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Gcsdiaftssfellen in Pommern:
Anklam, Peenstrafie 7
Barth, Lange Strafie 50
Belgard (Persante), K arlstrafie 27
Bergen (Riigen), Bahnhofstrafie 52
Bublitz, Poststrafie 144
Butów, Lange Strafie 68
Cammin i. Pom ., W allstrafie 2
Demmin, L uisenstrafie 28
Gollnow i. Pom ., W ollw eberstrafie  7
Greifswald, Lange Strafie 15
Koslin, BergstraCe 1
Kolberg, K aiserplatz 6
Labes i. Pom ., Ilindenburgstrafie  57
Neustettin, PreuBische Strafie 2
Politz, Baustrafie 7
Polzin, B runnenstrafie 17
Pyritz, B ahnerstrafie 50
Bugenw alde, Lange Strafie 32
Schivelbein, Steintorstrafie 24
Stargard i. Pom ., H olzm arktstrafie 3
Stettin, Giefiereistrafie 23
Stettin, Breite Strafie 58
Stolp i. Pom ., M ittelstrafie 5
Stralsund, A pollon ienm ark t 7
Swinem iinde, F arberstrafie  5
W olgast, W ilhelm strafie 4

ware eine elektrische SINGER Nahmaschine mit allen Hilfs- 
apparaten Ich w ijrde  dann viel Zeit und Arbeitskraft er- 
sparen und schnell und muhelos alle Nah-, Sfick- und Stopf- 
techniken der modernen N ade la rbe it beherrschen Sie 
wurde mir eine culle von Behaglichkeit und Freude ms 
Haus bringen

DIE GUTE S IN G E R
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Wirtschafiszeitung fur die Gstseelander, das Słetłiner Wirfschaftsgebiet 
und sein Jfinter/and

AMTLICHES ORGAN DER INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER ZU S1E11IN
Organ der Reichsnachrichtenstelle fiir 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 rau sg eb e r D r. H. S c l i 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 lsk a m m e r zu S te ttin  
H a u p tsc h rif tle ite r  u n d  v e ra n tw o rtlic li  fOr d ie  B eric lite  O ber das A u s lan d  W. v. B u l m e r i n c ą ,  v e ra n tw o r tl ic h  fQr d ie  B eric lite  O ber das In la n d

Dr. E . S c h o e n e ,  d e n  A n zeig en te il H. J a e g e r ,  a lle  in  S te ttin .
-----------------------------------------------  B ezugsp re is  y ie rte ljah rlic li 2,50, A u slan d  3,— R eich sm ark . — A n zeig en p re is  lt. T a rit. -----------------------------------------------
V erlag : B a ltisc h e r V er)ag G. m . b. H., S te ttin . D ru c k : F is c h e r  & S ch 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 ttin , B6rse, E in g an g  
S chulistraB e, F e rn s p re c h e r  Sam m el-N r. 85341. Die Z e its c h rif t e rs c h e in t am  1. u n d  15. je d e n  M onats. Z ah lungen  a u f d as  P o s tsch e c k k o n to  des B altischen

V erlages G. m . b. H., S te t t in  Nr. 10464. B a n k v e rb in d u n g : W m . S ch lu tow , S te ttin .
G eschaftsste lle  in  I le ls in g fo rs : A kadein iska  B okhande ln , A le x an d e rsg a tan  7. F iir n ic h t  e rb e te n e  M an u sk rip te  ( Ib e rn iin in t d e r  Y erlag  k e in e  Y e ra n tw o rtu n g .

n r .  24 Stettin, 15. <Dezember 1929 SP.

Aus der Arbell der Haupfgemelnsdiaff des deufstiten Einzelhandels.
Y'on Oberregierungsrat a. D. Dr. Joachim I i b u r t  i u s , Mitglied des Yorlaufigen Reichswirtschaftsrats.

Der Einzelhandel ist in den*letzten Jahren stark 
durch innere Kampfe seiner Gruppen erschiittcrt 
worden. Die Konkurrenzkampfe, die zwischen ein- 
zelnen Branchen und innerhalb der Branchen 
zwischen verschiedenen Betriebsforniein natiirlich 
bedingt sind, wurden noch verscharft durch den 
Konjunkturwechsel und Verschiebungen der Kauf- 
kraft, die den Kampf urn Geschmack und Kauf- 
willen der Kaufer auf das starkste aufleben lieBen. 
Besonders lebhaft entwickelten sich die Gegensatze 
zwischen GnoB- und Kleinbetrieben, in erster Linie 
zwischen W arenhausem und mitderen sowie klei- 
neren Spezialgeschaften. In diese Kampfe regelnd 
einzugreifen;, ist fiir Verbande schwer, weil die 
Gegensatze zu einem erheblichen Teile durch die 
versohiedenartige Struktur der Geschafte, also 
durch Grundtatsachen bedingt sind, die dem Zu-

