n d e r s  A l f r e d  s s o n  O e g a r d  in G ravarna 
erhalt 18 000 Kr. befiirw ortet ais B eitrag  zur A nschaffung 
des M otorschoners Yngve. V erlangt w aren 20 000 Kr. w orden.

A n g f a r t y g s a k t i e b o l a g e t  G o t a  K a n a ł  ha tte  
300 000 Kr. verlangt ais B eitrag zur A nschaffung von zwei 
neuen K analschiffen, hat aber sein Gesuch zuriickgezogen.

D ie G esuche beliefen  sich auf insgesam t 6,9 Mili. Kr., 
da  aber nur 2,8 Mili. Kr. verfiigbar waren, muBten erheb- 
liche A bstreichungen vorgenom m en w erden.

Kiindigung schwedischer Lohnvertrage. E nde dieses 
Jah res  laufen in m ehreren  H auptindustrien  Schw edens, die 
zusam m en 120 000 M ann beschaftigen, d ie  L ohnvertrage ab. 
Bei E in tritt der K iindigungsfrist am  1. O ktober ist ungefah r 
die H alfte  d ieser V ertrage  gekiindigt w orden: die E isen- und 
S tah lw erke  (28 000 Mann), d ie  Schuh- und S tiefelfabriken

(7000 Mann), die Z undholzindustrie (5000 M ann), die Bahn- 
w arter der P rivateisenbahnen (5000 Mann) und die Kohlen- 
g ruben  (34C0 M ann). D ie L ohnvertrage der Z ellstoffindustrie 
(17 000 M ann) und der T ex tilindustrie  (33 000 M ann) sind 
dagegen  verlangert w orden. D ie L ohnvertrage der Papier- 
miihlen (14 500 Mann) laufen am  31. Jan u ar 1930 ab. Die 
L ohnvertrage der M aschininindustrie (60 000 M ann) gelten 
noch bis zum 31. D ezem ber 1930 und ist in d ieser B ranche 
fiirs erste kein  L ohnkonflikt vorauszusehen.

ZusammenschhiB der Wollindustrie. W ie aus Boras 
gem eldet wird, ist dort un ter M itw irkung von Svenska Han- 
delsbanken  zw ischen K ilsunds aktiebolag , A ktiebolaget Me- 
rinos und A ktiebolaget Boras k ladningstygsfabrik  ein Ab- 
kom m en getroffen  w orden, w elches den Zusamm enschluB 
dieser U nternehm ungen  in der W eise vorsieht, daB K ilsunds 
ak tiebo lag  ais M uttergesellschaft sam tliche A ktien der beiden 
anderen  G esellschaften besitzt. Sam tliche U nternehm ungen 
habeen ihren Sitz in Boras und fabrizieren  feinere W ollstoffe. 
D er gesam te P roduktionsw ert belief sich 1928 auf etwa 
9 Mili. Kr. D ie fusionierten W erke w erden trotz d e r Zu- 
sam m enarbeit selbstandig ' w eitergefiihrt w erden.

Kilsunds aktiebolag , die bereits in diesem  Jah re  die 
M anufak turak tiebolaget Svea in Boras aufgenom m en hat, b e 
sitzt ein A ktienkapital von 1 783 200 Kr., das nach D urch
fiihrung ob iger Fusion auf 4 Mili. Kr. erhoht w erden soli. 
AuBerdem hat d iese G esellschaft mit Svenska H andelsbanken 
eine 51/2 prozen tige  O bligationsanleihe abgeschlossen, die ab 
15. O ktober zum K ursę von 100 P rozent aufliegt.

Zur Lage am Londoner Holzmarkt. Die Lage an der 
Londone:r H o lzb ó rse  kann  mit R iicksicht auf die Jah res- 
zeit ais befried igend  betrach tet w erden. D ie N ach.'rage nach 
gelóschter W are halt an. An Bauholz w erden stiindig groBe 
M engen verbraucht und die Preise sind unverandert. Slating 
battens und laths begegnen  reger N achfrage und das Kauf- 
in teresse fiir 2 x 4  halt an. Q uinten in verschiedenen A b
m essungen w erden gern  gekauft. F iir F obw are besteht 
dagegen  geringes In teresse und allen A nzeichen nach 
scheinen auch d ie  C ifgeschafte nachzulassen. Indessen  sind 
w ahrend der vergangenen  Zeit auB erordentliche M engen H olz 
zu C ifbedingungen abgese tz t w orden. D ie gegenw artig  zw i
schen einem englischen Im portsyndikat und dem  PIolz- 
syndikat der S ow jetreg ierung  sta ttfindenden V erhandlungen 
w egen des V erkaufs von 3 Mili. S tandards, lieferbar w ahrend 
der nachsten  drei Jah re , ein Geschaft, das iiber 40 M ili. 
Lstrs. um fassen wiirde, scheinen noch zu keinem  AbschluB 
gekom m en zu sein.

Norwegen.
Der AuBenhandel hatte in den M onaten Juli und August 

sich folgenderm aBen gesta lte t (in Mili. K ronen):
E infuhr A usfuhr E infuhruberschuB  

Ju li . . . 80,6 64,6 16.0
August . 93,5 68,7 24 8

D ie E infuhr ha t sich im  V ergleich zur selben Zeit 
des V orjahres gehoben, ab er auch d ie  A usfuhr hat zuge- 
nom m en, so daB der E infuhriiberschuB  fiir beide M ortate 
zusam m engenom m en 1929 um 1,2 Mili. K ronen geringer war 
ais im  V orjahre.

Der norwegische Reedereiverband hat anlafilich seiner 
T agung  in Oslo in teressan te  D aten  iiber die norw egische 
Schiffahrt veróffentlicht; darnach ergibt sich fo lgendes:

1913 1929
D am pfer u M otorscliifle D a m p f e r  u.M otorscliille 

V erkehr in der N ordsee .
215 m it 174 000 Brrgt. 179 m it 208 000 Brrgt. 

V erkelir in d er O stsee . .
216 m it 327 000 Brrgt. 120 m it 172 000 Brrgt. 

Y erkelir zum  weiBen Meer
88 m it 137 000 Brrgt. 111 m it 207 000 Brrgt.

D er V erkehr in der O stsee hat im  V ergleich zu 1913 
erheblich abgenom m en, in der N ordsee und im W eiBen M eer 
ab e r zugenom m en.

Oslo v erd ra n g t Hamburg a is  B e fr a c h tu n g sz e n tr a le  fur 
russisches Holz. Oslo ist in diesem  J a h r  eine B efrach tungs
zen trale  fiir den H olzexport aus RuBland nach dem  Konti- 
net gew orden, schreibt ,,H andelstidn ingen“ . W ahrend diese 
B efrachtung friiher durch eine Z entra le in H am burg  vor s i c h  
ging, findet sie jetzt hauptsachlich durch die H andelsdele- 
gation  in Oslo statt. Die U rsache d ieser U m stellung ist zu- 
folge ,,A ftenposten“ vor a llen  D ingen darin  zu suchen, daB
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die norw egischen R eeder auf dem  G ebiete d e r H olzver- 
schiffung fiir RuBland eine groBe R olle  spielen. Ais w eiterer 
U m stand, d e r zu d ieser E ntw icklung beigetragen  hat, ist d er 
W unsch RuBlands zu betrach ten , sich von dem  deutschen  
und englischem  EinfluB auf d iesem  F rach tm ark t móglichst 
freizum achen. D ie norw egischen R eeder und M akler sind 
mit d ieser V eranderung  begreiflicherw eise sehr zufrieden 
und sie auBern sich sehr lobend iiber ihre russischen K unden. 
Mit den  A rbeitsverhaltn issen  in den  russischen H afen  ist m an 
allerd ings w eniger zufrieden.

Steigerung der norwegischen Holzausfuhr. N ach einem 
Privatberich t aus Oslo an  ,,H andelstidn ingen“ belief sich die 
norw egische H olzausfuhr w ahrend d e r ersten  ach t M onate 
dieses Jah re s  auf 551 665 kbm  gegen  490 350 kbm  im gleichen 
Z eitraum  des V orjahres, was einer Z unahm e um  etw a 12 
P rozen t entspricht. E ine  besonders groBe S teigerung  er- 
fuhr d ie  A usfuhr an  gehobeltem  H olz, nam lich von 200 069 
auf 233 199 kbm .

Eine automatische Losch- und Sortiermaschine fiir Holz 
h at der N orw eger Lars A nfinset erfunden und im  L ondoner 
H afen  vorgefiihrt. D iese sinnreiche M aschine gesta tte t das 
schnelle Loschen und S tapeln  von B rettern, P lanken, B alken 
verschiedener AusmaBe sow ie den  A btransport derselben  an 
d ie  gew iinschte Stelle. D ie E rsparn isse , clie mit Iiilfe  des 
„A nfinsets C onveyer“ gem acht w erden konnen, soli sehr 
betrachtlich  sein.

Holzhandel. D er M arkt fiir gehobeltes H olz ist, wie 
„F a rm an d “ berichtet, w eiterhin sehr ruhig , und d ie P re ise  
sind w ieder gefallen  infolge A usbleibens der N achfrage, ver- 
bunden mit einem  gew issen D ruck, d e r von Schw eden und 
F innland ausgeiib t w ird, um  zu verhindern, daB vor dem  
Zusam m enschluB der O stseelander K aufe abgesch lossen  
w erden.

D ie norw egischen Schiffer no tieren  abt. Pf. 15—15.5 
G rundpreis fu r w e i B e H o l z a r t e n  cif M anchester und 
L iverpool und Pf. 15—15.2.6 cif Bristol. E s kom m en aber 
sehr w enig V erkaufe zustande, und diese beziehen sich nur 
auf k leine Partien . Sow eit es London angeht, so w urden 
dorth in  k le ine  P artien  von 7/8xX 6 R otholz zu Pf. 15.7.6 
bis 15.15 verkauft.

OHizielle N otierungen Oslo 25. Sept. 16. Okt.

G e h o b e l t e s  II o 1 z £ £
Basis U. S. 1X^ & 6l/a

1. Fob. Ost-Norwegen-U. K.
per Stand. WeiBholz 13.10.0 13.10.0

„ Rotholz 14. 5.0 14. 5.0
2. Fob O st-N orw egen, A ustralien

und Afrika per S tand. W eifiholz 13 10.0 13.10.0
„ Rotholz 14.10.0 14.10.0

Papiermasse- und Papiermarkt. D er M arkt fu r mecha- 
nisch hergeste llte  P ap ierm asse zeigt nur wenig N ennens- 
w ertes. D ie P re ise  sind fest, aber d e r U m satz ist augen- 
blicklich sehr gering , und d ie  K aufer scheinen ein wenig 
zu ruckhaltender ais vorher zu sein.

F iir chem ische P ap ierm asse  ist die L age d ie  gleiche 
wie fu r mit M aschinen e rzeug te  Papierm asse. K aufer und 
V erkaufer kom m en schw er iiberein, und in folgedessen sind 
'jetzt nur sehr wenig V erkaufe zustande gekom m en. D ie 
P reise sind unverandert, aber mit einer leichten T endenz 
fiir gebleichtes Sulphat.

In  B ezug au f Z eitungspapier ist zu sagen, daB d e r 
M arkt fest bleibt und einen gu ten  U m satz aufw eist.

Danemark.
Die Wirtschaft im September. D ie N ationalbank in 

K openhag en und das S tatistische D eparterpent des D anischen 
S taates erteilen  fo lgende A uskunfte iiber die w irtschaftlichen 
V erhaltnisse im  S ep tem ber:

D i e  d a n i s c h e  L a n d w i r t s c h a f t s a u s f u h r  
War fiir alle W aren, ausgenom m en E ier, gróBer ais in dem  
entsprechenden M onat des V orjahres. D i e  P r e i s e  fiir 
die ausgefiih rten  P ro d u k te  w aren fiir d ie  m eisten W aren 
etw as n iedriger ais im vorigen Jah re .

D ie E  i n f u h r  betrug  im  A u g u s t  151 M illionen 
Kronen, d ie  A u s f u h r  1.52 M illionen K ronen, so daB ein 
AusfuhriiberschuB von 1 M illion K ronen gegen  9 M illionen 
K ronen im  A ugust 1928 zu verzeichnen war. In  den Mo- 
naten Jan u a r—A ugust w ar der E infuhriiberschuB  in d iesem  
Jah re  30 M illionen K ronen gegen  80 M illionen K ronen 
m 1928.

D i e  E n g r o s p r e i s z a h l  des S tatistischen D epar- 
tem ents w ar im  S eptem ber ebenso wie im A ugust 150. 
D i e  F r a c h t r a t e n z a h l  ist von 116,0 auf 115,1 herunter- 
gegangen .

In  den  d re i p rivaten  H a u p t b a n k e n  hat im verlau- 
fenen M onat ein N iedergang  d e r D arlehen  um  9 M illionen 
K ronen und eine ebenso groBe S teigung d e r  A nleihen statt- 
gefunden. D ie 18 M illionen K ronen, d ie  dadurch  d isponabel 
w aren, sind in V erbindung mit 3—4 M illionen K ronen, w omit 
der K assenbestand  verringert ist, zur R iickzahlung der Schul- 
den  an  inlanclische B anken und Sparkassen , d ie  um  ca.
9 M illionen K ronen herun te rgegangen  sind, und zur Ver- 
gróB erung des V alut,abestandes mit gut 14 M illionen K ronen, 
verbraucht w orden.

D i e  z i r k u l i e r e n d e  N o t e n m e n g e  ist um  ca. 
8 M illionen K ronen herun tergegangen .

D i e  A r b e i t s l o s i g k e i t  be trug  E nde  S eptem ber 
dieses Jah re s  8,8o/o g egen  12,2o/o im  S eptem ber 1928; in 
den eigentlichen Industriefachern  w ar d e r P rozen tsa tz  in 
diesem  Ja h re  9,5 gegen  13,1 im  S eptem ber 1928.

VergroBerung der Handelsflotte. W ie wir „B o rsen “ 
entnehm en, ha t d ie dan ische  H andelsflo tte  tro tz  verschie- 
dener A bgiinge durch V erluste, A bw rackung und V erkaufe 
ans A usland seit N eu jah r einen N ettozuw achs um  21980 
B ru tto reg istertonnen  erfahren .

Helsingor soli einen vollig neuen Hafen erhalten. W ie 
aus K openhagen  gem eldet w ird, haben die S tad tvero rdne ten  
von H elsingór mit 14 gegen  5 Stim m en beschlossen, bei 
der R eg ierung  um  G ew ahrung eines K ostenbeitrages zur 
A nlage eines neijen H afens fiir die S tad t nachzusuchen;. 
N ach dem  V orsch lage sollen d ie  K osten  bis 4,7 Mili. Kr. 
betragen . D ie A nlage des H afens ist nordlich der S tadt 
zw ischen K ronborg  und M arienlyst in Aussicht genom m en 
und soli sow ohl einen F ischerbootshafen  ais auch P latz fiir 
M otor- und Segelschiffe um fassen.

Weiterer Riickgang der Konkurse und Zwangsverstei- 
gerungen in Danemark. W ie wir den am tlichen „S tatis tiske 
E fte rre tn in g e r“ entnehm en, betrug  die Z ahl d e r im  S ep 
tem ber in D anem ark  angem eldeten  K onkurse 27 gegen  30 
im A ugust und 31 im  Juli. D ie Z ahl d e r  Z w angsversteige- 
rungen  belief sich auf 158 gegen  213 im V orm onat u n d  300 
im  Juli. Auf L andgiiter entfielen d iesm al 28 gegen  38 im 
August und 54 im  Juli.

Leffland.
Schiffahrt. Im  Juli und A ugust d. J . g esta lte te  sich der 

Y erkehr in den H aup thafen  L ettlands fo lgenderm aB en:
Eingang Ausgang
Hp  ISJrrrł NTrrflR iga S cli i ile Nrgt. Schiffe Nrgt.

Ju li 326 149 046 341 158 617
August 348 142 684 358 153 727
Libau
Ju li 98 31061 93 29 098
August 85 32 304 89 37 027
W indau
Ju li 50 16 754 50 15 595
August 49 14 014 52 36 065

Kredite und Einlagen im 1. Halbjahr 1929.
D aten  der S taatlichen S tatistischen V erw altung ist d ie  Gc- 
sam tsum m e der in L ettland ausgereich ten  K r e d i t e von 
472,2 Mili. Lat im  Jan u a r d. J .  auf 543,1. Mili. L a t im  Juni,' 
d. h. um  70,9 Mili. Lat um  15% gestiegen. Von diesen; 
Sum m en entfielen auf staatliche K red itansta lten  322,1 bzw .
374,0 Mili. Lat und private K red itansta lten  150,1 bzw. 169,1 
Mili. Lat.

D em gegeniiber ste igerte  sich die G esam tsum m e d e r 
E i n l a g e n  von 148,1. Mili. L at im  F eb ru ar ds. Js . auf
154.6 Mili. L at im  Juni, von w elchen Sum m en auf staatliche 
K reditansta lten  72,5 bzw . 73,1 Mili. Lat entfielen und private 
K red itansta lten  75,6 bzw . 81,5 Mili. Lat.

Som it verzeichnen d ie  G esam teinlagen d e r lettlandischen 
K reditansta lten  binnen d e r  ersten  H alb jah resfrist 1929 eine 
S teigerung  von 6,5 Mili. L at oder 4,4o/0.

Rutterausfuhr. Im  S e p t e m b e r  ds. Js . hat L ettland
1636.6 to B utter im W erte  von 6,9 Mili. Lat in das Ausland 
ausgefiihrt gegen  1281,5 to im  W erte  von 5,4 Mili. Lat im 
gleichen Z eitraum  1928. D ie B u tterausfuhr L ettlands belief 
sich im  A ugust ds. Js . au f 2110,9 to im  W erte  von 7,9 
Mili. Lat.

E s laBt sich som it gegen iiber dem  V orm onat ein wert- 
maBiger R iickgang von 1 Mili. Lat feststellen, dagegen  im 
V ergleich zum  S eptem ber 1928 eine W ertste igerung  von 
1,5 Mili. Lat.
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Von d e r ausgefiihrten  B utter g ingen nach:
Septem ber 1929 S eptem ber 1928 
FaCchen *) %  %  Fafichen %  °/o 

D eutsch land  31,436 97,58 25,105 94,29
E ngland 740 2,30 ' 40 1,49
D anem ark  40 0,12 81 4,22

Ausfuhr von Leinsaat und Kleesaat. Im  laufenden Ja h r  
diirften etw a 4500 to L e i n s a a t  zur A usfuhr kom m en; der 
A nkauf ist schon im  vollen G ange. E s w ird gezah lt fiir 
L einsaat zur O elproduktion 7,20 bis 7,60 Lat und fiir Aus- 
saatzw ecke 8 Lat je Pud.

Projektierte Erhohung des Einfuhrzolls auf Gummi- 
waren. Am 7. O k tober fand im Finanzm inisterium  in An- 
w esenheit von Y ertre tern  einiger G um m iw arenfabriken sowie 
des B órsenkom itees eine B eratung iiber die E rhohung  d e r 
E infuhrzo llsatze fiir G um m ierzeugnisse statt.

Die diesjahrige Flachsernte Lettlands w ird von der 
F lachsm onopolabteilung auf 22 000 to geschatzt. V on diesem  
Q uantum  entfallen etw a 2000 to auf den  E igenverbrauch, 
w ahrend etw a 5000 to von den  F lachsproduzen ten  nicht 
abgeliefert zu w erden pflegen. M ithin verbleib t fiir den  
E x p o rt ein R est von etw a 15 000 to. D ie P re ise  sind fiir 
L ivlander a lte r E rn te  66 Pf. St. und neuer E rn te  67! Pf. St.

Staatlicher Auslandsauftrag. D ie le ttlandische Eisen- 
bahnverw altung  hat d e r deutschen F irm a C asar Vollheim  die 
L ieferung von 20 000 to schlesische S teinkohle fiir 545 000 
Lat in A uftrag  gegeben.

RuBland-Bestellungen. D ie Rig. R undschau schreib t: 
In  den  ersten  11 M onaten des zw eiten V ertragsjah res haben 
die R ussen laut A ngaben der S ow jet-H andelsvertre tung  Be- 
stellungen in fo lgendem  U m fang vergeben  (in 1000 L at): 
K iihlw aggons 10 171 (7131 im  ersten  V ertragsjahr), R eserve- 
teilk fiir W aggons und Lokom otiven 5089 (390), F ah rrad e r 
1485 (2432), landw irtschaftliche M aschinen 1533 (1345), F edern  
586 (6807), D rah t 0 (1732), W ollgew ebe 3398 (5708), baum - 
w ollene G ew ebe 1461 (398), T riko tagen  2822 (4312), Baum- 
w ollgarn  1498 (0), P ap ier 1135 (3997), L inoleum  460 (715), 
S uperphosphat 1509 (1135), Glas 0 (673), K onserven 360 
(280), V erarbeite tes L eder 4019 (4288), R ohleder 1173 (1340), 
Saaten  126 (2469), R assevieh 638 (568), iibrige W aren 258 
(1480), in insgesam t 11 M onaten fiir 37 712 000 Lat (41 200 000 
im ersten  V ertrags’jahr). I

Z ur A u s f u h r  gelang ten  bisher, d. h. bis zum 1. O k 
tober B estellungen des ersten  Jah re s  fiir 36 809 960 Lat und 
des laufenden Jah res  fiir 16 511 320 Lat.

Riickgang des Teuerungsindex in Lettland. D er Teue- 
rungsindex  fiir eine fiinfkópfige Fam ilie bezifferte  sich (bei 
einer Basis von 100 pro 1921) im Jan u a r 1929 auf 139, 
F eb ruar 140, M arz 143, A pril 144, M ai 146 und Ju n i 147. 
Im  Ju li ist d erse lbe  auf 147 stehen geblieben, im  Augusit 
jedoch zum ersten  M ałe im  laufenden J a h r  zuriickgegangen, 
und z w ar au f 135. B em erkensw ert ist, daB der T euerungs- 
index in den ersten  7 M onaten 1929 durchw eg iiber dem  
des V orjahres lag, im  A ugust 1929 jedoch um  4 P unkte 
h in ter dem  gleichlau tenden  Z eitraum  1928 zuriickblieb.

Bestimmungen fiir auslandische Handlungsreisende in 
Lettland. Im  F inanzm inisterium  w erden gegenw iirtig  gesetz- 
liche B estim m ungen iiber den  A ufenthalt und d ie T a tigke it 
von auslandischen H and lungsre isenden  in L ettland ausge- 
arbeite t. V or ErlaB derselben  ist die H inzuziehung von 
V ertre tern  der W irtschaftsorgan isationen  vorgesehen.

Esfland.
Schiffahrt. D er S ch iffsverkehr im H afen  R e v a 1 im 

S e p t e m b e r d. T. .zeigte fo lgende Z ahlen:
S cli i Ile Nrgt.

E ingang 152 63 403 (davon 62 Schiffe m it 27 293 Nrgt.
in  Ballast)

Ausgang 163 64 027 (davon 58 Schilfe m it 20 360 Nrgt.
in Ballast).

Im  Vergleich zum  S eptem ber 1928 ist T onnenzahl der 
Schiffe im  E ingang  um  8905 To. und im  A usgang um  
8620 To. zuriickgegangen, w ahrend d ie  Zahl d e r Schiffe 
um 8 bzw . 16 gestiegen  ist.

Butterausfuhr. Im  Sep tem ber d. J . w urden 28 417 
FaB B utter ausgefiih rt (Sept. 1928: 26 962 FaB), davon 
gingen 24 992 FaB nach D eutschland und 3425 FaB nach 
E n g land ; somit hat d ie  eine Z eitlang nach E ngland  fo rzierte  
A usfuhr stark  abgeflaut. Ais E xportfirm en  w erden genannt 
E stonia, R o tterm ann W erke, E inpaul, C. F. G ahlnback und 
Liit. 't—

*) 1 FaBchen — 50,8 k g  netto.

Zollfreie Einfuhr von Packmaterialien aus dem Aus- 
lande, die mit estnischen Waren gefiillt oder leer zuruck- 
befordert werden. D er W irtschaftsm inister hat, wie die 
I.- u. H .-Z tg . m eldet, un te r dem  13. S ep tem ber 1929 eine 
V erordnung iiber d ie  zollfreie E in fuhr von Packm aterialien  
aus dem  A uslande, d ie  mit estnischen W aren gefiillt oder 
leer zuriickbefórdert w erden, erlassen. D anach w erden Siicke, 
K isten, F asser und andere  im  H andel gebraucliliche P ack 
m aterialien in fertigem  Zustande, d ie  leer oder m it au s
landischen W aren  gefiillt zum  Z w ecke der W iederausfuhr 
eingefiihrt w erden, un ter der B edingung vom Zoile befreit, 
daB der Zoll fiir sie beim  Zollam t h in terleg t w ird; sie miissen 
gefiillt oder leer (im le tzteren  Falle ohne in E stland  ge- 
braucht w orden zu sein) innerhalb von sechs M onaten, 
von dem  T ag e  d e r H erausgabe aus dem  Z ollgew ahrsam  
an gerechnet, w ieder ins A usland ausgefiihrt w erden.

D ie vorgesehene sechsm onatige F rist kann  d e r W irt
schaftsm inister aus zw ingenden G riinden verlangern.

Personen  oder U nternehm en, d ie  die V ergiinstigungen 
dieser V erordnung  auszunutzen  wiinschen, m iissen bei der 
E infuhr das Packm aterial dem  E ingangszo llam t zur Ab- 
fertigung  angeben, w obei sie eine genaue A ufstellung bei- 
fiigen und den A ntrag  stellen miissen, daB d e r h in terleg te  
Z ollbetrag  bei der W iederausfuhr d e r Packm aterialien  w ieder 
zuriickgezahlt wird.

D ie in d ieser V erordnung vorgesehene W iederausfuhr 
von Packm aterialien  kann  nur durch d iejen igen  Personen 
oder U nternehm en erfolgen, d ie sie eingefiihrt haben.

F iir die ins A usland w ieder ausgefiih rten  P ackm ate
rialien zahlt das Zollam t den h in terleg ten  B etrag  an den 
iiber d ie  W are  V erfiigcnden zuriick und verm erk t dies auf 
der Z olląu ittung  und  auch auf der B escheinigung, wenn eine 
solche ausgestellt w orden ist.

D ie Z uriickzahlung des h in terlegten  Z ollbetrags erfolgt 
in estnischem  G elde nach dem  K ursę, der vom W irtschafts
m inister fiir d ie  E rhebung  von Zollgebiihren  festgesetzt 
w orden und am  T age der Z uriickzahlung giiltig ist.

Die Entwicklung der estlandischen Handelsflotte. Im  
Laufe des Jah re s  1928 ist d ie  estlandische H andelstonnage 
von 65 290 auf 74 012 B r.-R eg.-T o. gestiegen. H iervon e n t
fallen 52<>/o auf D am pfer und 26o/o auf Segler, d e r R est 
auf M otorschiffe. Im  Ja h re  1.927 betrug  d ie  S teigerung 
der T onnage  3516 To., im  Ja h re  1928 12 491 To. D iesó 
E ntw ick lung  ist in ers ter Linie auf d ie  seitens des S taates 
den Schiffskaufeern g ew ahrte  U n terstu tzung  zuriickzufiihren.

In  d iesem  Som m er haben die  E i n k i i n f t e  d e r e s t
landischen H andelsflo tte  viel dazu beigetragen , die Valuta- 
reserven der B anken zu vergroBern. Im  vorigen Jah re  betrug 
der B ruttoverdienst der F lo tte  4,22 Mili. Kr., von denen 
etw a d ie  H alfte  im  Lande. blieb. E s ist anzunehm en, daB 
die staatliche Politik  auch fernerh in  auf eine Forderuirg1 
d er einheim ischen Schiffahrt gerichtet sein wird.

Die Dorpater Bank w ar durch Z usam m enbruch der 
H olzfirm a ,,W oodm en N orthern  T rad ing  Co.“ in N arva 
in finanzielle Schw ierigkeiten  geraten . W ie je tz t d ie  Di- 
rek tion  der B ank m itteilt, hat sich das Londoner Finanz- 
institut „B ritish  O verseas B ank L td .“ bereit erk lart, die 
neuen A ktien der B ank im  B etrage von 500 000 K ronen zu 
iibernehm en. D ie E rhohung  des A ktienkapitals um  600000 
K ronen ist bereits im F riih jah r beschlossen w orden. Durch 
diese M aBnahm e gilt d ie Stellung d e r D orpater B ank w ieder 
ais gefestig t.

Litauen.
Im Hafen von Memel sollen im nachsten  J a h r  die 

K aianlagen erw eitert w erden. Im  H aushaltsvoransch lag  der 
H afendirek tion  sind zu diesem  Zw eck rund 713 000 Lit 
vorgesehen. F erner wird die A nschaffung eines E isbrechers 
gep lan t; ais e rste  R a te  sind im  H aushaltsp lan  fiir 1930 
200 000 Lit vorgesehen.

Die zollfreie Einfuhr von Diingemitteln nach Litauen 
(gemaB § 41 des Zolltarifs) ers treck t sich nach der soeben 
vom L andw irtschaftsm inister bekannt gegebenen  Listę auf 
40, 30 und 20o/o iges K alisalz sow ie K ainit, auf S uperphos
phat, T hom asm ehl, R henaniaphosphat, Chile-, K alk- und 
N atronsalpeter, schw efelsaures A m m oniak, Leunasdlpeter, 
H arnstoff, K alk-A m onsalpeter sowie ,,N itrophoska“ . D ie E in - 
fuhr von s-chwefelsaurem A m m oniak ist von einer beson- 
deren  G enehm igung des L andw irtschaftsm inisters abhangig-

Der Viehbestand Litauens ist im  laufenden Ja h r  stark 
zuriickgegangen. D er B estand zeig te 1929 folgende Zahlen 
(in K lam m ern d ie A bnahm e im V ergleich zu 1928): R i n -  
d e r  1 132 900 (66 400) Stiick, S c h a f e 1 114 500 (353 300), 
S c h w e i n e  920 000 (140 000).
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Auch der P f  e r d e b e s t a n d  ging auf 579 000 zuriick 
und zeig te eine A bnahm e von 32 400.

Wechselproteste. Im  J u l i  w urden p ro testiert 9368 
W echsel auf eine G esam tsum m e von 2 980 805 Lit, was im 
V ergleich zu den V orm onaten eine w esentliche B esserung 
bedeutet. D em  Juli 1928 gegen iiber zeigt d ie G esam t- 
w echselsum m e a llerd ings noch ein Plus von rund 600 000 Lit.

Freie Siadf Danzig.
D ie Schiffahrt im d ritten  Q uartal d. Js . zeigte folgen- 

des Bild:
Eingang Ausgang 

1000 Nrgt. 1000 Nrgt.
Ju li 372,1 372,2
August 395,2 406,2
S ep tem ber 372,1 371,8

Der seewartige Warenverkehr im  J u l i  d. Js . betrug  im 
E ingang  156 500 to und im A usgang 696 400 to (die Zahlen 
fiir das erste  H alb jah r 1929 finden sich im , ,0 .-H .“ N r. 18
S. 32). — i

Schiffsbestellungen. W ie bereits in der N r. 20 des 
„O stsee-H andel“ S. 20 erw ahnt w urde, hat die S ow jetregie- 
g ierung bei der Schichauw erft 6 H ochseefischdam pfer in 
A uftrag  gegeben. Je tz t soli mit derselben W erft iiber die 
B estellung clreier M otorschiffe fiir die L i n i e  L e n i n g r a d  • 
S t e t t i n  verhandelt w erden. Auch an  die K l a w i t t e r -  
w e r f t  in D anzig  w urde von d e r russischen H andelsvertre- 
tung in Berlin von einiger Zeit der Bau eines D am pfers' ver- 
geben.

Die Verlegung der Rederiaktiebolaget Egon von Malmo 
nach Danzig wird aus schw edischer Q uelle gem eldet. Die 
R eederei besitzt folgende D am pfer: E gon, Iris, Libau, Svea 
und Ludvig. M an m eint in D anzig  billiger arbeiten  zu 
konnen. D ie V erlegung soli im F ruh jah r 1930 stattfinden.

Eintragung von Danziger Aufwertungshypotheken in 
Goldmark. E ine E n tscheidung  des L andgerich ts D anzig. 
H ypo thekenschuldner im G ebiete der freien  S tad t D anzig  
konnen nach § 11 des D anz. A ufw.-Ges. einem  auslan- 
dischen G laubiger gegen iiber die A nw endung der Aufwer- 
tungsbestim m ungen des betr. S taa tes beanspruchen, w e n n  
d i e s e  f i i r  i h n  g i i n s t i g e r  s i n d .  D eutschen  Gliiu- 
b igern  gegeniiber w urde von d iesem  R echt fast allgem ein 
G ebrauch gem acht, weil das deutsche A ufw ertungsrecht dem  
Schuldner, in sbesondere hinsichtlich der Z insen und d e r  Fiil- 
ligkeit der H ypo thek , gegeniiber dem  D anziger R echt Vor- 
teile b ietet. D ie G rundbucham ter in D anzig lehnen jedoch 
die E in tragung  von G o 1 d m a r k  be tragen  mit d e r  Begriin- 
dung a b, das D anziger R echt lasse nur E in trag e  zu, d ie auf 
eine m- o d e r ausland ische W iihrung lauten, die G oldm ark 
sei ab e r k e in e  W ahrungseinheit.

D ie P rax is half sich dam it, daB auf G rund vertrag licher 
V ereinbarung zw ischen G laubiger und Schuldner d ie  A uf
w ertung in D anziger G u l d e n  oder in R e i c h s m a r k  
e ingetragen  w urde. W enn d e r Schuldner nicht gew illt war, 
bei einem  d erartigen  Y ertrag  m itzuw irken (bei E in tragung  
der A ufw ertung in R eichsm ark w ar auB erdem  noch d ie Zu- 
stim m ung der nacheingetragenen  G laubiger notw endig), be- 
stand ke ine  M óglichkeit, d ie A ufw ertung im G rundbuch 
zu verlautbaren.

D as L andgerich t D anzig  hat nun ais B eschw erdeinstanz 
entschieden, daB im F alle  des § 11 D anz. A ufw.-Ges. das 
d e u t s c h e  R e c h t  i n  v o 11 e m U m f a n g  A nw endung 
findet, daB infolgedessen  die A ufw ertung auf G oldm ark 
lautet und der A ufw ertungsbetrag  in G oldm ark einzu tragen  
ist-. (Beschl. v. 13. 7. 1929 Nr. 4, I. T . 47/29.)

Polen.
AuBenhandel. N ach den  vorlaufigcn E rhebungen  des 

statistischen H aup tam tes betrug  im S e p t e m b e r  der W ert 
der E i n f u h r  247,4 Mili. Zloty, d e r W ert der A u s f u h r
262,0 Mili. Zloty, mithin der A usfuhruberschuB 14,6 Millionen.

Die im A ugust stark  verm inderte  E in fuhr ist im S ep 
tem ber w ieder um 21 Mili. Zloty angestiegen, was auf die 
gesteigerte  E infuhr an R ohstoffen, T extilien und Pelzw erk zu- 
ruckzufiihren ist. D ie A usfuhr g ing im  V ergleich zum 
August um  17,3 Mili. Zloty zuriick (hauptsachlich Lebensm ittel, 
Holz und Kohle). F iir d ie  3 le tz ten  M onate, die eine, ak tive 
H andelsbilanz hatten, erg ib t sich im m erhin d e r ansehnliche 
AusfuhriiberschuB von 78,7 Mili. Zloty.

Die polnische Handelsflotte. AuBer den Schiffen, d ie  die 
polnische R egierung  fiir das staatliche Schiffahrtsunternehm en 
>>Zegluga P o lska“ erw orben  hat, w urden in den  letzten

Jah ren  einige Schiffe fiir die polnisch-skandinavische Schiff- 
fahrtsgesellschaft angeschafft.

Im  Ja h re  1928 e rs treck te  sich der N euerw erb  auf 12 Ein- 
heiten im  U m fange von 1.7 000 N Rt.

In  d e r nachsten  Zeit wird das Schulschiff ,,P om orze“ , 
das 2 500 N R t faBt, in den  D ienst der H andelsm arine ge- 
stellt. D er N etto raum gehalt de r H andelsm arine erreicht da- 
mit 37 850 t.

G egenw artig  besteh t d ie  H andelsm arine aus 18 d e r R e 
gierung  gehorenden  Schiffen, nam lich 9 F rach tdam pfern , 5 
P assag ierdam pfern  und 4 H ilfsschiffen, fe rn e r 8 im  Privat- 
besitz befindlichen Schiffen und zw ar 2 F rach tdam pfern , 4 
P assag ierdam pfern  und 2 H ilfsschiffen.

Vom Holzmarkt. Infolge anhaltender G eldknappheit ist 
die B autjitigkeit ins S tocken gera ten  und ist dam it die Nacli- 
frage  nach Bauholz ganz gering  gew orden, dasselbe gilt fiir 
die M óbelindustrie und ih ren  H olzbedarf, w ahrend auch die 
M óglichkeit zum H olzexport sehr beschrank t ist, im  Ver- 
gleich zum A ugust g ing z. B. der H o lzexport im  Septem ber 
um 3,7 Mili. Zloty zuriick. —

Die Polnisćh-Englische Bank und die Handelsbank, 
beide in W arschau, haben  sich zusam m engeschlossen. D iese 
Fusion ist insofern von besonderer B edeutung, weil auch die 
O v e r s e a s b a n k  in L ondon an  d e r ers tgenann ten  Bank 
in teressiert ist.

Steigerung der Butterausfuhr nach Deutschland. Die 
K attow . Z tg. schreib t: Polen ist neben A ustralien das einzige 
Land, auf das die vor w enigen M onaten  du rchgesetz te  
deu tsche B utterzollerhóhung von 50 M ark ‘je  Dz. zur A n
w endung gelangt, da d ie  iibrigen Liinder sam tlich noch durch 
die F innland gegeniiber bestehenden  M eistbegiinstigungs-B e- 
stim m ungen gesichert sind. Im  Ja h re  1924 betrug  d ie  B utter- 
einfuhr aus Polen nur 9 to ; sie stieg bis 1926 auf 4000 to, 
d . h. auf 4,5 P rozent des G esam tim ports. D ie hóchste E in 
fuhr w urde b isher 1928 mit 9100 to (7,2 P rozent) erreicht, 
eine Zahl, d ie  nach d en  b isherigen  E rgebn issen  fu r dieses 
Ja h r  w ieder in F rage  kom m en d iirfte ; denn obw ohl seit 
A ugust der neue Zoll in K raft ist, sind seitdem  noch. 620 to 
aus Polen hereingekom m en, so daB d ie  gesam te b isher ein- 
gefiih rte  M enge 7300 to betrag t.

Ruftland.
Noch iiinfzig Schiffe im WeiBen Meere ladebereit. W ie

„G óteborgs H andels- und S 'jófortstidning“ von ihrem  Kor- 
responden ten  in B ergen erfahrt, sind d o rt am  15. O k tober 
m ehrere Schiffe aus A rchangels beladen mit H olz einge- 
troffen. W ie verlautet sollen im  W eiBen M eere noch fiinfzig 
Schiffe ladebereit liegen. M an rechnet mit fo rtg ese tz te r 
V erschiffung bis M itte N ovem ber. D ie Sow jetreg ierung  setzt, 
um den  E x p o rt zu steigern, alle  K riifte ein d ie L adungen zu 
beschleunigen.