greifen AuBenstehender entzogen bleiben. Das Prin- 
zip jedes Kaufmanns, die einzelnen Piosten seines 
Warenlagers nicht nach speziellen Selbstkosten, 
sondern nach dem MaBe ihrer Absatzfahigkeit zu 
kalkulieren, gewinnt beim Gemischtwarengeschaft 
und gar beim grofien Warenhaus einen sehr viel 
weiteren Umfang ais im Kleinbetrieb, der auf nur 
wenigen W arengattungen aufgebaut ist, und fiihrt 
bei i hm dazu; durch wechselnde Preisauszeichnung 
in den sogenannten beriichtigten'„Sonderyeranstal- 
tungen“ je nach der Jahreszeit und nach der Ent- 
wicklung der Nachfrage bald in dieser, bald in 
jener Abteilung des Gesamtgeschafts Sonderpreise 
anzukiindigen, um damit zu starkerem Absatz an- 
zureizen. In diesen Geschaftsmethoden sind zwei- 
fellos Fehler und Entgleisungen nicht nur des 
guten Geschmacks, sondern auch der kaufmanni-

Pommersche Feuersozietat
Niedrige
Beitrage

Feuer- (6ebaude-,lnhalt-,Ernte-,Vieh-) Unfall-Haftpflicht-
Einbruchdiebstahl- Reisegepack-Transport-
Auto- (Kaśko-, unfaii-, HaftpfMcht-) Lebens-, Sterbegeld-
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= = = = =  GrSBIe Sicherheił durch Haftung d s r  Prowinz Pom m ern
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Kranken-
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ProvSnzSal-Lebensverfigherungi-Anstałf
Gemeinnutzige Kórperschaften des óffentl. Rechts, behórdIich verwaltet unter Haftung des Provinzial-Verbandes (Landes- 
hauptmann) von Pommern, Stettin, Pólitzer Str. 1, Fernruf 25441. Kostenlose Auskunfte durch die Anstalten und die 
Kreisversicherungskommissare bezw. Geschaftsfuhrer in den Landratsamtern sowie die zahlreichen Yertrauensmanner.
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schen SItte entstanden, gegen die der faire Kon- 
kurrent geschiitzt werden muB. Nur ist es eben 
bisher nicht gelungen, eine scharfe und einwand- 
freie Begriffsbestimmung der Sonderveranstaltun- 
gen zu fassen, die den Grundsatz kaufmannischer 
Bestimmungsfreiheit in der Kalkulation nicht ver- 
letzt, dabei aber doch einem MiBbrauch dieser 
Freiheit und vor allem dem hierin am meisteni 
schadlichen U e b e r m a f i  Einhalt tut. W ir konnen 
auch die Entscheidungsgewalt hieriiber nicht plótz- 
lich etwa in die H and der Verwaltu:ngsbehorden 
legen, nachdem wir jahrelang mit Recht behaup- 
tet haben, daB behordliche Preisfestsetzungen und 
Preisprufungen unsachgemaB seien. Die Haupt- 
gemeinschaft glaubt daher im Einvernehmen mit 
dem Deutschen Industrie- und Handelstag den 
richtigen W eg gegangen zu sein, ais sie sich dazu 
entschloB, zur Bekampfung von MiBstanden auf 
diesem Gebiet órtliche Schiedgerichte vorzu- 
schlagen, die aus praktischen Kaufleuten unter Vor- 
sitz einer zum Richteramt befahigten Persónlich- 
keit bestehen siollen. Entscheidend fur ihre Wirk- 
samkeit ist aber, daB sie nach dem Vorschlag der 
beiden Spitzenverbande im Gesetz anerkannt und 
mit Erscheinungszwang ausgestattet werden, d. h. 
daB kiinftig kein ordentliches Gericht m ehr iiber 
Wettbewerbsstreitigkeiten verhandeln darf, wenn 
der Fali nicht vorher vom órtlich zustandigen Eini- 
gungsamt behandelt worden ist. Damit wlirde er- 
reicht werden, daB die ordentlichen Gerichte iiber 
die im Einzelhandel herrschenden kalkulatorischen 
und berufsethischen Anschauungen unterrichtet 
werden, woraus sich allmahlich eine sachlich wert- 
volle EinfluBnahme dieser Berufsanschauungen auf 
die Spruchpraxis der ordentlichen Gerichte ergeben 
•und wohl fiir den weitaus groBten Teil des Ein- 
zelhandels ein erheblicher Zwang zur Beachtung 
dieser ungeschriebenen Gesetze seines Berufsstandes 
entstehen wiirde. HaUptgemeinschaft und Inclustrie- 
und Handelstag werden das Ihre tun, um diese 
Schiedsgerichtsbarkeit gegeniiber den Ministerien 
und Parlament en durchzusetzen. Um  zu verhindern, 
daB aus etwa abweichenden Meinungen einzelner 
ortlicher Schiedgerichte RechtBunsicherheit im 
Einzelhandel und schwankende Entscheidungen der 
Gerichte entstehen, wird bei der Hauptgemein- 
schaft ein GutachterausschuB zusammentreten, der 
aus Vertretern der groBen Branchen- und Bezirks- 
gruppen des Einzelhandels gebildet ist. Den Vor- 
sitz wird der durch seine langjahrige Tatigkeit: 
bestens bekannt gewordene Syndikus der Industrie- 
und Handelskammer Berlin, H err  Dr. Weisbart, 
iibernehmen. Aufgabe dieses Ausschusses soli nicht 
ecwa die Erledigung einzelner Streitfalle, sondern 
die Ausarbeitung von Gutachten und Richtlinien 
in grundsatzlichen Streitfragen sein, an denen 
manche Branchen oder groBere territoriale Grup- 
pen beteiligt sind. D er AusschuB wird daneben 
den ortlichen Schieds- und Einigungsamtern bera- 
tend zur Seite stehen, um Einheitlichkeit der Auf- 
fassungen in grundsatzlichen Fragen, z. B. iiber 
die Zulassigkeit wm Ausverkaufen oder iiber die 
Angemessenheit von Reklameformen zu erreichen. 
Eine wichtige Aufgabe des Ausschusses wird neben 
seiner Spruchtatigkeit die Einwirkung auf Ab- 
schluB von Vereinbarungen, z. B. iiber Einschran- 
kung von Sonderveranstaltungen sein, mit denen