Der russische Naphthatrust „Sachalin-Neft“ fó rderte  
in den  ersten  11 M onaten d. lfd. Js . aus 11 B ohrlóchern  
seines B ezirks 14 500 to R ohnaph tha . V ier w eitere Bohr- 
lócher w erden z. Zt. vorbereite t. G ebohrt w urden in d e r 
B erichtszeit insgesam t 2 400 m. D as Jah resp ro g ram m  des 
„S achalin -N eft“ sieht 3 000 m B ohrungen vor. D ie b isherigen 
geologischen U ntersuchungen lassen auf das V orhandensein  
gróB erer N aphthavorkom m en im  R evier O chinsk schłieBen.

Tscherwonzen diirfen aus SowjetruBland weder aus- 
noch eingefiihrt werden. E b en  ist eine lettlandische S taats- 
angehórige  zu schw erem  K erker verurteilt w orden, weil sie 
200 T scherw onzen, d ie  aus L ettland eingefiihrt w urden, zur 
V erteilung an  einige in RuBland lebende m ittellose lett- 
liindische S taa tsangehórige  gebrach t hat.

E s g ibt kein  anderes Land, das d ie  E in- und A usfuhr 
seiner G eldzeichen verbietet. D iese rigorose B estim m ung 
kann  sehr leicht iibertre ten  w erdeii und dann  d rohen  schw ere 
Strafen.

iimiiiimmiiMiMiiiiiiiiiiiiimiimimiiiiiiiiM
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n n n l a t u i
AuBenhandel. Im  S e p t e m b e r  betrug  d e r W ert d e r 

E i n f u h r  623,8 Mili. Fm k., der W ert der A u s f u h r 4
714,1 Mili. Fm k., m ithin d e r AusfuhriiberschuB 90,3 M illionen. 
D ie E in fuh r ist im  V ergleich zum  A ugust w ieder et w as 
gestiegen  und d ie  A usfuhr um  263,6 Mili. Fm k. zuriickge- 
gangen . —

F iir d ie  Zeit J a n u a r  — S e p t e m b e r  d. Js . ergeben  
sich fo lgende Z ah len : E i n f u h r  5237,6 Mili., A u s f u h r
4648,9 M illionen, E infuhriiberschuB  588,7 Mili. Fm k.

Im  S ep tem ber d. Js . w urden bei den  wiehtigsten] 
A usfuhr w aren fo lgende E rgebn isse  erzielt in Mili. F m k.:

Sept. 1929 Aug. 1929 Sept. 1928 
IIolz _ 462/7 650,9 568,1
E rzeugnisse

der P ap ie rin d u str ie  156.9 170,3 151,5
Animal. L ebensm ittel 40,5 42,7 40,3

W ie m an sieht, ist d ie  H olzausfuhr sow ohl im  Ver- 
gleich zum  A ugust d. Js. wie S ep tem ber v. Js . zuriick- 
gegangen .

Die schwedischen und finnlandischen Holzverkaufe. W ie
,,H andelstidn ingen“ der schw edischen H olzfachzeitschrift 
„Svensk T ravaru tidn ing“ entnim m t, sind d ie H olzverkaufe 
w ahrend der letzten  W ochen sehr rege  gew esen. Bis M i 11  e 
O k t o b e r  erreichten  d ie  V erkaufe seitens Schw edens etw a 
1050 000 S tandards und d ie  V erkaufsziffer F innlands soli 
annahernd  d ieselbe sein. D ie en tsprechenden  E rgebn isse  
zur selben Z eit des V orjahres lauteten  fiir Schw eden ca. 
950 000 und fiir F innland 975 000 S tandards. In  d e r Zeit 
vom  15. O k tober bis 31. D ezem ber 1928 w urden w eitere 
ca. 100 000 S tandards seitens Schw edens und rund  140 000 
S tandards seitens F innlands verkauft. In  diesem  Ja h re  sind 
indessen d ie  unverkauften  M engen erheblich geringer, b e 
sonders was Schw eden anbetrifft und in F innland w ird es 
ahnlich sein. D em  ungeach te t sind 'jedoch d ie H erbstp re ise  
in diesem  J a h r  bedeutend  gerin g er ais im  V orjahr.

AuBerordentliche Steigerung der Grammophoneinfuhr. 
Im  Laufe d e r ersten  acht M onate dieses Jah res  sind, wiq 
,,H andelstidnungen“ m eldet, G ram m ophone und Gram m o- 
phonteile im  W erte  von 33 Mili. Fm k. nach F innland ein- 
gefiihrt w orden gegen  nur 5 Mili. Fm k. im  en tsprechenden  
Z eitraum  des V orjahres und 2,4 Mili. Fm k. 1927. D er Zoll 
fiir diesen A rtikel, d e r friiher 105 Fm k. fiir das k g  betrug , 
w urde nam lich im  Ja n u a r  d. Js . auf 25 Fm k. herabgesetzt, 
um  dem  Schm uggel iiber E stland , wo d e r E infuhrzo ll nur
4 Fm k. das k g  betrag t, zu begegnen. Je tz t hat sich: nun d e r 
S taa tsra t veranlaBt gesehen  zw ecks E inschrankung  der ge- 
w altig angeschw ollenen  E in fuhr den  E inufhrzoll w iederum  
auf 100 Fm k. zu erhohen (fiir m eistbegiinstig te L ander 43,75 
Fm k. 'je kg  w ie bereits in d e r Nr. 20 des , ,0 .-H .“ g e 
m eldet w urde). —

Aus- und Einfuhr von Gartenerzeugnissen. G artener- 
zeugnisse w erden kaum  aus F innland ausgefiihrt, nur w ilde 
B eeren, in sbesondere  H eidelbeeren . D er Im port von G arten- 
ertragen  w ar dagegen  bedeutend. In  den  Jah ren  1927 und
1928 belief sich d e r G esam tw ert von im portierten  F ruchten , 
Gemiisen, lebenden P flanzen etc. auf 139,5 bezw . 180,2 
M illionen Fm k., einschlieBlich solcher Siidfriichte, d ie  nicht 
in Finnland angebau t w erden kónnen. D ie fo lgenden  Ziffern 
aus den  H andelssta tistiken  zeigen den Im port d e r w iehtigsten 
F riich te : 1926 1927 1928
F risch : 1,000 kg 1,000 kg 1,000 kg
Apfel 3,498 3,509 4,567
B irnen 808 828 1,147
P flaum en 42 52 17 L
K artoffeln 13,405 8,897 20,091
Z w iebeln 2,023 1,794 1,904
G urken 34 120 134
Salate 583 478 726
G etrock net o d er  in  E ssig  e in g e leg t:
Apfel 382 460 369
Pflaum en 2,296 2,287 2,382
Z ichorienw urzeln  1,672 1,475 1,428
G urken usw . 243 206 461
E in g em a ch t:
F riich te  un d  B eeren 40 54 75
K uchengem iise 53 58 73
Lebende oder getrocknete

Pflanzen oder T eile davon 193 248 255
K nollen 183 236 245
G artensam en 35 28 42

W as O bst betrifft, so kónn te  ein groB er T eil d e r im 
portierten  A epfel in Finnland gezogen  w erden ; auch g e 
wisse G em iisearten, d ie  eingefiihrt w erden, kónnten  in F inn 
land angebaut w erden. A ndererseits w iirde d e r eigene Anbau 
von K nollen und gew issen an d eren  Z ierpflanzen sehr un- 
vorteilhaft sein.

Das Genfer Abkommen iiber die Ausfuhr von Hauten 
und Fellen und Knoćhen vom 11. Juli 1928 ist d u rch  Ver- 
o rdnung  vom 30. S eptem ber 1.929 ab  1. O ktober 1929 fiir 
F innland in  K raft gesetzt worden.

Die geplante Erhóhung der Lastabgaben, iiber die wir 
seiner Zeit berichteten , ist wie es scheint, fallen gelassen w or
den ; jedenfalls befindet sich d e r im  Jah re  1928 im Reichs- 
tage  e ingebrach te  G esetzentw urf iiber E rhóhung  d e r L ast
abgaben  nicht un te r den  V orlagen, d ie der 'jetzige R eichstag  
zur B earbeitung  iibernom m en hat.

Textilkrise. Die Textilindustrie fordert erhohten Zoll- 
schutz. D ie L age in d e r T extilindustrie  F innlands scheint 
sich zu einer richtigen  K rise entw ickeln zu wollen, schreibt 
,,H andelstidnungen“ . D er A bsatz an B aum w ollm anufaktur- 
w aren ist in  diesem  Ja h re  um  20 bis 25 P rozen t zuriick-i 
gegangen , so daB d ie  B aum w ollspinnereien ih ren  B etrieb 
kaum  noch aufrecht erhalten  kónnen. F inlaysons sowie 
Forssa B aum w ollspinnerei w erden schon in diesem  M onat 
gezw ungen  sein, den  B etrieb auf nur vier W ochentage einzu- 
schranken. G ew isse E inschrankungen  sind allerd ings bereits 
friiher vorgenom m en w orden.

D ie L eiter der gróB eren T ex tilfab riken  F innlands haben 
sich an  die R egierung  mit dem  E rsuchen  gew andt, die Ein- 
fuhrzólle auf T ex tilw aren  mit R iicksicht auf d ie  schw ierige 
L age d ieser Industrie  zu erhohen und zw ar w erden fiir Baum- 
w ollw aren Zollerhóhungen um  30 bis 50 P rozent, fu r Woll- 
w aren  solche bis 100 P rozent und fiir T riko tw aren  20 bis 
65 P rozen t verlangt.

Griindung einer schwedischen Investierungsgesellschaft 
in Finnland. W ie „G. PI. & S. T .“ aus P lelsingfors erfah rt, 
ist dort un ter d e r F irm a A ktiebolaget Investa durch d ie  A ktie
bo laget D uctor in Stockholm  eine G esellschaft g e g riin d e t 
w orden, w elche den Kauf, den V erkauf und den  J3esitz von 
A ktien, O bligationen, sonstigen W ertpap ieren  und Grund- 
stiicken sow ie ahnliche, dam it vereinbare T atigkeit zum Ge- 
genstande hat. D as A ktienkapital b e trag t 10 Mili. Fm k. ver- 
teilt auf A ktien von -je 100 Fm k. und kann  au f 30 Mili. Fm k. 
erhoht w erden. D ie ais G riinderin genannte  G esellschaft 
A.-B. D uctor in Stockholm  w urde 1924 gegriindet und hat ein 
A ktienkapital von 400000 Kr. E ine  D ividende hat sie bisher 
nicht verteilt. D ie L eitung besteh t aus D r. W . N obel, A* 
K ristoferson und L. L indberg .

Die Holzindustrie in Sorgen. D ie Zeitschrift „Suom en 
U lkom aankauppa“ schreibt etw a fo lgendes: D ie finnlan- 
d ische S ageindustrie  arbe ite t in den  letz ten  3 bis 4 Jah ren  
un ter im m er schw erer w erdenden Y erhaltnissen. D ie Aus- 
gaben  fiir Lóhne, Frachten , M aterialien usw. sind eher g e 
stiegen a is  gefallen, aber vor allen D ingen sind die P reise fiir 
die R ohw are  in d ie  Plóhe geschnellt. D er Preis fiir d ie zur 
A usfuhr b earbeite te  H olzw are aber ist zuriickgegangen. Seit 
dem  Ja h re  1928 ist d e r Preis fiir Sagestam m e um  500 bis 
600 Fm k. je  S tandard  gestiegen. S tatt des friiheren  guten 
V erdienstes muB die Sageindustrie je tz t mit V erlust a rb e ite n .

D as ist ab e r noch nicht d ie  einzige Sęhw ierigkeit. Die 
gróB te G efahr d roh t d e r Sageindustrie  von d e r gew altig  an- 
w achsenden r u s s i s c h e n  K o n k u r r e n z .  RuBlands A us
fuhr von gesag te r W are  betrug  1.927 bloB gegen  440 000 
Standards, stieg 1928 auf 570 000 S tandards und e r r e i c h t  
im  laufenden Ja h r  sicherlich 800 000 S tandards. Auch fiir 
das nachste Ja h r  muB man, mit R iicksicht auf den  in* 
letzten  W inter erfo lg ten  A btrieb, auf eine w eitere S teigerung 
rechnen. Im  N orden  des Landes w erden neue Sagew erke 
aufgefiihrt und will m an es auf eine P roduktionskapizitiit 
von 1 200 000 S tandards bringen. M an hat keinen  Grund 
zu bezw eifeln, daB dieses Ziel in einigen Jah ren  erreicht 
w erden wird. —

Auf jeden  Fali sollte m an sich, schreibt d ie  „Suom en 
U lkom aankauppa“ , darau f gefaBt m achen, daB im  nachsten 
J a h r  d ie  A usfuhr RuBlands auf 1 Mili. S tandards steigen 
wird. D a keine A nzeichen dafiir vorhanden sind, daB dio 
N achfrage  nach H olz steigen wird, so b leibt ais einziger 
Ausweg, daB die iibrigen A usfuhrlander ih re  P roduk tion  ent- 
sprechend einschranken. F innlands H olzausfuhr betrug  1927 
rund 1 280 000 S tandards, m an wird. sich entschlieBen mussen»
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die P roduktion  auf eine A usfuhr von 850 000 bis 900 000 
S tandards einzustellen. D er A usfuhrw ert w iirde in solchem  
Falle, im  V ergleich zu 1929, um  etw a 500 Mili. Fm k. zu- 
riickgehen. —

E s kom m t noch hinzu, daB d ie R ussen  ih re  Verkaufe, 
nicht au f irgend  eine R en tab ilita tsrechnung  griinden. So, 
senkten sie z. B. in d ieser Saison d ie  P reise um  10 bis 15 
Schilling 'je S tandard , und verlautet, daB d ie  E ró ffnungspreisa  
des nachsten  Jah res  w iederum  um  10 Schilling >je S tandard  
n iedriger angese tz t w erden sollen. D as w iirde bedeuten , daB 
nur solche S agew erke  sich noch w erden halten  kónnen, die 
im Besitz gróB erer W aldungen sind, diie sie noch zu niedrigen 
P reisen  erw orben  haben.

Zum  Schlusse des A rtikels wird ais einziger A usw eg 
eine V ereinbarung  mit den  R ussen in V orschlag gebracht. —

Die finnlandische Holzausfuhr. Finnlands H olzausfuhr 
ist in diesem  Ja h re  lebhaft gew esen, da die Zahlen fiir das 
erste  H alb jah r tro tz des ungew óhnlich  langen W inters die 
d er g leichen Z eit des V orjahres gróB tenteils iibertreffen, 
wie aus fo lgender T abelle  zu ersehen  ist:

Schnittholz
Unbearbeitetes IIolz cbm 
Brennholz cbm 
Sperrholz t 
Spulen t 
Streichhólzer 1 
Mechan. Holzmasse 1 
Chemische Holzmasse 1 
Pappe t 
Papier 1

w ickelt, sie w ar sogar gróB er ais in d e m . R eko rd  jah r 1927. 
D ie Sperrho lzausfuhr ha t sich seit 1927 sogar beinahe ver-

Ausfuhrmenge im 1. Halbjahr
1929 1928 1927

256 300 181 400 240 000
615 400 786 200 818 700

15 700 13 000 46 000
48 041 37 923 27 562

2 908 3 027 2 614
1503 1738 1885

67 992 58 144 38 238
225 556 217 056 166 840

24 003 20 725 17 281
117 731 119 318 107 699

hat sich also besonders gu t ent-

doppelt. DaB bel d ieser Z unahm e d e r A usfuhr von H olz- 
erzeugnissen - die R ohholzausfuhr sich verm indert, ist selbst- 
verstandlich. H auptsachlich  ist d ie  A usfuhr von G ruben- und 
P apierho lz  zuriickgegajtigen. D er G esam tw ert der H o lzaus
fuhr, ohne P appe, P ap ie r und H olzm asse, erreich te  im
1. H alb jah r 1928 825,1 Mili. Fm k. geg en  692,9 in 192(6 
und 772 M illionen in 1927.

Wechselproteste. W ie bereits in der N r. 18 des , ,0 .-H .“ 
gezeig t w urde ist d ie  Z ahl der W echselpro teste  im  V ergleich 
zum Ja h re  1928 im  Steigen. W enn im  Ju li d. J s . 1389 
W echsel m it 7,5 Schill. Fm k. p ro testiert w urden, so stieg 
im A u g u s t  d ie  Z ahl d e r p ro testie rten  W echsel auf 1384 und 
die G esam tw echselsum m e auf 9,7 Mili. F m k .; fiir den  S ep ' 
tem ber w erden 1492 p ro test. W echsel mit auf eine G e
sam tsum m e von 9,6 Mili. Fm k. gem eldet. F iir d ie  Zeit 
Ja n u a r—Septem ber d. Js . macht, nach dem  ,,M ercator“ die 
Zahl d e r pro t. W echsel 11 156 aus und d ie  G esam tw echsel
sum m e 66 288 915 Fm k. F iir die en tsprecliende Zeit 1928 
lau teten  d ie Z ahlen  4732 und 25 168 696. —

Kuraiotterungen der Finlands-BanK.
Finnlandische Mark. Verkauler.

16. Okt. 17. Okt. 18. Okt. 19. Okt.
N e w - Y o r k .................................... 39,70 39.70 89,70 39,70
L o n d o n ......................................... 193.55 193,60 193,70 193.80
S t o c k h o l m .................................... 1067,50 1067.75 1068,00 1068,50
B e r l i n ..............................................  949,50 94J,50 950,00 950,50
P a r i s ................................................... 156,50 156,50 157.00 157,00
BrOssel . . . . .  556,00 556,00 556,00 556,00
A m ste rd am  .................................... 1601,00 1601,50 1602,00 1603,00
B a s e l ................................................... 769,50 769.50 770,00 770,50
O s l o ..................................................  1064,00 1064,00 1064,50 1065,00
K o p e n h a g e n ...................................  1064,00 1064.00 1064,50 1065.00
P r a g ................................................... 118.50 118,50 118,50 118,50
R om  ..............................................  208.50 208,50 208.50 208,50
R e v a l ..............................................  1065.00 1065,00 1065,00 1065,00
R iga ......................................... 769,00 769.00 769,50 770,00
M adrid  .........................................  576,00 576,00 574.00 570,00

Sieuerkalender fur den Monaf November 1929.
Von Rechtsanw alt D r . D e l b r i i c k ,  Stettin.

5. N ovem ber:
Abfiihrung der im  M onat O ktober ein- 
behaltenen Lohnabzugsbetrage, soweit die 
Abfiihrung nicht schon bis zum 21. O k
tober erfolgen muBte. Gleichzeitig Ab- 
gabe einer E rk larung  iiber den Gesamt- 
betrag  der im M onat O ktober einbehal- 
tenen Betrage.

15. N ovem ber:

1. Zahlung eines Y ierteljahresbetrages auf 
die ' Reichsverm ógensteuer. Bei denje- 
nigen Steuerpflichtigen, dereń Yermo- 
gen hauptsachlich aus Land- oder 
Forstw irtschaft besteht, ist ein Halb- 
jahresbetrag  zu zahlen.

2. E inkom m ensteueryorauszahlung der 
Landwirtschaft in H óhe der halben 
Jahressteuer.

3. Zahlung eines Y ierteljahresbetrages auf

Zahlung eines Y ierteljahresbetrages auf 
die G ew erbekapitalsteuer, soweit eine 
solche Steuer erhoben wird. Fiir S te t
tin kom mt diese Steuer nicht in Be- 
tracht.

5. Zahlung der Lohnsum m ensteuer fiir 
den M onat Oktober, soweit nicht Son- 
dervorschrifte:n bestehen. In  Stettin ist 
diese Zahlung erst am  20. Novem ber 
fallig.

6. Zahlung der Grundverm ogensteuer fiir 
samtliche Grundstiicke. Die . Zahlung 
gilt bei land- oder forstw irtschaftlichen 
Grundstiicken fiir das laufende Kalen- 
dervierteljahr, bei den iibrigen Grund-

' stiicken fiir den M onat N ovem ber 1929.
7. Zahlung der H auszinssteuer fiir den 

M onat N ovem ber 1929.
20. N ovem ber:

1. Zahlung der G ew erbeertragsteuer und 
der Lohnsum m ensteuer in Stettin.

2. A bfiihrung der in der Zeit vom 1. bis 
15. N ovem ber 1929 einbehaltenen Lohn- 
abzugsbetrage, wenn sie fiir den ganzen 
Betrieb 200 Reichsm ark iibersteigen.

die G ew erbeertragssteuer, soweit nicht 
abweichende Zahlungsterm ine bestehen. 
In Stettin ist diese Zahlung erst am  
20. Niovember fallig.

4.
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Ł is c n b a h n  ~ G iiterverkehrs  <■>J ln c h r ic h ic n .
B earbeite t vom  Y erkehrsbiiro  cler In dustrie - und H andelskam m er zu Stettin.

a) Deutsche Tarife. 
Durchfuhr-Ausnahmetarif S. D. 2 (Verkehr deutsche 

Seehafen—Schweiz und umgekehrt). M it G iiltigkeit vom 
14. O ktober 1929 gelten  abw eichend von den  B estim m ungen 
u n te r B I Ziff. 5a d ie B -F rach tsa tze  in A bteilung 15 auch 
fiir aus N orw egen  kom m ende R ohalum inium sendungen.

Durchfuhr-Ausnahmetarif S.D. 4 (Verkehr deutsche 
Seehafen—Oesterreich bzw. Donauumschlagstellen und um- 
gekehrt). Mit G iiltigkeit vom  14. O ktober 1929 w urde im 
A bschnitt F vorgenannten  T arifs fo lgende neue Ziffer V II 
e ingefiih rt:

V II. B esondere F rachterm aB igung fiir G etreide der 
deutschen K lasse C im  V erkehr mit U ngarn  und dariiber 
h inausgelegenen  L andern. D ie Sonderfrach tsatze, w elche von 
den  im  S.D. 4 genann ten  D onauum schlagstellen, u. a. auch 
nach S tettin  gelten, be tragen  von Passau D onauum schlag- 
stelle U ebergang  1.27 RM ., von D eggendorf H afen  U eber- 
gang  1.21 RM. und von R egensburg  D onauum schlagste lle  
U ebergang  1.08 RM . nach S tettin  in d e r 10 t- und H aupt- 
k lasse fiir 100 kg. D ie F rach tsa tze  w erden auf A ntrag  im  
R iickvergiitungsw ege bei N achw eis einer M indestm enge von
10 000 t bis zum 30. Ju n i 1930 und H in terlegung  einer 
Sicherheit von 3000.— RM . gew ahrt.

N aheres ist beim  V erkehrsb iiro  d e r Industrie- und 
H andelskam m er zu S tettin  zu erfahren.

Zum  gleichen Z eitpunk te  w urde bis auf ‘jederzeitigen  
W iderruf, liingstens bis zum 15. A pril 1930 im  W arenver'- 
zeichnis ob igen  T arifs bei A bteilung 69 „S chw efelb liite“ 
nachgetragen , und die F rach tsa tze  w urden von den  S ee
hafen nach den D onauum schlagstellen  fu r 1.0 t und d ie 
H aup tk lasse  bedeutend  ermaBigt.

Reidhsbahn-Gutertarif, Heft A. Mit G iiltigkeit vom
1. N ovem ber 1929 w ird N ach trag  I herausgegeben . E r  ent- 
halt A enderungen und E rganzungen  m ehrere r T arifabschnitte.

Reichsbabn-Gutertarif, Heft C II b (Ausnahmetarife).
Im  Ausnahmetarif 32 (Schafwolle) w urde mit G iiltigkeit 

vom 2 1 . O ktober 1929 „YVolfspfiitz“ ais E m pfangsbahnhof 
un ter den  S onderfrach tsatzen  nachgetragen .

Im  Ausnahmetarif 35 (Eisen und Stahl usw.) w urde in 
der N euausgabe vom 1. O ktober 1.929 mit G iiltigkeit vom 
14. O k tober d. Js . im  W arenverzeichnis in der K lasse A un ter
VI ais Z iffer 4 „E lek tro k a rren “ nachgetragen .

Zum  gleichen Z eitpunk te  w urde im W arenverzeichnis 
in d e r K lasse D h in ter „F erro w o lfram " „F erro ch ro m “ n ach 
getragen .

Mit G iiltigkeit vom 21. O ktober 1929 w urden un ter den 
V ersandbahnhófen

D orsten  mit F rach tsa tzze iger 1
H aunste tten  „ „ 2
Schw einsburg Zu 152 „ „ 2
T h aran d t „ „ 2

nachgetragen..
Im  Ausnahmetarif 49 (Flachglas usw.) w urde mit Giil- 

tigkeit vom 21. O ktober 1929 „Schw einsburg  Zu 152“ un ter 
den V ersandbahnhófen  des F rach tsa tzzeigers nachgetragen .

Im  Ausnahmetarif 52 (Papier usw.) w urde mit G iiltig
keit vom 21. O ktober 1929 „A achen  N o rd “ ais V ersand-

bahnhof unter den  S onderfrach tsatzen  nachgetragen, und die 
F rach tsa tze  w urden bei „T eisnach  Zu 40“ geandert.

Im  Ausnahmetarif 53 (Garnę usw.) w urden mit G iiltig
keit vom 21. O ktober 1929 „M annheim  H b f.“ und „M ark- 
neuk irchen“ ais V ersandbahnhófe un te r den  S onderfrach t
satzen zu I (H aup tk lasse) und unter II (N ebenklassen) wurde 
„M annheim  H b f.“ nachgetragen .

Im  Ausnahmetarif 61 (Tonwaren) w urden mit G iiltigkeit 
vom 10. O ktober 1929 un ter den  V ersandbahnhofen, fiir die 
der F rach tsa tzzeiger gilt, „F a rg e  Zu 33“ und „G rohn- 
V egesack“ und unter den Sonderfrach tsatzen  w urde „K arls
ruhe R b f.“ mit den Satzen von K arlsruhe  H bf. nachgetragen .

F erner w urde mit G iiltigkeit vom 21. O k tober 1929 
„B uchholz (G renzm ark)“ un ter den  V ersandbahnhófen des 
F rach tsa tzzeigers nachgetragen .

Im  Ausnahmetarif 122 (Kaffee) w urden mit G iiltigkeit 
vom 24. O ktober 1929 „D uisburg  W est H afen “ und „Glau- 
chau“ ais E m pfangsbahnhofe  unter den Sonderfrach tsatzen  
nachgetragen .

Im  Ausnahmetarif 188 (Bestimmte Artikel, Einfuhr)
w urden mit G iiltigkeit vom 24. O k tober 1929 „A ugsburg- 
O berhausen, Fahrbriicke, R onsdorf und Schiittorf“ unter 
den S onderfrach tsatzen  ais E m pfangsbahnhófe nachgetragen.

Ausnahmetarif K 148 (Sammelgut). Zum  25. O ktober 
1929 w urde d e r V erkehr von und nach den  G renzbahnhófen 
aus dem  G eltungsbereich des A usnahm etarif s K 148 fiir 
Sam m elgut ausgeschlossen . Aus diesem  AnlaB w urde der 
A usnahm etarif neu herausgegeben .

b) Deutsche Verbandtarife.
Deutsch-Niederlandischer Eisenbahnverband. Mit G iiltig

keit vom 1. N ovem ber 1929 w erden zum T eil I, Abt. A, 
N ach trag  2, zum  T eil I, Abt. B, N ach trag  5, zum  T eil II, 
H eft la , N ach trag  5 und zum V erbandtiertarif N ach trag  3 
herausgegeben . D ie N ach trage  enthalten  A enderungen un d  
E rganzungen  d e r G iitereinteilung, A ufnahm e von B ahnhofen. 
A enderungen der E n tfernungen  sow ie N euaufnahm e und 
A enderungen von A usnahm etarifen.

Deutsch-Nordischer Verbandtarif. Mit G iiltigkeit voni 
10. O ktober 1929 tra t zum  T eil I N ach trag  IV in Krafty 
D ieser enthalt neben d e r A ufnahm e neuer G iiter im  w esen t- 
lichen d ie  seit H erausgabe  des N achtrags II I  auf d e r 
deutschen und nordischen S trecke e ingetretenen  A enderungen 
und E rganzungen , d ie  teilw eise bereits im  V erfiigungsw ege 
durchgefiih rt sind.

c) Aenderungen von Bahnhofsnamen.
N achstehende B ahnhofsnam en w erden bzw. 

a n d e r t:
von: auf:

Camenz 
Ilohenbucko  
Iloppstad ten  
K arlsruhe R eichsstr. 
N eubriicke (Birkenfeld) 
T auche N L. E. 
W endisch L inda

Kamenz (Schlesien) 
Ilohenbucko  L ebusa 
I loppstad ten  (Nahe) 
K arlsruhe A lbtalb. 
N eubriicke (Nahe) ' 
T auche (Kr. Beeskow) 
L inda (E lsterj

w urden ge-

am :
1. 11. 1929
1. 11. 1929 
1. 11. 1929 

20. 10. 1929
1. 11. 1929
1. 11. 1929

15. 11. 1929

Per VerKeHr im Sldlincr Hafen im Mona! Scpfcmftcr.
Im  M onat S ep tem ber betrug  der seew artige Schiffsein- 

gang  insgesam t 540 Schiffe mit 802 571 cbm  N R . H iervon 
fiihrten  352 Schiffe d ie  deutsche, 69 die danische, 2 die 
D anziger, 13 d ie  englische, 7 die finnische, 5 die griechische, 
17 d ie hollandische, 4 d ie  lettische, 14 d ie norw egische, 54 
die schw edische, je  1 Schiff die polnische, estnische und 
spanische F lagge. D ie Schiffe kam en aus fo lgenden L andern : 
D eutsche Hiifen 121, A m erika 3, B elgien 11, D anzig  6, 
D anem ark  146, E ng land  56, E stland  9, F innland 36, H olland 
18, L ettland 12, M emel 4, M ittelm eerhafen  6, N orw egen  16, 
RuBland 7, Schw eden 88 Schiffe und aus O stasien 1 Schiff.

D er seew artige Schiffsausgang betrug  im  M onat S ep 
tem ber 472 Schiffe m on 725 208 cbm  NR, von denen 299 
Schiffe die deutsche, 62 die danische, 8 d ie englische, 3 die 
estnische, 5 die finnische, 6 d ie griechische, 13 die ho llan 
dische, 6 d ie lettische, 9 die norw egische, 58 die schw edische, 
•je 1 Schiff die danziger, polnische und spanische F lagge  
fiihrten.

D ie Schiffe g ingen  nach folgenden L andern : D eutsche 
Hiifen 105, B elgien 8, D anem ark  113, D anzig 24, E ngland  17, 
E stland  10, F innland 40, H olland 21, L ettland 12, M em el 5, 
N orw egen  4, RuBland 11, Schw eden 101 Schiffe und nach 
P o len  1 Schiff.

U m geschlagen w urden insgesam t 612 000 to. H ierv o n  
en tfa llen :

a- im  Eingang b) im  Ausgang 
474 000 t 138 000 t 

auf E rze 134 000 t G etreide 41000 t 
K ohlen 129 000 t D iingem ittel 4 000 t  
P hosphate  20 000 t B rike tts 6 000 t 
S ch ro tt 17 000 t P ap ie r 1 000 t 
Sajobohnen 6 000 t Zem ent 3 000 t 
Ileringe 14 000 t 
Holz 48 000 t 
E isen  18 000 t
Stettiner H afengesellschaft m. b. H.
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Tffitteilun&en 
der Industrie* und JiandetMkammer zu Stettin

Binnensdiiffahri.
Erstmalige Erprobung der neuen Schleuse Fiirstenberg 

im GroBbetrieb. D er Pom m ersche B innenschiffahrts-V erein 
teilt m it:

N achdem  die  neue Schleuse in F iirstenberg  w ahrend 
der letzten  M onate nur versuchsw eise von einzelnen K ahnen 
benutzt tmd dabei mit E rfo lg  in allen ih ren  E inzeleinrich- 
tungen durchgeprob t w orden ist, w erden d ie  vielen H undert, 
zur Zeit in der O der versom m erten  K ahne, wenn sie mit 
dem  hoffentlich bald zu erw artenden  Steigen d e r Oder- 
w asserstande in F iirstenberg  eintreffen, den  W eg durch  den 
neuen A bstieg nunm ehr fiir alle  K ahne fre igegeben  finden. 
D ie A bgabenhebestelle  soli 'jetzt an  der neuen E in fah rt in 
den jiuBeren F iirstenberger See geleg t w erden, dort, wo schon 
seit langerer Zeit de r die E in- und A usfahrt d e r K ahne 
regelnde  Posten steht. D a d ie  K ahne an  d ieser S telle auch 
je tz t schon m eist einige Zeit liegen, um  auf den  einschleppen- 
den  D am pfer zu w arten, haben  die Schiffer Zeit genug, zur 
A bfertigung an  Land zu gehen. Bei d ieser G elegenheit er- 
halten sie, sow eit móglich und erforderlich, auch schon 
nahere  A ngaben daruber, w elche K ahne zusam m en in einer 
Fiillung geschleust w erden und in welche K am m er sie 
kom m en. D as ist besonders notw endig , weil bei dem  groBen 
W asserverbrauch der neuen Schachtschleuse zur E rsparung  
von B etriebskosten  iiuBerster W ert darauf ge leg t w erden 
muB, daB je d e  K am m er bei jeder Fiillung stets m óglichst voll 
beleg t ist.

D ie an  der M iindung w artenden Schleppdam pfer der 
G enossenschaften bringen  die  K ahne m eist bis in den  un teren  
SchleuseiiYorliafen, wo sie, je  nach der A nw eisung, d ie  sie 
an  d e r H ebestelle  erhalten  haben, an  d e r N ord- od er Siidseite 
des H afens an  den  dort vorhandencn D alben festm achen. 
Kein K ahn darf iiber d ie  Spitze des L eitw erks vorriicken, 
weil er sonst d ie  A usfahrt aus d e r Schleuse beh indert, 
Auch befindet sich d o rt das E n d e  des Seiltreidelzuges, mit 
dem  d ie  einzelnen K ahngruppen  geschlosscn in die Schleuse 
hereingesclileppt w erden. Selbstandiges E in fah ren  kann  
w egen des dam it verbundenen Zeitverlustes im  allgem einen 
nur den  S elbstfahrern  gesta tte t w erden. D as E in tre ideln  geh t 
auch rech t gut, nur darf d e r Schiffer das M itnehm erseil 
natiirlich nicht zu kurz  ansch lagen; dafiir kann  er sich mit 
ziem licher Falrrt hinein treideln  lassen, weil d e r K ahn in d e r 
K am m er seine F ahrt gew isserm aB en selbsttatig  durch das 
W asserkissen  abbrem st, das er vor sich herschiebt.

In  d e r K am m er miissen d ie  K ahne noch an  den festen  
H altek reuzen  festm achen, da die schw im m enden K reuze 
leider noch nicht eingebaut w erden kónnten . W ichtig ist, daB 
d ie  K ahne vorn und hinten an  d e r gleichen Seite festm achen, 
dam it sie beim  Fiillen der K am m er g la tt an den  Scheuer- 
leisten in d ie  H óhe steigen und nicht zuviel D ruck durch 
das e instróm ende W asser bekom m en. D ie T rossen  miissen 
beim Steigen des W assers von H altekreuz zu H altek reuz  um- 
geleg t w erden. D as ist nicht ganz einfach, weil die G efahr 
besteht, daB beim  L ockern  d e r T rossen  d e r K ahn zuviel 
Gang erhalt. D er Schiffer muB also den rech ten  A ugenblick 
zum U m legen d e r T rossen  abpassen  und dann  sbfort w ieder 
die E nden  nachholen. B esonders d e r Schiffer des K ahnes 
am  O berhaupt muB sehr auf dem  Posten  sein; im m erhin 
wird auch von ihm  nicht m ehr verlangt, ais was d ie  
Schiffer au f dem  R hein—H erne—K anał mit ih re r k leinen 
B esatzung alle  T ag e  tun. D ie b isherigen P robeschleusungen 
haben a llerd ings gezeigt, daB das U m legen d e r T rossen  nur 
dann geniigend schnell, leicht und sicher erfolgt, wenn diese 
am  E nde eine Schlaufe haben. D ie V erw endung von T rossen  
mit H aken  ist gefahrlich, weil die H aken  sich leicht in den 
H altek reuzen  verfangen.

Zu beach ten  ist noch, daB das W asser in d e r K am m er 
nicht gleichm aBig schnell steigt, das H ochsteigen  fiingt ganz 
langsam  an, nach etw a 2 m A ufstieg ist der D ruck  auf den  
K ahn am  gróBten, er nim m t dann  aber auf halber Plóhe 
schon w ieder stark  ab . D ies kom m t daher, daB das W asser 
zuerst au s der vollen N achbarkam m er kom m t und daB d e r 
Zustrom  aufhórt, sobald beide K am m ern gleich hoch ge- 
fullt sind. W enn dann  die  Schleuse aus dem  oberen  V orhafen 
Weitergefiillt w ird, beginnt das Schiff w ieder schneller zu 
steigen, wird aber von dem  W asserstrom  kaum  noch ge- 
^roffen.

Noch ehe d ie K am m er ganz gefiillt ist, w ird schon das 
O bertor um gek lapp t und d ie A usfuhr kann  beginnen. In- 
zw ischen muB der Schiffer des vordersten  K ahnes das 
M itnehm erseil d e r oberen  T reidelvorrich tung  schon fe s t
m achen. D ann wird d ie ganze  F ah rzeugg ruppe  auf einm al 
in den oberen V orhafen herausgezogen . Beim A nziehen des 
Seilzuges heiBt es achtgeben, denn das Zugseil schlagt 
zuerst m ehrm als tief herun ter. N ach dem  Losm achen muB 
das Zugseil gleich dem  nachsten  auf E in fah rt w artenden 
K ahn zugew orfen w erden, dam it kein  Zeitverlust entsteht.

W ahrend d ieser B ergschleusung w ird gleichzeitig  in der 
anderen  K am m er in g leicher W eise eine Schleusung zu 
I al durchgefiihrt. D ie einzelnen K ahngruppen  w erden hierzu 
fiir -jede Schleusenfiillung im  oberen  V orhafen zusam m en- 
gestellt, den  d ie  K ahne in Schleppziigeń von W esten  her 
erreichen. Bis zum Schleusen kónnen die K ahne an  schw eren 
A nlegepfeilern liegen, die mit ih re r senkrech ten  V orderw and 
das A nlandgehen und das Festm achen  an  den  Pollern  sehr 
erleichtern, ab e r bei Seitenw ind etw as V orsicht beim  An- 
legen erfordern , d a  es sonst un ter U m standen  B eulen gibt.

Im  iibrigen geh t d ie  T alschleusung ahnlich und ebenso 
rasch vonstatten, wie d ie eben beschriebene B ergschleusung; 
nur liegen d ie  Schiffe auf d iesem  W eg so ruhig, daB die 
T rossen  kaum  gespannt w erden.

Ali es in  allem  kann  m an sagen, daB d ie  neue Schleusen- 
an lage  rein sachlich alle in sie gese tz ten  E rw artungen  du rch 
aus erfiillt. W enn auch ih re  verschiedenen, d e r Bequem lich- 
keit und der S icherheit d ienenden  N euerungen  und ihre 
groB en A bm essungen ein viel hóheres MaB an  G ew andtheit 
und In telligenz sow ohl der Schiffer ais auch d e r Schleusen- 
besatzung  voraussetzen, ais es beim  alten  Schleusenabstieg  
erforderlich war, so ist doch zu hoffen, daB d ie  O dersćhiff- 
fahrt, an  dereń  fachliches K ónnen ja  ohnehin  schon durch 
ihren  H eim atfluB sehr hohe A nforderungen gestellt w erden, 
sich auch mit d ieser neuzeitlichen Schleuseneinrichtung ver- 
trau t m achen wird und in verstandnisvollem  E ingehen  auf d ie 
W eisungen des im  langeren  P robebetrieb  geschulten  Schleu- 
senpersonals zum  B esten der Schiffąhrt auch alles aus der 
N euanlage herausholen  wird, was d iese  ohne U eberlastung  
und ohne G efahrdung ih re r E in rich tungen  leisten kann.