an einzelnen Orten bereits Streitigkeiten der ver- 
schiedenen Betriebsformen des Einzelhandels ver- 
hindert werden konnten. D er GutachterausschuB 
wird demnachst zusammentreten und seine prak- 
tische Arbeit beginnen.

Neben dieser Erganzung des Wettbewerbs- 
gesetzes und der Praxis zur Bekampfung unlauteren 
Wettbewerbs sind noch die seit langerer Zeit be- 
schlossenen Aenderungen der §§ 7—10 des Wett- 
bewerbsgesetzes durchzufiihren, durch die Klarheit 
iiber die Zulassigkeit von A u s v e r k a u f e n ge- 
schaffen und eine miBbrauchliche Inanspruchnahme 
des Begriffs ,,Ausverkauf“ zu Reklamezwecken ver- 
hindert werden soli. Durch diese neuen Bestim'.- 
mungen soli erreicht werden, daB ais Ausverkaufe 
nur noch V eranstaltungen angekiindigt werden 
diirfen, bei denen wirklich ernsthaft die Absicht 
der volligen Aufgabe eines Warenlagers besteht 
oder ein besonderer AnlaB, wie z. B. Umzug, 
Brand, Umbau. Daneben wrerden alte Forderun- 
gen, wie die nach Befristung der Einreichung 
eines Warenverzeichnisses erfiillt. Freiheit der 
wirtschaftlichen Entwicklung soli fiir Saison- 
und Inventurausverkaufe gelassen werden, soweit 
sie nach der Anschauung der hieriiber urteils- 
fahigen Stellen, also der Branchen- oder Be- 
zirksverbande oder der Industrie- und H andels
kammer niitzlich erscheint. * Ein letzter Sonder- 
punkt des Wettbewerbs ist die Z u g a b e n f  r a g e .  
Auf diesem Gebiet, hat die Flauptgemeinschaft ge- 
meinsam mit dem Industrie- und Plandelstag eine 
Beschrankung bestehender MiBbrauche und Irre- 
fiihrungen der Verbraucherschaft insbesondere in 
der A n k i i n d i g u n g  von Zugaben gefordert. Ein 
ArbeitsausschuB des Vorlaufigen Reichswirtschafts- 
rates wird zurzeit iiber eine Anfrage des Reichs- 
wirtschaftsministeriums beraten, in der Auskunft 
dariiber gewiinscht wird, ob ein. Verbot oder ei,ne 
Beschrankung der Zugaben. erforderlich sei. Das 
dringendste Erfordem is diirfte darin zu finden sein, 
daB alle Ankiindigungen oder Gewahrungen von 
Zugaben verboten werden miissen, bei denen der 
Anschein der Unentgeltlichkeit erweckt wird. Auch 
wenn eine Zugabe nicht im Preise der Haupt- 
ware, zu der sie gewahrt wird, in Erscheinung treten 
sollte, so ist sie doch jedenfalls im Reklamekonto 
verbucht und belastet somit die Verkaufspreise des 
sie gewahrenden Betriebes.