Handel und Gewerbe.
Frostwarnungen. Im  H andel mit frostem piindlichen 

W aren, Siidfriichten, K artoffeln usw . entstehen  oft unerw arte t 
groBe V erluste durch  plótzlich ein tretenden  o der sich verstar- 
kenden  F ros t am  A nfangs- o der E ndhafen  od er un terw egs. 
B evor solche W aren  verladen und versandt w erden, em pfiehlt 
es sich, bei unbekann ter W etterlage sich an die O e f f e n t -  
l i c h e  W e t t e r d i e n s t s t e l l e ,  S t e t t i n ,  F l u g -  
h a f e n ,  T e l e f o n  3 6  1 7 0  u n d  3 6  1 6 9  (7 b i s  2 1  Ul i r )  
zu wenden. D ie O effentliche W etterd iensts te lle  S tettin  hat 
einen allgem einen W i r t s c h a f t s w e t t e r d i e n s t  einge- 
richtet, der^ diei verschiedenen W irtschaftszw eige, d ie  an  d e r 
W itterung  in teressiert und teilw eise von ih r abhang ig  sind, 
m it zw eckdienlichen N achrichten  versorgt. D ieser W etter- 
d ienst w urde bisher, da w enig bekannt, nu r von verhaltnis- 
maBig w enigen Firm en, z. T . ab e r seh r regelm aB ig, in An- 
spruch genom m en, tro tzdem  d ie  auf V erordnung  des PreuB. 
M inisters fiir L andw irtschaft, D om anen und F orsten  zu er- 
hebenden  G ebiihrensatze sehr n iedrig  sind.

U m  den  H a n d e l  i n  O s t s e e  u n d  P o m m e r n  vor
V er lust en durch F ros t zu schiitzen, ha t d ie  O effentliche 
W etterd ienstste lle  einen F r o s t w a r n  u n g s d i e n s t  ein- 
gerichtet, d er tagliche, bezw . jederzeitige  telefonische E in- 
holung von N achrichten  von uberall her bei ih r gesta tte t 
D ie Gebiihr b e trag t im  M onatsabonnem ent RM. 10.— bei 
E inzelan fragen  RM . 2.—.

Veroffenllichung der mangels Masse abgelehnten Kon- 
kursantrage gemaB der A.V. d. I.M. v. 9. Mai 1914 H.M 
BI. S. 512) und 12. Marz 1928 (I.M.BI. S. 165).

D i e s e r  A b d r u c k  d a r f  n u r  v o n  d e n  a m t -  
1 i c h  e n  B e r u f  s v e t t r e t u n g e n  i n  i h r e n  a m t -  
l i c h e n  M i t t e i l u n g e n  b e w i r k t  w e r d e n .  W e i 
t e r e  V e r ó f f e n t l i c h u n g  i s t  g e s e t z l i c h  a u s -  
d r i i c k l i c h  v e r b o i t e n .

Im  Bezirk d e r Industrie- und H andelskam m er zu S tettin  
sind vom 1 . Ju li bis 30. Sep tem ber 1929 d ie  K onkursan trage
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nachstehender H andel- und G ew erbetreibender seitens des 
A m tsgerichts S tettin  m angels M asse abgelehnt w orden: 
S t e t t i n :  1. M auersage, G. m. b. H . ,

2. C hristine W enzel, W w e. (Z igarrengeschaft).
Verzeichnis samtlicher Ortschaften der Provinzen Nieder- 

und Oberschlesiens. Zu dem  bei d e r O berpostd irek tion  in 
Breslau bearbeite ten  ,,V erzeichnis sam tlicher O rtschaften  der 
P rovinzen Niecler- und O berschlesiens“ ist ein N a c h t r a g  
erschienen, d e r den B esitzern  des V erzeichnisses kostenlos 
geliefert w ird. E r enthalt a lle  w ichtigen V eranderungen, die 
seit H erau sg ab e  des W erkes e ingetreten  sind. D as O rtschafts- 
verzeichnis mit dem  N ach trag  kann  zum  P reise  von 4,75 RM. 
bei a llen  P ostanstalten  und Z ustellern  bestellt w erden. D as 
V erzeichnis enthalt d ie politische E inteilung, am tliche An- 
gaben  iiber Ju s tiz -/ B erg-, V ersorgungs- usw . B ehorden, 
R eichsbankstellen , U n terkun ftso rte  der R eichsw ehr und fiihrt 
sam tliche O rtschaften  mit E inw ohnerzah l, K reis, A m tsgericht, 
nachstgelegener E isenbahnstation  und Z ustellpostanstalt auf. 
D ie an  Polen und an  d ie  T schechoslow akei abge tre tenen  
O rtschaften  sind in einem  A nhang besonders aufgefiihrt.

Post, Telegraphie.
Uebersicht der Postpaketverbindungen von Stettin 

nach fremden Landern.
(Monat November 1929)

Bestim-
mungs-

land

Post-

schluB

Einschif-
fungs-
hafen

d e s  S c h f f e s Uberfahrtsdauer

Abgang
(ungefahr) Name

Eigentiimer
Schiffs-

gesellschaft

bis
Hafen

Tage

1 2 3 4 5 6 7 8

Finnland Stettin 9. u. 23. Nordland Rud. Christ. Helsingfors 2
Nov. Gribel

16 Uhr Stettin*)

2., 16 . u. Ariadnę Finnische « 2
30 . Nov. Dampfschiffs-

15 .30  Uhr gesellschaft
in Helsingfors

Estland 5' 2. Nov. Brandbg. Stettiner Reval 2
5. „ Strafibg. Dampfer-

Ul 9. „ Wartbg. Compagnie j<u 12. „ Brandbg. A.-G.
g 16. „ StraCbg. Stettin
ca

Q 19. „ Wartbg.
<n 23 . „ Brandbg.

-o 26. „ Strafibg.
(AŃ3 30  ,, Wartbg.
C 18,15 Uhr *
M

< >* 9. u. 23 . Nordland Rud. Christ. » 2
t/i
V Nov. Gribel

~a 16 Uhr Stettin*) *

So
H 2., 16. u Ariadnę Finnische 2
S 30. Nov. Dampfschiffs-

< 1 5 ,3 0  Uhr gesellschaft
in Helsingfors

Lettland >> 2. Nov. Ostsee Rud. Christ. Riga 2
9- „ Regina Gribel

16. „ Ostsee Stettin*)
f,3 Regina
30 . ,, Ostsee

15 ,15  Uhr
*) Anderungen vorbehalten.

Vcrsdiiedenes.
— D ie G eschaftsraum e des Argentinischen Konsulats in 

Berlin sind nach einer M itteilung des PreuB ischen M inisters 
fiir H andel und G ew erbe nach A nsbacherstr. 46 II verlegt 
w orden (F ernsp recher B 5, B arbarossa 8117).

— D ie A bessinische R egierung  hat H errn  Hans Steffen 
zum Wahl-Generalkonsul von Abessinien (E thiopien) in Berlin 
ernannt. D er A m tsbereich des G eneralkonsulats erstreck t 
sich auf das ganze  D eutsche Reich. D em  G eneralkonsul 
S teffen  ist nam ens des R eiches das E x eq u a tu r erteilt w orden.

Allgemeine deutsche Spediteurbedingungen. Vom  V erein 
S tettiner S ped iteu re  e. V., Stettin , g ing d e r  K am m er ein

E xem plar d e r am  1. Ju li 1929 erneut zw ischen den  Spitzen- 
verbanden d e r deutschen W irtschaft u n te r F iih rung  des 
D eutschen Industrie- und H andelstages m it dem  V erein deut- 
scher Sped iteu re  (R eichsverband des deutschen Speditions- 
gew erbes) fiir die G eschafte d e r deutschen  Spediteure  mit 
ihren K unden vereinbarten  allgem einen deutschen  S ped iteu r
bedingungen  zu. In teressen ten  kónnen  die  Sped iteu rbed in 
gungen  auf dem  B uro d e r K am m er einsehen.

Notgemeinschaft des Deutschen Schrifttums. Die 
D eutsche Schillerstiftung zu W eim ar und d e r R eichsverband 
des D eutschen Schrifttum s in  Berlin haben  sich entschlossen, 
eine N otgem einschaft des D eutschen Schrifttum s zu griin- 
den, die dazu d ienen  soli, D ichtern, d ie  unverschuldet durch 
die Z eitverhaltn isse in offenbare N ot g era ten  sind, durch 
E h ren g ab en  und R en ten  zu helfen, W itw en und W aisen 
deu tscher D ichter zu un terstiitzen  und schlieBlich jungen  viel- 
versprechenden  T alen ten  S tipendien zu verschaffen. Die 
M ittel fiir d iese A ufgabe gedenk t die N otgem einschaft da- 
durch zu beschaffen, daB sie d ie deutschen Lander, die 
gróB ten deutschen S tadte, G roB banken und H andels- und In- 
dustriekonzerne  zur Zeichnung eines -jahrlichen B eitrages 
gew innt. D ie N otgem einschaft w endet sich seit einiger Zeit 
auch an  H erren  aus W irtschaftskreisen  mit d e r Bitte, in ih r 
E hrenprasid ium  einzutreten , in dem  bereits nam hafte  Ver- 
tre te r der B ehorden vertre ten  sind. D e r  PreuBische M inister 
fiir W issenschaft, K unst und V olksbildung em pfiehlt in Wiir- 
d igung  der besonderen  ku ltu rellen  B edeutung des U nter- 
nehm ens, der A ktion m óglichste F ó rderung  angedeihen  zu 
las sen.

Messen und Aussfelliingen.
Exportforderung durch Beteiligung an der Lyoner Messe 

im Fruhjahr 1930. D ie nachste  In ternationale  Lyoner M uster- 
m esse findet, wie das seit 4 Jah ren  bestehende D eutsche Buro 
(W eim ar, B rennerstr. 18) m itteilt, vom  M ontag, den 3., bis 
Sonntag, den  16. M arz 1930, statt. D ie Lyoner M esse ist 
mit iiber 3500 A usstellern d ie  fiihrende in ternationale  M uster- 
m esse F rankreichs. N achdem  sich d ie  deutsch-franzósischen 
H andelsbeziehungen  un ter dem  EinfluB des H andelsvertrages 
und der nunm ehr auch gesetzlich festgeleg ten  S tabilisierung 
des F rankenku rses erheblich gefestig t haben, ist mit einem  
w eiteren  A nw achsen der B edeutung d ieser M esse zu rechnen. 
D eutsche F irm en  stellen gróB tenteils durch V erm ittlung ih rer 
franzosischen V ertre te r aus. Sow eit V ertre te r in  F rankreich  
noch nicht bestehen, b ietet sich in  Lyon eine g iinstige Ge- 
legenheit zur F uh lungnahm e m it den  einschlagigen Fach- 
kreisen . D a d ie  B ranchenkonzentration  in dem  groBen MeB- 
palast streng  durchgefiih rt ist, steht fiir 'jede G ew erbegruppe 
nur eine bestim m te, von vornherein  festbegrenzte  A nzahl von 
S tanden zur V erfiigung. V erschiedene G ruppen sind bereits 
voll besetzt. E s em pfiehlt sich deshalb, d ie  E ntscheidung  
iiber eine etw aige T eilnahm e ais A ussteller bald igst zu 
treffen. D as D eutsche B uro erteilt kosten los und ohne -jede 
V erbindlichkeit fiir d en  A nfragenden  A uskunft iiber Ausstel- 
lungsbedingungen, R eiseerleichterungen, PaB erleichterungen 
usw.

Budibesprediungen.
Reichs-Telegramm-AdreBbuch. 7. A usgabe, 1300 Seiten, 

G roB ąuart-Form at, geb. RM . 38,50. V erlag : R eichs-Tele- 
gram m -A dreB buch nach am tlichen Q uellen bearbeite t G. m- 
b. H ., B erlin SW  19, L eipziger S tr.-76 . ;

D ie 7. A usgabe des auf G rund eines V ertrages mit dem  
R eichspostm inisterium  herausgegebenen  R eichs-Telegram m - 
A dreBbuches ist, wie in  'jedem  Jah re , piinktlich A nfang O k
tober erschienen. D as R eichs-Telegram m -A dreB buch bietet 
ais einziges N achsch lagew erk  in D eutschland d ie Moglich- 
keit, unbekann te  T elegram m -A dressen  sofort zu entziffern 
bzw . d ie  rich tige  T elegram m -A dresse einer F irm a schnell 
und zuverlassig festzustellen. F irm en, B anken, B ehorden im 
In- und A uslande, d ie starken  T eleg ram m verkehr zu erledigen 
haben, sind seit Jah ren  an  d ie  B enutzung des R eichs-Tele- 
gram m -A dreB buches in der nunm ehr zum  7. M ałe vorlie- 
genden  E inteilung gew ohnt und betrach ten  das W erk  ais 
unentbehrlich  fiir die schnelle und sichere A bw ickelung ihres 
T elegram m verkehrs.

D er T eil III  des W erkes, das B ezugsąuellen-R egister, 
das ca. 18 000 B ranchen umfaBt, ist noch w eiter a u sg e b a u t 
w orden. D ie a lphabetische A nordnung d e r A dressen erfolgt 
zum  erstenm al un te r Z ugrundelegung  d e r neuen E inheits- 
A BC -R egeln, d ie vom AusschuB fiir w irtschaftliche Verwal- 
tung beim  R eichskuratorium  fiir W irtschaftlichkeit h erau s-
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gegeben w orden sind und d ie einheitlich fiir alle am tlichen 
N achschlagew erke der Post und an d e re r B ehorden zur Ver- 
w endung gelangen. D as R eichs-Telegram m -A dreB buch bietet 
eingn liickenlosen U eberblick  iiber die gesam te deutsche 
W irtschaft einschl. Saargebiet, D anzig und M em elland. Die 
U ebersetzung des B ranchenverzeichnisses in d ie  acht W elt- 
handelssprachen m acht das R eichs-Telegram m -A dreB bucii zu 
einem N achschlagew erk  von in ternationaler B edeutung.

D ie , Z usam m enstellung des W erkes ist nur auf G rund 
der vom R eichspostm inisterium  gelieferten  am tlichen U nter- 
lagen erfolgt und gilt deshalb  ais unbeding t zuverlassig. D as 
W erk ist bei der gesam ten  Industrie, den H andelskam m ern  
sowie bei fast allen B anken und B ehorden seit Jah ren  ein- 
gefiihrt und auch im  A uslande stark  verbreitet. D ie neue Aus- 
gabe wird, w ie in den  V orjahren, allen deutschen Ilandels- 
vertretungen im  A uslande zur V erfiigung gestellt.

„Die Wirtschaftslage der Tiirkei.“ Im  R ahm en der 
Z eitschrift „Siidóstliche W arte11, d ie  von dem  D r. F ritzler, 
D arm stadt, herausgegeben  wird, ist ais H eft 9—10 des
1. Jah rganges eine A rbeit iiber die W irtschaftslage in der* 
T iirkei erschienen, die von dem  Syndikus der H andelskam m er 
R eutlingen, D r. Brock, verfaBt w orden ist. Bei den  erheb- 
lichen w irtschaftlichen B eziehungen, die das D eutsche Reich 
auch mit der neuen T iirkei verbinden, darf fiir d iese Arbeit, 
da verhaltnism aBig wenig zusam m enfassendes, sachkundiges 
Schrifttum  iiber dieses Gebiet vorhanden ist, freundliche A uf
nahm e in W irtschaftskreisen  erw artet w erden. D as Er- 
scheinen trifft mit der V eróffentlichung des neuen tiirkischen 
Zolltarifs zusam m en, der auch im  V erhaltnis zur reichsdeut- 
schen W irtschaft m anche F rag e  aufw erfen  wird. E s ist zu 
wiinschen, daB die Schrift, fiir die U nterlagen nur unter groBen 
Schw ierigkeiten beschafft w erden konnten, der V erstarkung 
der w irtschaftlichen B eziehungen D eutschlands zur -jungen 
tiirkischen R epublik  dient. D ie Schrift ist zum Preise von 
RM. 4,—- beim  V erlag „Siidóstliche W arte11, Buchschlag bei 
F rankfurt a. M., zu beziehen.

Firmenhandbuch der sachsischen Oberlausitz. Die In- \
dustrie- und H andelskam m er zu Z ittau hat, da in dem  
Bestande, in den R echtsverhaltn issen  und in den  G eschafts- 
zw eigen der in das H andelsreg ister eingetragenen  F irm en 
ihres B ezirks in den letzten  Jah ren  erhebliche V eranderungen  
eingetreten  sind, und da deshalb das von ihr zuletzt im  Jah re  
1926 herausgegebene „F irm enhandbuch  der sachsischen Ober- 
lausiitz11 in vielen Punkten nicht m ehr ais zuverl;issig ange- 
sprochen werden konnte, V eranlassung genom m en, ein dem  
gegenw artigen  S tande R echnung tragendes F irm enhandbuch 
/■u veróffentlichen. Die D rucklegung  der neuen (neunten) 
A uflage ist vor kurzem  beendet w orden. D as nunm ehr vor- 
liegende neue F irm enhandbuch ist in seinem  Aufbau seinen 
letzten beiden V organgern  nachgebildet w orden, nur ist das 
B ranchenregister, um  die V erw endung des Buches auBerhalb 
des deutschen Sprachgebietes zu erleichtern, in die englische,
'n  die franzósische und in die spanische Sprache iiber- 
setzt w orden.

D er B ezugspreis des Buches, das sich ais ein niitzliches 
N achschlagew erk  bei der A nkniipfung von G eschiiftsbezie- 
1'ungen mit F irm en des ZittAuer H andelskam m erbezirkes 
darstellt. belauft sich auf 9.— RM. B estellungen nim m t die 
Industrie- und H andelskam m er zu Z ittau und auch die  Firm a

V ereinigte D ruckereien  R ichard  M enzel Nachf. und D ruckerei 
G utenberg, Inhaber Paul G utte in Zittau, entgegen. D as Buch 
ist au f dem  Buro d e r K am m er einzusehen.

Kelly’s Directory. Die im Som m er erschienene A usgabe 
1929 des bekannten  W eltadreB buches enthalt die A dressen 
der GroBhandels und der Industrie  d e r ganzen  W elt sowie 
zahlreiche handelsstatistische und w irtschaftliche A ngaben fiir 
jedes Land und fiir jeden  Ort. E s ist von der Firm a 
K elly’s D irectories G. m. b. H .. H am burg , herausgegeben  
worden. D er Inhalt des W erkes b ietet a llen  In teressen ten- 
k reisen  ein w ertvolles H ilfsm ittel bei ihren  E xportbe- 
etrebungen.

D as Buch kann  auf dem  Buro d e r K am m er eingesehen 
w erden.

Angebofe und Nadtfragen.
4776 B ankunternehm en in M e x i k o sucht G eschaftsver- 

bindung mit deu tschen  E xporteu ren .
579-1 D r e s d e n  sucht G eschaftsverbindung mit Im port- 

firm en von Islandm oos.
5840 H a m b u r g  sucht Y ertre ter fiir den  V erkauf von 

im portierten  norw egischen F ischkonserven.
5882 B r ii s s e 1 sucht zuverlassige P la tzvertre ter fiir Stil- 

mobel, handgek lóppe lte  franzósische T apisserien  und 
Gobelins.