Die Flauptgemeinschaft hat in letzter Zeit diese 
Fragen  der Gesetzgebung, die den Einzelhandel 
selber zum Objekt und Geltungsbereich haben, 
mit ganz besonderer Aufmerksamkeit behandeln 
miissen. Alle gesetzespolitischen Arbeiten auf an- 
deren groBen Gebieten, wie etwa Steuer- und Sor 
zialpolitik, verlieren an Wirksamkeit und biiBen ihre 
Grundlage ein, wenn der Berufsstand, in dessen 
Namen sie geleistet werden sollen, in seinem 
inneren Zusammenhange erschiittert wird. Die 
Flauptgemeinschaft ist im Kreise der Spitzenver- 
bande der Wirtschaft das jungste Glied. Ihre Be- 
griindung und Erstentwicklung fiel in die unruhig- 
sten Zeiten deutscher Wirtschaftsgeschichte. Es 
lag daher nahe, daB sie sich zunachst nrach aufien 
hin zur AMvehr und Bekampfung wirtschaftlicher 
Gefahren fiir den Einzelhandel betatigen m uB te; 
sie hat dazu beigetragen, die Wuchergesetzgebung 
zu beseitigen und die Steuergesetzgebung mehr den
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Merkmalen der Leistungsfahigkeit ais den Not- 
maBstaben des Verbrauchers und des Umsatzes, 
die in der Inflationszeit herrschten, anzupassen. 
Fiir diese Aufgaben konnie die Hauptgemeinschaft 
den ZusammenschluB des Einzelhandels aller Be- 
triebsformen, Branchen unęl GroBenklassen im we- 
sentlichen herbeifiihren, eine Einheit, die dann 
durch Interessengegensatze der Kionkurrenz viel- 
fach bedroht wurde. Die Hauptgemeinschaft hat 
oft, nicht zum wenigsten in ihrer H am burger Ta- 
gung im September ds. Js., betont, daB sie die 
bestehende Einheit im Interesse des Berufsstandes 
fiir wichtig hiilt, daB sie aber diese Einheit nur 
auf solche Verbande und Betriebe erstrecken kann, 
die sich fiir eine Durchsetzung guter kaufmanni- 
scher Sitten und fiir eine Durchfiihrung der zu 
ihrem. Schutz gefaBten Beschliisse in voller Ei.n- 
deutigkeit tatig einsetzen wollen. Gerade die Praxis 
der Schiedsamter und des Gutachterausschusses 
wird in nachster Zeit deutlich erweisen, ob sich 
die Geister hierin scheiden oder ob eine ehrliche 
sachliche Zusammenarbeit moglich ist. Die H au p t
gemeinschaft wird die Einheit des Berufsstandes 
aber nicht nur in der Ueberwindung von Gegen- 
satzen auf dem Wettbewerbsgebiet zu festigen 
suchen, sondern sie wird auch weiterhin ihre Be- 
miihungen fortsetzen, um Vertreter von GroB- und 
Kleinbetrieben zu positiver Arbeit in der Verbesse- 
rung der BetrietTsfiihrung und zur Unterrichtung 
vón Gesetzgebern und Oeffentlichkeit iiber die tat- 
sachliche Lage im Einzelhandel zusammenzu- 
fiihren. In dieser Frage will die Hauptgemeinschaft 
gerade in der nachsten Zeit die berufenen Stellen 
im Reich und in PreuBen, in erster Linie das 
Reichskuratorium fiir Wirtschaftlichkeit davon iiber- 
zeugen, daB es volkswirtschaftlich wertvoll ist, Um- 
satze und Unkosten, Lagerhaltung und Lagerum- 
schlag im Einzelhandel festzustellen, um die weit- 
yerbreiteten Irrtiimer iiber eine Verteuerung der 
Warenpreise durch die LIandelskosten zu entkraften. 
Die Veróffentlichungen des Enąueteausschusses und 
die daran in der Tages- und Fachpresse gekniipfte 
Kritik geben hierzu Materiał und Anlafi. Diese 
Aufklarungsarbeit kann aber nur dann mit den 
nótigen Unterlagen erfolgreich geleistet werden, 
wenn es gelingt, gerade in den Mittel- und Kleinbe
trieben des Einzelhandels, also in etwa 90o/o seines 
Gesamtumfanges, sachkundige und interessierte iMit-