5938 P a r i s  wiinscht G eschaftsverbindung mit Im port- 
firm en von exotischen H olzarten , insbesondere west- 
afrikanischen U rsprungs.

6031 H a m b u r g  sucht tiichtige H andelsvertre ter, die In- 
teresse  an  der U ebernahm e einer N ahrungsm ittelver- 
tre tung  fiir S tettin  haben.

6071 H a m b u r g  sucht G eschaftsverbindung mit A genten 
und H and lem  von Saiaten und H iilsenfriichten.

6084 B a r i  (Italien) wiinscht G eschaftsverbindung mit hie- 
sigen Im porteuren  von Siidfriichten und Gemiisen 
zw ecks E infuhr von B lum enkohl und A pfelsinen. 

0176 P r a t o  (Italien) sucht G eschaftsverbindung mit 
Lum pengroB handlungen.

6197 T o u l o u s e  m óchte V ertretungen  erster deu tscher 
F irm en fiir S iidfrankreich und den T oulouser Bezirk 
iibernehm en.

6241 B u d a p e s t  m óchte V ertretungen  deu tscher Firm en 
iibernehm en, und zw ar kom m en vorzugsw eise Kolo- 
nialw aren und Chem ikalien, die in der T extilb ranche 
verw endbar sind, in  F rage.

6242 B ahnhof G or.-O rechovitza (B u 1 g a r  i e n) sucht Ge- 
schaftsverbindung mit Im- und E xportfirm en  von 
G em iisesam en, Gemiise, G em iisekonserven und Obst.

G286 C a n d  i a (C reta) sucht G eschaftsverbindung mit Im 
porteuren  von E schenw urz, geschiilten M andeln und 
ITefe und m óchte auB crdem  V ertretungen  jeder Art 
fiir deu tsche E xportfirm en  iibernehm en.

Die A dressen d e r an fragenden  Firm en sind im Biiro 
der Industrie- und H andelskam m er zu S tettin, Borse 2 T rp ., 
iiir leg itim ierte V ertre ter e ingetragener F irm en w erktaglich 
in d e r Zeit von 8—1 U hr vorm ittags und 3—6 U hr nach- 
m ittags (auBer Sonnabends nachm ittags) zu erfahren  (ohne 
G ew ahr fiir d ie  Bonitiit d e r einzelftcn Firm en).

‘PracMenmarlct.
Stettiner Seefrachtenmarkt. S t e t t i n ,  26. O ktober. Es 

sind uns fo lgende FraGhten genann t: S tettin—N ieuport 
350/400 * tons R oggen  13/— pp t; S tettin—Stockholm  
5/550 tons R oggen  Kr. 8.— N ovem ber; S tettin—O ernskóldsvik 
6/700 tons C hlorkalk in T rom m eln Kr. 10.— ; S tettin—Karl- 
stad 250/600 tons C hlorkalk Kr. 9i/o ca. 25./ 10.; S tettin—- 
K alm ar 300 tons R oggen Kr. 8.— N ovem ber; S tettin—Oslo 
500 tons R oggen Kr. 8.— 81/2 p p t ; S tettin—Oslof-jord 
5/600 tons R oggen  Kr. 8i/a pp t; S te ttin —B ergen 500 tons 
^ °g g e n  Kr. 8.— 81/2 N ovem ber, 150 tons H afcr Kr. 9.— 
N ovem ber; S tettin—K jóge 400 tons P hosphat 7 /— 7/3 per 
Ppt; S tettin—K orsór 400 tons P hosphat 7/—- 7/3 ppt;. 
^ te ttin —H olbaek  600 tons P hosphat 7 /— 7/3 pp t; 
S tettin—W asa 1000 tons R oggen  9 /— 9/6 pp t; S tettin— 
Leeuw arden bis 750 tons R o g g en  Hfl. 6.— 61/2 28./10.; 
j^tettin—B rem en 500 tons R oggen  Rra. 71/2 ; S tettin—Kónigs- 
L)erg ran g ę  Stockholm  5/550 tons R oggen  Kr. 8.— ab 
0• /11.; S tettin—K ónigsberg rangę . Stockholm  5/6C0 tons R o g 
gen Kr. 8.— ab 5 ./ I I . ;  S tettin  K ónigsberg rangę Stockholm

3/400 tons H afer Kr. 9.— ab 10./ I I . ;  S tettin—K ónigsberg  
rangę  M anchester 900 tons H afer 1.6/— N ovem ber; S te ttin— 
K ónigsberg ran g ę  W asa 1/11.00 tons R oggen  9 /— N ovem ber; 
S to lpm unde—B arry D ock 6/660 tons H afer 1 5 /-  l . / l l . ;  
S tolpm iinde—N ew haven 3/400 tons H afer 15/— l . / l l . ;  Stolp- 
miinde o der K olberg—E. C. C. P. 3/400 Faden  P rops 4 0 /— 
pp t.; E lb ing—R otterdam  6/1200 tons R oggen  O fferte; H ernó- 
sand—Stettin 300 F aden  Papierholz 3 7 /— 15/9. — M o t o r -  
S e g l e r :  Stettin A ndernach 150 tons G erste  Hfl. 81/2 pp t; 
S tettin—nórdlich A arhus 1/150 tons B riketts Kr. 6.— ; A alborg 
Kr. 61/2, L im fjord Kr. 7y2; S tettin—nórdl. A arhus 80/1.25 
tons R oggen  Kr. 7.50, nórdl. A alborg  Kr. 8.— ; S te ttin— 
K ónigsberg 1/200 tons Z em entkalk  Rm. 6.60 per ton pp t.; 
D em m in—U trecht bis 350 cbm  R undeichen H fl. 8. - 8.50 
per cbm pp t; W olgast—U trecht bis 350 cbm  R undeichen Hfl. 
8.— 8.50 per cbm pp t; K óping—S tettin  200 tons Feldspat 
Rm. 8.— pp t; B arth—Stralsund—Itzehoe 1/150 tons Zucker 
Rm. 6.— p p t; M artinshafen—D uisburg  150/300 tons K reide 
Hfl. 71/2 ppt.
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‘SleicfasnuciiricMenstelle 
I g r  ^ i ig c w lt c f f i i f c l  in  Stettin ‘SłezirEc cP®mmern, fjrenzmarlc*

Konzentration des amtlichen AuBenhandelsdienstes.
D ie Forderung  des deutschen AuBenhandels, vor allem  

durch den  w irtschaftlichen N achrichten- und A uskunftsdienst, 
ist bis vor kurzem  durch d ie  Z entra lste lle  fiir den  w irt
schaftlichen A uslandsnachrichtendienst, das Zollbiiro des 
R eichsw irtschaftsm inisterium s und d ie  D eutscher W irtschafts- 
d ienst G. m. b. H . in d e r Spitze w ahrgenom m en w orden. 
D iese Stellen, die m iteinander zusam m engearbeitet haben, 
haben  sich nach dem  U rteil d e r beteilig ten  W irtschaftskreise 
D eutschlands bei der E rfiillung d e r ihnen iibertragenen  A uf
gaben  durchaus bew ahrt. Im m erhin  haben sich w egen der 
verschiedenartigen S tellung d ieser drei O rganisationen gegen- 
iiber den verschiedenen Stellen sow ohl im  A usland wie im 
Inland gew isse Schw ierigkeiten  gezeig t, -die ‘je tz t dazu ge- 
fiihrt haben, daB sie un ter dem  gem einsam en N am en „ Z e n 
t r a l s t e l l e  f ii r A u B e n h a n d e 1“ zusam m engefaBt w or
den sind. D iese neue Spitze tritt nun im R ahm en ih rer Tłitig- 
keit sow ohl mit den  innerdeu tschen  O rganisationen wie mit 
den ausw artigen  V ertre tungen  unm ittelbar in V erbindung 
und hat ais gem einsam es R efera t des A usw artigen Amts und 
des R eichsw irtschaftsm inisterium s, wie es bisher die Z en 
tralste lle  fiir den w irtschaftlichen A uslandsnachrichtendienst 
war, a lle  nicht zur H andelspolitik  gehórenden  F ragen  d e r 
A.uBenhandelsfórderung, soweit sie nicht wie die Ausstel- 
lungs- und M essefragen und d ie  F ragen  d e r E x po rtk red it- 
versicherung und E x po rtgaran tien  auf Spezialgebieten  liegen 
und dem zufolge anderen  S tellen zugew iesen sind, und 

.. die A ngelegenheiten  des w irtschaftlichen N achrichten-, Zoll- 
und A uskunftsdienstes zu bearbeiten .

D am it ist eine organ isatorische M aBnahm e getroffen, 
die vom G esichtspunkt gróB tm óglicher V ereinfachung und 
R ationalisierung der V erw altung auf dem  hier in F rag e  
stehenden G ebiet lebhaft begriiBt w erden muB. D er Auf- 
gabenkre is d e r neuen S telle ist im V ergleich zu d e r friiheren 
O rganisation  etw as erw eitert w orden; es sei jedoch  betont, 
daB die M aBnahm e der beiden beteilig ten  M inisterien an 
der groBe T eile d e r W irtschaft besonders in teressierenden  
b isherigen Stellung d e r R eichsnachrichtenstellen  fiir AuBen- 
handel im  R ahm en d e r O rganisation  des w irtschaftlichen 
A uslandsnachrichtendienstes nichts andert. D er neuen Z en tra l
stelle is t ein B eirat angegliedert, dem  auch V ertre te r d e r 
W irtschaft angehoren  und der eine w irksam e V ertretung  auch 
der In teressen  der N acbrichtenstellen  gew ahrleisten  soli. 
Schon d ie  B ezeichnung „ Z e n t r a l s t e l l e  f i i r  A u B e n -  
h a n d e l "  b irg t ja iibrigens in sich, daB die ganze  O rgan i
sation fiir d ie  am  E x p o rt in teressierte  deu tsche Wirtschaft* 
geschaffen  ist, wobei a llerd ings sofort d ie F rage  entsteht, in 
wie w eit sich der S taat iiberhaupt auf dem  G ebiet d e r 
A uBenhandelsfórderung prak tisch  beta tigen  soli. N ach den 
w echselvollen E ntw icklungen, die gerad e  in D eutschland auf 
diesem  G ebiete durchgem acht w orden sind, w ird m an aber 
heu te  doch mit gutem  G rund der Ansicht zuneigen miissen, 
daB eine straffe, leistungsfahige und mit ausreichenden Geld- 
m itteln versehene am tliche O rganisation  w iinschensw ert und 
erforderlich  ist, um  den deutschen E x p o rt so seh r wie m óg
lich zu intensivieren. E s kann  heute nicht m ehr verkannt 
w erden, daB, w enn auch auf dem  G ebiet d e r am tlichen A uBen
handelsfórderung  heu te  noch im m er in D eutschland m ancher- 
lei M angel vorhanden sein m ógen, im  ganzen genom m eu aber 
in der E ntw ick lung  d e r Ja h re  nach dem  K riege B edeutendes 
erreicht ist. GroBe T eile  der deutschen  W irtschaft erkennen 
diese Leistung auch vollauf an. H offentlich trag t d ie  neue 
Z en tra lste lle  nun dazu bei, daB auch in den B eziehungen, in 
denen bisher noch am  m eisten W iinsche offen geb lieben  sind, 
nun im  Lauf der w eiteren E ntw ick lung  m ehr ais b isher fiir 
die F o rderung  des d eu ts c h e n  E xpo rts  getan  w erden kann. 
W enn auch mit B efriedigung zugegeben  w erden muB, daB 
auf dem  G ebiet d e r w irtschaftlichen A uslandsberichterstat- 
tu n g -h eu te  zum Teil von den  deu tschen  ausw artigen  V ertre- 
tungen schon ganz H ervorragendes geleistet w ird, so bleiben 
doch in d ieser R ichtung einstw eilen im m erhin noch m anche 
W iinsche offen, was angesichts der zur V erfiigung stehenden 
ungeniigenden H ilfsm ittel auch gar nicht W under nehm en 
kann. E s w are d a h e f  erfreulich, w enn h ier durch  d ie  Zur- 
verfiigungstellung gróB erer M ittel, mit denen  gerade  auf 
diesem  fiir die E ntw ick lung  der deu tschen  W irtschaft so 
w ichtigen G ebiet nicht gespart w erden sollte, sowie 
durch einen Ausbau d e r W irtschaftsabteilungen der d e u t
schen am tlichen Y ertretungen  im  A uslande noch bessere

E rgebnisse  erzielt w erden kónnten. Auch hinsichtlich der 
Schnelligkeit der N achrichteniiberm ittlung, beispielsw eise auf 
dem  G ebiet der Z ollberichterstattung, kann  noch manches 
getan  w erden; nam entlich m achte sich hier das fast voll- 
kom m ene Fehlen  d e r telegraphischen  B erich tersta ttung  b is
her sehr erschw erend bem erkbar. In  einer andern  Beziehung 
zeigen sich g erad e  in le tzter Zeit Ansiitze, die im  Interesse 
der Forderung  des deutschen  AuBenhandels konseąuen t aus- 
gebau t und erw eitert w erden sollten. E s handelt sich um  die 
persónliche F iih łungnahm e der B eam ten des deutschen aus
w artigen D ienstes mit den an dem  jew eils in F rage  kom m en- 
den L ande in teressierten  W irtschaftskreisen , hauptsachlich in 
der F orm  von Sprechstunden, die fiir bestim m te T ag e  des 
A ufenthalts dieser B eam ten in D eutschland je tz t schon ein- 
gefuh rt sind und die m óglichst noch in verm ehrtem  MaBe 
stattfinden sollten. H ier ergibt sich leicht eine sehr wertvolle 
und fruch tbare  F iihłungnahm e mit der W irtschaft, wie sie 
schon oben ais erforderlich gekennzeichnet wurde.

D ie h ier in F rage  stehenden In teressen  sind ja, nicht 
allein die einzelner deu tscher W irtschaftskreise; noch sind 
sie lediglich eine V erw altungssache des Staates, yielm ehr 
handelt es sich h ier fiir d ie  w eitere E ntw icklung des ganzen 
deutschen V olkes um eine Lebensfrage, und wenn jetz t aus 
d ieser E rkenn tn is heraus die am tliche O rganisation begrilBens- 
w erterw eise eine straffe Z usam m enfassung erfahren  hat, so 
sollte vor allem  d ie A rbeit d ieser O rganisation auch dadurch 
fruch tbar und produktiv  gem acht w erden, daB dem 
am tlichen A uBcnhandelsnachrichtendienst die erforder- 
lichen M ittel bew iiligt w erden. So sehr gerade  die W irt
schaft einer verniinftigen Sparpolitik  des S taates das W ort 
redet, so muB m an sich doch daruber k la r sein, daB in 
Bezug auf die Forderung  des AuBenhandels nicht iiber ein 
gew isses MaB hinaus gespart w erden darf, daB vielm ehr die 
Mit el die h ier.iir t e w i l ig t  w erden, sich unm i.te lbar produktiv 
in verm ehrter A rbeit fiir die deutsche Industrie und dam it 
in der B esserung der deutschen H andelsbilanz und der 
I Ierabm inderung  der A rbeitslosenziffer ausw irken.

D r. E . Sch.

Bei der R eichsnachrichtenstelle fiir A uBenhandel in 
Stettin, Bórse II, sind u. a. die nachfolgend aufgefiihrten 
N achrichten  eingegangen. D iese kónnen von interessierten 
F irm en  in d e r G eschaftsstelle d e r R eichsnachrichtenstelle 
eingesehen oder abscliriftlich bezogen w erden.
B e l g i  e n :  B eitreibung von F orderungen.
S c h w e i z : S tickereiindustrie.
T i i r k e i :  H erste llungsdaten  auf den D osen eingefiihrter 

K onserven.
T u n i s :  R atsch lage an am  E x p o rt nach T unesien in ter

essierte K reise; V ertreter, Sprache und A d ress ie ru n g  
von A ngeboten  und D rucksachen.

K a n a d a :  A bsatz der deutschen M aschinenindustrie.

Firmenlisten und Merkblalter fiir den deutschen AuBen
handel, D er R eichsnachrichtenstelle gingen nachstehend auf' 
g efuh rte  F irm enlisten  und M erkblatter fiir den deutschen 
A uBenhandel zu. Sie kónnen  auf dem  B uro d e r Stelle ein
g e se h e n  bzw. durch den H andelsauskunftsd ienst d e r  Z en
tralste lle  fiir AuBenhandel, Berlin W. 35, S c h o n e b e rg e f 
U fer 21, gegen  E rsta ttu n g  der U nkosten  bezogen w erden:

1. M erkblatt fiir den deutschen AuBenhandel mit P arag u y  
(N r. 59, Preis 0,75 RM.).

2. M erkblatt fiir den deutschen AuBenhandel mit C o l u m b i e n  
(N r. 18, Preis 0,75 RM.).

3. M erkblatt fiir den  deutschen  A uBenhandel mit Britisch- 
Sudafrika (Nr. 13, Preis 0,75 RM.).

4. M erkblatt fiir den deutschen  AuBenhandel mit H aiti und 
der D om inikanischen R epublik  (N r. 30, Preis 0,50 RM-)-

5. F irm en, d ie  sich fiir die U ebernahm e von V e r t r e t u n g e n  
deutscher F irm en in teressieren, in N ew  O rleans (Preis
2,— RM.).

6. H andelsfirm en in S ingapore (Preis 2,—- RM.).
7. H andelsfirm en in Chile.
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Warnung vor auslandischen Firmen. E s  w i r d  d a r 
a u f  a u f m e r k s a m  g e m a c h t ,  d a B  b e i d e r  R e i c h  s .  
n a c h r i c h t e n s t e l l e  l a u f e n d  W a r n u n g e n  v o r  
a u s l a n d i s c h e n  F . i r m e n  e i n g e h e n ,  m i t  d e n e n  
d e u t s c h e  F i r m e n  u n g i i n s t i g e  E r f a h r u n g e n  
g e m a c h t  h a b e n .  D i e  e i n g e g a n g e n e n  W a r n u n 
g e n  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 e 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 11 e n 
e i n g e s e h e n  w e r d e n  k a n n .

Neues spanisches Patentgesetz. Die der D eutschen 
H andelskam m er fiir Spanien in B arcelona ais M itglieder an- 
geschlossenen deutschen in M adrid und Barcelona ansassigen 
P aten tanw alte

1. F irm a R oeb & Co., M adrid, M oreto 8,
2. Agencia E specia l Paten tes y M arcas T o rre  e H inzel- 

mann, Barcelona, Consejo Ciento 347.
haben iiber w esentliche E inzelheiten  des am  15. S eptem ber
1929 in K raft ge tre tenen  neuen G esetzes, insbesondere iiber 
w ichtige A enderungen bisher ge ltender B estim m ungen, je 
eine D enkschrift ausgearbeite t. D ie von R oeb & Co., M adrid, 
herausgegebene D enkschrift ist in spanischer Sprache, die 
von Agencia E specia l Patentes- y Marcas, B arcelona, h e rau s
g egebene Schrift in deutscher Sprache verfaBt. N ahere 
A uskunft iiber den  Inhalt der D enkschrift kann  die R eichs
nachrichtenstelle erteilen.

Mifleilungen des Groffliandelsverbandes Sfettln e. V.
D ie G e s c h a f t s s t e  I l e  des G roB handelsverbandes 

Stettin  e. V. ist von K ónig-A lbertstr. 42 nach M onchen- 
straBe 4 11 verlegt w orden.

D er V o r s i t z e n d e  d e s  G r o B h  a  n d e 1 s v e r b a n - 
d e s ,  H e rr Carl M eister, w urde ais M itglied in den V orstand 
des R eichsverbandes des D eutschen GroB- und U ebersee- 
handels e. V. gew ahlt. D er V erband begriiBt d iese W ahl, 
da die Sonderin teressen des GroBhandels im pom m erschen 
W irtschaftsgebiete nunm ehr unm itte lbar bei allen B estrebun- 
gen des R eichsverbandes w ahrgenom m en w erden kónnen.

V on einer d e r B ezirksgruppen  des R eichsverbandes ist 
die A nregung ausgegangen , mit allem  N achdruck fiir die 
N e u s c h a f f u n g  e i n e s  2 5 -  P f e n n i g s t i i c k e s  bei den 
zustandigen R egierungsstellen  einzutreten, da  sich fiir die 
P ragung  d ieser neuen Miinze ein starkes V erkehrsbediirfn is 
herausgestellt hat. W ir b itten die M itglieder unseres Ver- 
bandes, uns ih re  A uffassung iiber d ie  N euschaffung dieses 
G eldstiickes bekann tgeben  zu wollen.

W ir erhalten  vom R eichsverband des D eutschen GroB- 
und U eberseehandels e. V. fo lgende Zuschrift betr. U eber- 
schuldung. bei K onkurs:

,,Im  § 64 des G. m. b. H .-G esetzes w ird dem  Ge- 
schaftsfuhrer zur Pf licht gem acht, daB er bei Zahlungsun- 
fahigkeit und U eberschuldung K onkurseróffnung beantrag t. 
UnterlaBt er d iese V erpflichtung, so ist er gemaB § 84 des 
G. m. b. H .-G esetzes strafbar.

D ie A nm eldung w egen Z ahlungsunfahigkeit ist durch die 
B ekanntm achung vom 8. A ugust 1914 auBer K raft gesetzt, 
d ie A nm eldepflicht w egen U eberschuldung, sofern sie auf 
V aluta-Schulden oder auf G oldw ahrungsschulden sich bezieht, 
du rch  B ekanntm achung vom 28. A pril 1920 und 24. De- 
zem ber 1922. W enn auch einige K om m entare der Ansicht 
sind, daB diese V orschriften zw ar nicht fórmlich aufgehoben, 
aber praktisch  gegenstandslos seien, so hat das R eichsgerichf 
sich in einer E ntscheidung  vom 7. 4. 1927 (Ju r. W ochen- 
schrift 1927 S. 1696 Ziff. 297) auf den  S tandpunk t ge- 
stellt, daB d iese  V erordnungen  noch sam tlich in K raft sind.

B eschw erden des M ifgliederkreises dariiber, daB sich 
das B estehen der V erordnung in d e r Praxis ungiinstig ausge- 
w irkt habe, haben  uns V eranlassung gegeben, uns mit dem  
R eichsjustizm inisterium  in V erbindung zu setzen. D ieses teilt 
mit, daB der E n tw urf eines G esetzes, das d ie  A ufhebung 
der B ekanntm achung, betreffend  d ie  zeitw eilige AuBerkraft- 
setzung einzelner V orschriften des H andelsgesetzbuches usw. 
vom 8. A ugust 1914 (R eichsgesetzb latt S. 365) und der 
V erordnung iiber d ie  zeitw eilige B efreiung von der V erprlich- 
tung zur K onkursanm eldung bei U eberschuldung vom 28. 
April 1.920 (R eichsgesetzb latt S. 696) in der F assung  des 
G esetzes vom 24. D ezem ber 1922 (R eichsgesetzb latt 1921*
I. S. 21) vorsieht, dem nachst dem  R eichstag  zur Vera,b- 
schiedung yorgelegt w erden w ird .“

Nadiridilen des Verbandes des Slefffner ElnzelKiandels e. V. Sfeffin.
Einzelhandelsfragen.

In diesem  A ufsatze sollen in ers ter Linie die E inze lhan 
delsfragen  besprochen w erden, welche auf der T agung  der 
H auptgem einschaft des D eutschen E inzelhandels vom S ep 
tem ber in H am burg  im V orderg runde d e r E ró rte rung  und 
des In teresses standen. D am it, daB diese F ragen  von der 
Spitzenorganisation des E inzelhandels zur D iskussion gestellt 
wurden, wird bereits ih re  W ichtigkeit hervorgehoben.

Steuern, Buchfuhrung.
D ie S teuerfrage, welche nicht allein  den E inzelhandel, 

pondem die gesam te W irtschaft angeht, die groBe M asse d e r 
Kleinhiiiidler ab e r vielleicht besonders bedriickt, konnte  im 
Rahm en d e r T agung  d e r H auptgem einschaft auch nur von 
•Jen allgem einen w irtschaftspolitischen G esichtspunkten aus 
betrachtet w erden. N ach A uffassung des E inzelhandels bedarf 
es einer g rundlegenden  R eform  der deutschen Finanzw irt- 
sęhaft und Sozialpolitik. D abei soli die E rhaltung  und P flege 
emes gesunden M ittelstandes m ehr ais b isher in den  V order- 
grund gestellt w erden. D ie W irtschaftspolitik  muB darauf 
^bzielen, durch S teuersenkung die P rivatw irtschaft in ih rer 
|  roduktiyitiit zu stiirlcen und neue V orbedingungen fiir eine 
^ó rderung  der K apitalb ildung zu schaffen. Im  besonderen  ist

A usgabenseite des H aushalts a ller óffentlichen K orper- 
sęhaften herabzusetzen, wobei die A rbeiten zur D urchfiihrung 
^ n e r  um fassenden V erw altungsreform  kriiftiger ais b isher zu 
órdern  sind. Sow eit d ie  N euregelung  der R eparationsfrage 
tr sp a rn is se  bringt, diirfen d iese  un ter keinen U m standen 
zur V erm ehrung d e r A usgabenseite im  óffentlichen H aushalte  
^erbraucht w erden. Alle E insparungen  sollen zu steuerlichen 
-rleichterungen verw endet w erden. D ie F o rderung  des E in- 

^elhandels nach Senkung der R ealsteuer und d e r  G ew erbe- 
steuer ist d ringlicher ais je . H ierzu  verlangt d e r E inzelhandel 
plri en tsprechendes SteuervereinheitU chungsgesetz. Auf dem  
^-•ehiete der R eichssteuern  wird ferner eine Erleichterunsr in

der E inkom m ensbesteuerung  gefó rdert. D er E inzelhandel er- 
w artet alles in allem  eine durchgreifende Senkung der untrag- 
bauen S teuerlasten , „die in geradezu  verzw eiflungsvoller 
U eberfiille  gegenw iirtig  auf dcm  E inzelhandel und dam it auf 
einer d e r gróBten deu tschen  B erufsgruppen  des deu tschen  
M ittelstandes lasten .“ *)

W ahrend sich die Industrie  schon friihzeitiger der. Fór- 
derung  eines guten  B uchhaltungsw esens zuw andte, hielt 
eigentum licherw eise der H andel, in sbesondere d e r E in ze l
handel, an  vielfach veralte ten  Form en d e r B uchfuhrung fest. 
D ie w irtschaftlichen Schw ierigkeiten  m ancher E inzelhandels- 
firm en w aren vielleicht zu verm eiden, zum m indesten herab- 
zum indern gew esen, w enn durch eine kurzfristige E rfolgs- 
rechnung  das K rankhafle  des B etriebes aufgedeck t w orden 
ware. E ine  gute B uchfuhrung ist eben d ah e r fiir jeden 
B etrieb so wichtig, weil sie erst dem  B etriebsinhaber die 
K enntnisse iiber d ie  L age seines U nternehm ens verm ittelt. 
D aher versucht d ie  H auptgem einschaft in verstark tes MaBe, 
dem  gesam ten  E inzelhandel ein neues System  in der B uch
fuhrung und zw ar nach einheitlichen G esichtspunkten zu 
geben. W enn sie die B uchfuhrung norm ieren  will, so ge- 
schieht dies wohl in dem  G edanken, daB zw eckm aB igerw eise 
nicht jed e r einzelne B etrieb sein eigenes B uchungssystem  
hat, sondern daB es w irtschaftlicher ist, w enn von einer 
zentralen  S telle aus einheitliche G rundlagen geschaffen  w er
den, auf denen der einzelne B etrieb evtl. mit H ilfe von Sach- 
verstandigen sein R echnungsw esen w eiter ausbauen  kann. 
N ach A uffassung der H auptgem einschaft sind d ie  b isherigen 
fiir verschiedene B ranchen ausgearbeite ten  M usterbuchfiihrun- 
gen zu stark  un ter B erucksichtigung steuerlicher Gesichts- 
punkte aufgestellt, ih r M angel ist oft der, daB sie den Be-

*) Aus der E ntschlieB ung der H auptgem einschaft des 
D eutschen E inzelhandels.
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trieben keine organisatorischen V orteile bringen. F ast alle 
b isherigen System e haben ungeniigende U nkostenauftcilungen, 
obgleich eine genaue E rfassung  und U nterteilung aller Un- 
kosten  auch i m kleineren  E inzelhandelsbetriebe notw endlg 
ist. Von der H auptgem einschaft w erden bei den b isherigen 
V erfahren  folgende M angel besonders hervorgehoben: 1. sel- 
tene B ilanzierung (gew óhnlich nur einm al jahrlich), 2. kom pli- 
z ierte B uchhaltungsverfahren, 3. iiberm aBige A rbeit (durch 
das F iih ren  von vielen B iichern und durch  m ehrm alige 
U ebertragungen  eines G eschaftsvorfalls), 4. ungeniigende 
M oglichkeit w eiterer U nterteilungen  und E rw eiterungen  
(durch das F iihren  von starren, gebundenen  Biichern). Die 
H auptgem einschaft wird ihr System  ohne Riicksicht auf die 
BetriebsgróBe, jedoch nach B ranchen spezialisiert aufstellen 
kónnen. D er V orschlag der H auptgem einschaft geh t ferner 
dahin, die R ichtlinien fiir die E inheitsbuchfiihrung so zu 
fassen, daB ais System  die  doppelte  B uchhaltung mit einheit- 
lichem K ontenplan, vor allem  einheitlicher U nkostengliederung  
festgelegt wird, und daB zur V erm eidung unnótiger A rbeiten 
das D urchschreibeverfahren  die G rundlage bildet. E s soli 
auf alle Fachausdriicke (D ebet, K redit. D elkredere, D ubiose 
usw .) verzichtet w erden und an ih re  S telle sollen k lare  Be- 
zeichnungen treten . D as Bilanz-, das Gewinn- und V erlust- 
konto  w erden fortfallen und die  B ilanzen jederzeit von den 
K onten abgelesen  w erden kónnen.

Das gewerbliche Mietrecht.
D ie Sonderstellung des E inzelhandlers auf dem  G ebiete 

des M ietrechts erg ib t sich daraus, daB d e r L adenm ieter im  
G egensatz sow ohl zu den W ohnungsm ietern  ais auch zu den 
Inhabern  aller anderen  gew erblichen R aum e im  R egelfa lle  auf 
das E rdgeschoB  des V orderhauses angew iesen ist. D er zur 
V erfiigung stehende L adenraum  ist also seinem  W esen nach 
schon eingesćhrankt. Nicht 'jede G egend, jede StraBe eignet 
sich gleichm aBig zur A ufnahm e eines Ladengeschaftes. Fast 
im m er besteht eine starkę  V erbundenheit des E inzelhandels- 
betriebes mit einer bestim m ten V erkaufsgegend, oft sogar 
mit einer bestim m ten StraBenseite. W enn auch eine solche 
Y crbundenheit bei anderen  B erufsgruppen fes tste llbar ist, so 
kónnen d iese tro tzdem  ihre B etriebe leichter und ohne Ge- 
fahrdung  der K undschaft in eine andere  G egend verlegen. 
Der. Besitz eines bestim m ten Ladens bedeute t oft fiir den  
E inzelhandel d ie  G rundlage seiner E xistenz. D iese besondere 
Stellung des L adenm ieters erfordert auch eine ąualifizierte 
rechtliche B ehandlung. D iese besondere L age des E inzel- 
handelsm ieters ist b isher gese tzgeberisch  nicht beachtet w or
den. D as B iirgerliche G esetzbuch regelt d ie gesam te Raum - 
m iete unterschiedslos. Auch w ahrend d e r Z w angsw irtschaft 
ist dieses Problem  nicht erkannt w orden. Ais ab e r die 
Ladenm ieter an  dem  allgem einen M ieterschutze der Z w angs
w irtschaft nicht m ehr teilnahm en, und ais d ie  gew erblichen 
R aum e aus der Z w angsw irtschaft herausgenom m en wurden, 
m achte sich der U nterschied, w elcher innerhalb  d e r G ruppen 
d er G eschaftsraum m ieter zw ischen den L adenm ietern  und 
den M ietern d e r iibrigen gew erblichen R aum e vorhanden 
w ar, geltend. D iese U nterscheidung w urde leider nicht in 
den landesrechtlichen Y erordnungen, insbesondere in d e r 
preuBischen L ockerungsverordnung vom  11. 11. 1926 versucht.

O bw ohl nach verschiedenen R ichtungen hin d ie  In te r
essen von L adeninhabern  und H ausbesitzern  gem einsam  sind 
(die Giite eines Ladens, w elche von der R egsam keit des 
L adeninhabers abhangt, hebt den  E rtrag sw ert des Laden- 
gebaudes iiberhaupt), wird es w irtschaftlich oft zu In ter- 
essengegensatzen  daclurch fiihren, daB d e r  L adeninhaber die 
von ihm  erw orbene A bsatzm óglichkeit in einer G egend durch 
einen langfristigen M ietvertrag  sichern will, w ahrend der 
H ausw irt an  d ieser L angfristigkeit nur dann  ein In teresse 
hat, wenn sie ihm  eine angem essene M iete sichert. D er 
E inzelhandel hat sich im allgem einen nicht dagegen  gew ehrt, 
d ie L adenm iete den U nkosten  des H ausbesitzers anzupassen, 
obw ohl g erad e  die M iete in den U nkosten  des E inzelhandels 
keine geringe R olle spielt. In B etrieben des Lebensm ittel- 
handels sind 2 und 3,2 v. H . des U m satzes als;_ M ietsbetriige 
erm ittelt, im T extileinzelhandel w urden ais M ietsbetrage 
3 v. H . des U m satzes, ais U nkosten  fiir G eschaftsraum e 
insgesam t zw ischen 4 und 5 festgestellt. In  G roB stadten 
diirfen diese Satze ganz erheblich hóher liegen.

D en bestehenden  M angeln will ein V orschlag d e r H a u p t
gem einschaft abhelfen . In das B iirgerliche G esetzbuch sollen 
erganzende B estim m ungen dahin  aufgenom m en w erden, daB 
die K iindigung eines gew erblichen L adenraum es nur aus 
w ichtigem  G runde (ein B egriff, d e r aus dem  D ienst- bezw . 
A rbeitsrecht entnom m en ist), erfolgen kann. Ais w ichtige 
G riinde sollen insbesondere gelten : 1. w enn d e r M ieter mit

der Zahlung der M iete in V erzug geriit ,2. wenn der: M ieter 
oder eine Person, d ie zu seinem  G eschaftsbetriebe gehórt, 
sich einer erheblichen B elastigung des V erm ieters oder eines 
H ausbew ohners schuldig macht, 3. w enn d e r V erm ieter den 
M ietraum  fiir eigene gew erbliche Z w ecke dringend gebraucht.

Sow eit einer dieser G runde gegeben  ist, ist d ie Kiindi- 
gung nur fiir den SchluB eines K alenderviertel'jahres zu- 
liissig und hat spiitestens am  dritten  W erk tage  des Viertel- 
jah res  zu erfolgen. 6 M onate b e trag t d ie  K iindigungsfrist 
nur dann, wenn d e r V erm ieter w egen d ringenden  E igenbe- 
darfs k iindigt. E s kann  auB erdem  eine fristlose Lósung des 
M ietverhaltnisses durch den  V erm ieter erfolgen, w enn der 
M ieter oder derjenige, w elchem  der M ieter den  G ebrauch 
der gem ieteten  Sache iiberlassen hat, ungeachtet einer Ab- 
m ahnung des V erm ieters einen vertragsw idrigen  G ebrauch 
der Sache fortsetzt, d e r die R echte des V erm ieters in er- 
heblichem  MaBe verletzt, insbesondere einem  D ritten  den 
ihm unbefugt iiberlassenen G ebrauch belaBt oder die Sache 
durch V ernachlassigung der dem  M ieter obliegenden  Sorg- 
falt erheblich gefah rdet (§ 553 BSO). Auch der M ieter wird 
aus w ichtigen G riinden kund igen  kónnen, z. B. w egen A uf
gabe des G eschafts. Falls eine K iindigung aus einem w ich
tigen G runde nicht -erfolgt ist, gilt d as M ietverhaltnis zu den 
b isherigen B edingungen ais auf unbestim m te Zeit verlangert. 
Falls der V erm ieter o der d e r M ieter von d e r vertraglichen 
Miete, w elche vielleicht zu hoch oder zu niedrig erscheint, 
zu der sog. „angem essenen“ M iete iibergehen wollen, dann 
kónnen sie dieses V erlangen nur un ter Innehaltung  der drei- 
m onatlichen K iindigungsfrist tun. W enn sich d ie  Parteien 
iiber d ie  H óhe d e r M iete nicht einigen kónnen, erfolgt eine 
F estsetzung  d e r „angem essenen“ M iete durch  das Gericht. 
Sie kann  a b e r  nur dann  erfolgen, wenn ein M ietyerhaltnis 
nach Ablauf der V ertragsdauer auf unbestim m te Zeit ver- 
liingert ist. W ahrend der V ertragsdauer kann  eine vertraglich 
vereinbarte  M iete nicht geandert w erden.

D er Y orschlag d e r H auptgem einschaft bringt eine we- 
sentliche N euordnung des M ietrechts fiir L adenraum e bezw. 
ziem lich w eitgehende V orschlage; tro tzdem  erscheinen sie 
weiten T eilen  des E inzelhandels ais nicht w eitgehend genug, 
in sbesondere deshalb , weil die F estsetzung  des M ietpreises 
fiir L adenraum e noch zu stark  der W illkiir des V erm ieters 
unterliegt, und weil d ie  vorgeschlagene N euregelung  dein 
M ieter nicht geniigende Sicherheiten  hinsichtlich d e r D auer 
des M ietverhaltnisses bietet.

Kreditfrage des Einzelhandels.
U m stande verschiedenster Art fiihrten zu einem  K apital- 

schw und und dam it zu einem erhóhten  K reditbedarf im E in 
zelhandel. D ie W arenbestande w urden w ahrend der Geld- 
entw ertung  geraum t; in V aluta durfte Z ahlung w eder ge- 
fo rdert noch genom m en w erden. D ie K aufkraft w eiter Kreise 
versagt in den letzten  Jah ren . D ies w irkt sich in langsam er 
Zahlungsw eise bezw . in einem  T eilzah lungssystem  aus. Eine 
K apitalansam m lung ist nicht durchfiihrbar schon mit Riick- 
sicht auf d ie  s ta rkę  B esteuerung. D er starkę K onkurrenz- 
kam pf zw ischen den  G roB betrieben und den kleinen U n te r
nehm ungen des E inzelhandels zw ang die letzteren , wenn 
sie nicht hoffnungslos im  E x istenzkam pf erliegen wollten, 
ih re  G eschafte den  m odernen V ertriebsform en anzugleichen 
und K apitalinvestitionen zur M odernisierung der Ladenraum e 
und der Schaufenster vorzunehm en. Ali dies veranlaBte starkę 
Spannungen in den K apitał- und K reditverhaltn issen  groBer 
T eile des E inzelhandels. In  dem  K reditw esen selbst traten 
fiir den E inzelhandel gew isse W andlungen ein. D ieser wurde 
friiher besonders von 2 Seiten, von den  L ieferanten  durch 
W arenkred ite  und von den  B anken durch Personalkredite 
finanziert. D er L ieferant iibernim m t heute nicht m ehr in dem 
MaBe wie friiher d ie R olle des F inanziers des E inzelhandlers, 
insbesondere d e r GroBhancller, w elcher infolge stiirkerer 
K apitalverluste d iese Funktion  nicht m ehr ganz iibernehm en 
kann. Aus dem  P ersonalkred it ist mit der Zeit ein R ealkredit 
gew orden. D ie groBe M asse d e r E inzelhand łer verfiigt abef 
nicht iiber geniigend Sicherheiten, um  d iese zu erhalten- 
G rundbesitz hat er seiten. A ndere S icherungsm óglichkeiten, 
S icherungsiibereignung des W arenlagers (E igentum svorbehalj 
des L ieferanten) o d e r Zession von B uchforderungen sind 
meist schw er durchfiihrbar. D ie óffentlichen Institu te  z. B> 
die Sozialversićherungstrager und auch d ie  Sparkassen  koni- 
m en fiir die G ew ahrung von Personalk red iten  nur in geringem  
AusmaB in F rage, da d iese an  zu sta rre  V orschriften hin ' 
sichtlich der zu stellenden Sicherheiten gebunden  sind. Aus- 
landskred it flieBt wohl in die K assen von W arenhauskon- 
zernen, nicht aber in d ie  des k leineren  E inzelhandlers. Die 
W iederbelebung des Personalk red ites kann allein die Kredi*'
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nóte des E inzelhandels iiberw inden. D er ungesicherte  K redit, 
d e r V ertrauenkred it, kann  nur von zw ei Seiten kom m en, 
und zw ar von den  privaten K red itbanken  und von den K re
ditgenossenschaften . N eugrundungen  von. B anken zur Fi- 
nanzierung  des E inzelhandels — es sind V orschlage zur 
G riindung einer Z entra leinzelhandelsbank  und von Branchen- 
banken  gem acht w orden — steht d e r  E inzelhandel mit 
R echt skeptisch gegeniiber. W enn auch von Seiten der K re 
d itbanken  versichert wird, daB sie den  E inzelhandel ge- 
niigend berucksichtigen, so ist d ies in einem  bei w eitem  
nicht geniigendem  U m fange d e r Fali. Auch die K red itbanken  
konnen  naturgem aB  die  K redite nur nach gew issen be- 
g renzten  G esichtspunkten geben. N ie sollte der B ankkred it 
unentbehrliches B etriebskap ita l erse tzen ; iiberhaupt sollte jede 
V erbindlichkeit, ob Bank- oder W arenschuld, m óglichst durch  
g re ifbare  W erte  gedeckt sein. D er E inzelhandel w urde 
seinerseits den P rivatbanken  zu geste igerten  K reditm óglich- 
k e iten  verhelfen, wenn er seinen G eldverkehr iiber d iese 
B anken leiten und seine taglichen K assen — es w erden im  
deutschen E inzelhandel arbeitstag lich  etw a 100 M illionen 
R eichsm ark um gesetzt — d iesen  zufiihren wiirde. W enn die 
P rivatbanken  von d e r E rkenn tn is ausgingen, daB die Sicher- 
heit des gegebenen  K redits nicht in den  P fandern  allein, 
sondern  vielleicht in eben dem  MaBe in der R entab ilita t des 
B etriebes, w elche der B ankier mit seinem  K redit fó rdern  
soli, ruh te , und wenn andererseits der k red itsuchende Ein-

zelhiindler u n te r o ffener D arlegung  seiner B etriebsverhalt- 
nisse im  R ahm en seines B etriebes b leibende K redit- 
antriige stellte, dann  d iirften  auf d e r G rundlage des Ver- 
trauens zw ischen G eldgeber und G eldnehm er w ieder ge- 
sunde K reditverhaltn isse ein treten  konnen.

D ie B eteiligung des E inzelhandels an  dem  S parverkeh r 
und an d e r K reditgew iihrung d e r K reditgenossenschaften  
hat b isher noch nicht den  U m fang angenom m en, wie sie 
m óglich ist und wie sie im  In teresse  des E inzelhandels liegt. 
Im  K olonialw arenhandel is t d e r G enossenschaftsgedanke auch 
hinsichtlich des G esichtspunktes d e r K reditaufnahm e am  
starksten  vorgedrungen. E in  T eil des landlichen E in ze l
handels hat AnschluB an d ie  landlichen K red itgenossenschaf
ten  gefunden. Im m erhin  soli nach einer Schatzung von 
Prof. Stein, des A nw altes des deutschen  G enossenschaftsver- 
bandes, etw a ein Sechstel des gesam ten  E inzelhandels kre- 
diitgenossenschaftlich versorg t sein; etw a in  dem selben  MaBe 
.soli es auch das H andw erk  sein. U eber die naheren  Ver- 
haltn isse bei den  K red itgenossenschaften  w erden augenblick- 
lich von dem  D eutschen G enossenschaftsverbande gem einsam  
mit d e r H auptgem einschaft E rhebungen  angestellt, insbe- 
sondere nach d e r R ichtung, in w elchem  U m fange bisher 
d ie  K reditgenossenschaften  dem  E inzelhandel reinen  Per- 
sonalkredit zur V erfiigung gestellt haben, und w elcher Art 
d ie  Sicherheiten  sind, w elche d e r E inzelhand ler bisher bei 
gesch iitz ten  K rediten  gab. D r. Krull.

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

Die Anwendung elekfrisdier Gerafe ais KuHurforfsdtrifl.
D ie E lek triz ita t herrsch t ais L ichtąuelle in S tad t und 

L and. D er E lek trom o to r ist das w ichtigste A ntriebsm ittel 
in Industrie, K leingew erbe und L andw irtschaft. Auch ais 
W arm eąuelle  .dringt d ie  E lek triz ita t auf allen G ebieten un- 
au fhaltsam  vjor. B esonders erfreulich ist in d ieser Be- 
ziehung die intensive A nw endung d e r E lek triz ita t im Iiau s- 
halt. H ier bedeute t sie eine E rlósung  von anstrengendei1 
und langw ieriger Arbeit, ebenso wie sie in d e r Industrie! 
und in der L andw irtschaft d ie  schw ere kórperliche A rbeit 
verdriingt hat. W enn m an iiberlegt, wie wenig H aushaltungen  
h eu te  noch in d e r L age sind, sich D ienstboten  zu halten;, 
so erkennt man, welch w ichtige A ufgaben die  E lek triz ita t 
h ier zu erfullen hat.

D ie E lek triz ita t kann  mit einfachen M itteln und beąuem  
fortgele ite t w erden. Sie kann  nótigenfalls mit scharfer órt- 
licher B egrenzung dahin gerich tet w erden, wo ihre Wir- 
kungen  erforderlich  sind. S ie kann  in beliebigen, genau ge- 
regelten  M engen zur W irkung gebrach t w erden. D as elek- 
trische G erat hat den  V orteil rascher und beąuem er Inbe- 
triebsetzung  und A uB erbetriebsetzung. E s ist unbestritten  
handgerech ter ais jedes mit an dere r E nerg ie form  betriebene 
G erat.

Von iiberragender B edeutung sind d ie  hygienischen Vor- 
ziige des e lektrischen B etriebes. In  d e r G liihlam pe, im 
E lek trom o to r und im  E lek trow arm egera t w ird keine  Luft 
dem  um gehenden  R aum  entzogen und die Luft wird auch 
nicht durch ungesunde V erbrennungsgase verschlechtert. E s 
g ib t keinen R auch, keinen RuB, keine Asche und keinen  
S taub. W eiterhin  ist die G efahrlosigkeit des e lektrischen 
B etriebes hervorzuheben. S treichholz und offene ITam m e 
w erden iiberfliissig und erzeugte  W arm ew ńrkungen konnen 
durch  geeigne te  K onstruktionen zw eckentsprechend einge- 
g ren z t w erden. E xplosions- und V erg iftungsgefahr scheiden 
gan z  aus.

D er e lektrische B etrieb bedeute t, insbesondere dadurch  
auch einen ku lturellen  F ortschritt, ais durch ihn betrach tliche 
A rbeits- und Z eitersparn isse  gew onnen w erden. Die ge- 
w onnene Zeit kann  fiir ideelle  A ufgaben, wie d e r K inderer- 
^ iehung und der P flege des Geistes gew idm et w erden.

D ie A nw endung d e r E lek triz ita t im  H aushalt ist den  
b re itesten  V olksschichten dadurch  erschlossen w orden, daB 
einesteils durch  d ie E infiihrung von H aushaltstarifen  d ie  
B etriebskosten  wesentlich herabgesetz t und andern teils voll- 
kom m ene im  Preise  erschw ingliche elektrische G erate durch 
d ie E lek tro industrie  geschaffen  w urden.

Auf dem  G ebiete der E lek trow arm e steht das elektrische 
K ochen heute  im V ordergrund  des In teresses. H ier m achen 
sich neben den V orteilen d e r H ygiene und S auberkeit noch' 
andere  V orziige geltend. D ie E igenart der W arm ezufuhr^ 
d. h. d ie  beąuem e R egelbarkeit und die G leichm aBigkeit d e r

entw ickelten W arm e sind fiir d ie  G iite d e r Speisen  von 
hohem  W ert. In fo lge d e r m ilden T em pera tu ren  w erden die 
N ahrstoffe  besser erhalten, das K ochgut geh t w eniger ein 
und w ird nicht unansehnlich. Aus dem  gleichen G runde wird 
auch an  F e tt gespart. D ie e lektrischen K o c h h e r d e  ent- 
halten  m eist ein ige K ochplatten  und eine B ratróhre. Be- 
m erkensw ert ist eine von der A EG  herausgebrach te  Anord- 
nung, bei d e r  d e r R aum  un te r der K o c h g e l e g e n h e i t  
durch einen G e s c h i r r s c h r a n k  p rak tisch  ausgenutzt 
wird, in dem  K ochgeschirre, M esser, Lóffel usw . nahe greif- 
bar un terzubringen  sind. D ie U nabhang igkeit von K am in 
und A bzugsrohr und die S auberkeit d e r elektrischen  Kochein- 
richtung m achen sie auch besonders geeignet fiir Klein- 
kiichen in N eubauten  und fiir K ochecken bei d e r  U nterver- 
m ietung.

Auch die e lektrische W arm w asserbere itung  in kleinen 
und groB en M engen erfreut sich groB er B eliebtheit. N eben 
T auchsieder und Schnellkocher fiir d ie  rasche  B ereitung 
k leiner M engen finden d ie  H e i B w a s s e r s p e i c h e r  im 
m er gróB ere V erbreitung, d ie  den  V orzug haben, fast keine 
B edienung zu benótigen und die jederze it heiBes W asseri 
abgeben  konnen. D ie H eiB w asserspeicher w erden in GroBen 
von 5 L iter Inhalt ab  bis zu m ehreren  tausend Literr* Inhalt 
gebaut und konnen, da d ie  A ufheizungszeit unabhangig  ist 
von der W asserverljrauchszeit mit billigem  N achtstrom  be- 
trieben  w erden. B esonders zu erw ahnen ist auch d e r B a d e -  
s p e i c h e r ,  d e r w egen seiner S auberkeit und U ngefahrlich- 
keit anderen  B adeófen vorgezogen  wird.

In m annigfaltigster Form  gibt es elek trische W arm e- 
gerate , d ie  dem  K om fort d ienen. So d ie  e lektrischen Tisch- 
gerate , wie K a f f e e m a s c h i n e n ,  T e e m a s c h i n e n ,  
B r o t r ó s t e r  und W a r m e p l a t t e n .  U n te r den  letzt- 
genannten  verdient die von d e r A EG  neuerd ings h e rau sg e 
brach te  S p e i c h e r w a r m e p l a t t e  besondere B eachtung, 
die vor der B enutzung durch halbstiindigen AnschluB an 
eine S teckdose aufgeladen  w ird und dann  auf dem  EBtisch 
ohne elektrische Zuleitung die d arau f geste llten  Speisen 
w arm halt.

Bei der K órperpflege ist d e r I i a a r t r o c k n e r  un- 
entbehrlich, d e r auch zum  T rocknen  von P ho top la tten  und 
dergl. herangezogen  w erden kann . W ohltuende W arm e liefert 
ais Z usatzheizung oder ais A ushilfsheizung in  d e r  U eber- 
gangszeit d e r elektrische Leuchtofen „ F u r n i c u l u s "  , d e r 
verstellbare  R eflek to ren  hat, die d ie W arm e in b reitem  
Strom e ausstralilen. Auch d ie e lektrische W a r m f  l a s c h e ,  
d ie  vor dem  G ebrauch aufgeheizt w ird, und dann  von d e r 
S teckdose unabhangig  ist, bilclet eine iiberaus p raktische 
W arm equelle im  Bett, am  Schreibtisch, im  K inderw agen  
und im  Auto. In fuBkalten R aum en schafft d ie  elektrische'. 
F  u B w a r m e p l a t t e  angenehm e W arm e.
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D as elektrische B i i g e l e i ś e n ,  von je h e r  das popu- 
larste  elek trische W arm egerat, ist neuerd ings w eiter vervoll- 
kom m net w orden durch  den E inbau  einer R egelvorrichtung, 
d ie es gesta tte t, mit einem  und dem selben  B iigeleiśen d ie  
verschiedensten  Stoffe mit d e r jew eils g iinstigsten  T em pera tu r 
zu biigeln.

D ie flinke A rbeit des E lek trom otors ha t sich d ie  H aus- 
frau  ebenfalls in den  verschiedensten  G eraten  zunatze g e 
m acht. D er S t a u b s a u g e r  vereinfacht in ungeahntem  
MaBe die tagliche R einigung, insbesondere d e r T eppiche. 
D er elektrische B o h  n e r  m acht friihere S chw erarbeit zur 
spielend leichten A rbeit. An d e r N a h m a s c h i n e  ersetzt 
d e r unerm iidliche M otor den nachgew iesenerm aB en gesund- 
heitsschadlichen FuB betrieb. In  d e r Kiiche, insbesondere

des gróB eren H aushalts, leistet d e r M otor in V erbindung  mit 
den verschiedensten  K i i c h e n m a s c h i n e n  seine Arbeit 
in einem  B ruchteil der beim  H andbetrieb  erforderlichen Zeit. 
E benso  nim m t er in der W aschkiiche d e r H ausfrau  fast alle 
kórperliche A nstrengung ab. U nd schlieBlich d ien t e r  in 
dem  nach. dem  K om pressionsprinzip arbeitenden  K ii h 1 - 
s c h r a n k  zur E rzeugung  von K altluft fiir d ie  F rischhaltung 
von Speisen und zur E rzeugung  von Eis.

In  D eutschland sind heu te  schatzungsw eise 30 M il
lionen elek trische G erate  in G ebrauch. A lljahrlich kom m en 
neue M illionen hinzu, w oraus hervorgeht, daB d ie  Sattigung 
noch in w eiter F erne  ist. D as unaufhaltsam e V ordringen d e r 
E lek triz ita t in den H aushalt ist ais Zeichen des kulturellen  
F ortsch rittes nur zu begriiBen.

Die SiemenS'§diadferfwerKe.
U nter den ganz groBen W eltfirm en, d ie  auf dem  G ebiete 

d e r E lek tro technik  alles herstellen, vom R iesen-S trom erzeuger 
bis zur S icherungspatrone, ist d ie  S i e m e n s - S c h u c k e r t -  
w e r k  e A .-G . eine d e r gróBten.

D iese F irm a bau te  d en  fiir d ie  hohe D rehzah l von 
3000 T ou ren  zurzeit gróB ten D a m p f t u r b o s a t z  fiir 
30000 K ilow att L eistung; sie lieferte  T r a n s f o r m a t o r e n  
gróBten AusmaBes fiir d ie  hóchste bis je tz t verw endete  Fern- 
leitungsspannung von 220 000/380 000 Volt und die fiir solche 
hohen Spannungen  bem essenen O e l s c h a l t e r ,  von dereń  
GróBe m an sich eine V orstellung m achen kann, wenn man 
bedenkt. daB sie mit einem  Schiage den  ganzen  Strom  
fiir eine m ittelgroBe S tadt ein- und ausschalten  kónnen.

auch im  hygienischen, zugfreien L u f  t h e i z g e r a t  be- 
findet. D er le tz tgenann te  A pparat weist auf das Sonder- 
gebiet d e r e l e k t  r i s c h e n  H e i z u n g  hin. H ier finden 
w ir H eizkórper fiir G a  r a g  e n ,  fiir K i r c h e n ,  S c h u l e n  
und fiir den  G ebrauch im  W o h n z i m m e r .  D ie w eiteren 
P ro tos-H ausgera te , wie die K l e i n k u c h e ,  die verschie- 
denen K ochgęrate  fiir Speisen und G etranke seien hier 
nur gestreift, da sie bereits im  G ebrauch sind. H ervorge- 
hoben sei das neueste w ichtige A nw endungsgebiet e lektrischer 
W arm e: d ie  e l e k t r i s c h e  G r o B k i i c h e ,  d ie  w egen ih rer 
R einlichkeit, leichten B edienung und dadurch bed ing tten  
U ebersichtlichkeit und P ersonalersparn is in K rankenhausern , 
Pensionen und G aststa tten  bereits viel eingebaut wurde.

An E l  e k t r o m o t o r e n  w erden W alzw erksm otoren  bis 
zu 32 400 K ilow att H óchstleistung gebaut, ferner andere  
Spezialm otoren  fiir alle  Industriezw eige, fiir B ahnen und 
B ergbaubetriebe . H och entw ickelt ist d ie  F ertigung  von 
m ark tgang igen  M otoren fiir den  B edarf des F abrikan ten  und 
K leinhandw erkers. D er elektrische E inzelan trieb  von W . e r k -  
z e u g m a s c h i n e n ,  E lek trom o to r und S teuerung  um- 
fassend, ist ein besonders gepfleg tes A rbeitsgebiet. A ber auch 
P u m p e n fiir H ausw asserverso rgung  und ahnliche Z w ecke 
w erden in G estalt d e r  „E lm o “ -W asserringpum pen (selbst- 
an saugende  K reiselpum pen besonders einfacher B auart) her- 
gestellt. Auch d ie  elektrom otorisch  angetriebenen  Protos- 
H ausgeriite , wie d e r bekann te  S t a u b s a u g e r ,  der  B o h  • 
n e r ,  der  K i i c h e n m o t o r ,  T u r b o w a s c h e r ,  B i i g l e r  
und der  N i i h m a s c h i n e n a n t r i e b  sind zu nennen. D er 
H yg iene  im  H aushalt und G ew erbe dienen G erate wie d e r 
W a n d -  u n d  T i s c h l i i f t e r ,  d e r fiir hóhere Gegen- 
driicke bem essene S i e m e n s -  B. e t z - S c h r a u b e n l i i f -  
t e r , ein neuzeitlicher E rsa tz  fiir Schleudergeblase, d e r sich

E in  besonderer Zw eig d e r E lek tro techn ik  ist d ie H er- 
stellung von K abeln  und L eitungsm aterialien  fiir Fabrik - und 
H ausinstallationen. N eben den  gebrauchlichen Leitungs- 
system en stellen d ie  SSW  das bekannte  A n t h y g r o n -  
System  fiir feuchte R aum e her, das do rt, wo eine mehr> bieg- 
sam e L eitung angeb rach t erscheint, durch das P a r n i t -  
System  ergiinzt wird. An Ins ta lla tionsgegenstanden  finden 
wir auBer den iiblichen D rehschaltern , S teckvorrichtungen 
und derg l. die neuen sehr ansprechenden  C e k a  - Schalter 
und -S teckdosen fiir hohe A nspriiche an  beąuem e B edie
nung und asthetasche W irkung.

Auf dem  G ebiete der l a  n d w i r t s c h a f  t l i c h e n  
G erate  arbeiten  die SSW  ebenfalls seit langem  mit bestem  
E rfolg . D ie S i e m e n s - B o d e n f r a s e  hat sich einen 
geach te ten  P latz un ter den neuzeitlichen B odenbearbeitungs- 
m aschinen gesichert, und mit den ortsveranderlichen M otoren, 
in sbesondere dem  R ollm otor, der bequem  an  seinen A rbeits- 
p latz gerollt w erden kann, ist dem  L andw irt ein ganz neues 
H ilfsm ittel in  d ie  H and  gegeben.