arbeiter zu gewinnen. Hierum bemiiht sich die 
Verkaufsberatung der Hauptgemeinschaft durch 
ihre Vortrage, in denen Praktiker der Kalkulation 
und Statistik zu Praktikern des Verkaufs sprechen. 
Es ware eine geistig et was zu beąueme Haltung, 
derartige Arbeiten ais , ,Theorie“ diskreditieren zu 
wollen. W ir haben in dem letzten Jahrhundert 
auf die P r o d u k t i o n  der W aren in Deutschland 
ei,ne Fulle fruchtbarster technischer Theorie ver- 
wandt. Es  ist hóchste Zeit geworden, die V e r - 
t e i l u n g  der W aren mit dem gleichen Aufwand 
w i r t s c h a f t l i c h e r  Theorie zu studieren und 
praktisch zu yerbessern. Dafiir, daB diese Theorie 
auf dem richtigen Boden praktischer Erfahrungen 
wachst, soli die enge Verbindung zwischen Reichs
kuratorium fiir Wirtschaftlichkeit ais Aufsichts- und 
Schutzbehorde, Llauptgemeinschaft ais Sammelstelle 
der Krafte des Berufsstandes und den einzelnen Be- 
trieben ais Anschauungsobjekten und Mitarbeitern 
biirgen. Mit diesen Arbeiten soli nicht etwa ein ab- 
straktes Forschungsbediirfnis befriedigt, sondern die 
kaufmannische Selbsthilfe gegeniiber den Absatz- 
krisen, die in der Gegenwart nicht mehr zu ver- 
schwinden scheinen, rationell gestarkt werden. Ais 
Nebenprodukt wird dann noch die Beseitigung von 
Vorurteilen bei Behorden, Gesetzgebern, Presse und 
weiterer Oeffentlichkeit entstehen, die der Einzel
handel heute zu seinem Nachteil oft genug spiiren 
muB.

Diesen fiir die Arbeit der Hauptgemeinschaft 
grundlegenden Arbeiten schlieBt sich natiirlich eine 
Fulle von Einzelaktionen an. W ir wollen in diesem 
Rahmen erwahnen, daB wir von der R e i c h s - 
f i n a n z r e f o r m  eine allmahliche Beseitigung der 
G e w e r b e s t e u e r ais einer Sondersteuer ver- 
langen und dafiir Verwaltungskostenbeitrage fiir 
die Gemeinden oder ein órtliches Zuschlagsrecht 
zur Einkommensteuer unter ortlich-individueller 
Einbeziehung auch der reichssteuerfreien Ein- 
kommen fiir angezeigt hal ten.

In der S o z i a l v e r s i c h e r u n g  fordem wir 
gegeniiber den Planen des Reichsarbeitsministe- 
riums zur Reform der K r a n k e n v e r s i c h e r u n g  
Entwicklungsfreiheit fiir die E r s a t z k a s s e n .  Um  
MiBbrauche der Innungsform auf diesem Gebiet 
auszuraumen, halten wir die Zulassung "yon Ver- 
bandskrankenkassen neben den bewahrten Betriebs- 
krankenkassen fiir eine notige Konkurrenz.

Der Einzelhandel im Weihnadifsgesdiafl.
Von D r .  K r u l l ,  Stettin, Syndikus des Yerbandes des Stettiner Einzelhandels.

Das Weihnachtsgeschaft hebt sich wie jedes 
Saisongeschaft naturgemaB iiber den Rahmen des 
allgemeinen Geschaftes hinaus. Das Geschaft der 
Monate November und Dezember hat doppelten 
Charakter; einmal soli es ais Wintergeschaft die 
Tendenz nach oben haben, des anderen soli die 
Gewohnheit des weihnachtlichen Schenkens die 
Umsatze steigern. Auch das Weihnachtsgeschaft 
ais Saisongeschaft ist an alle Momente gebunden, 
welche die Geschaftstatigkeit im Einzelhandel be- 
einflussen. Die allgemeine Konjunkturtendenz, ein 
langsames Sinken der Einzelhandelsumsatze seit 
etwa dem Herbst des vorigen Jahres in einer Reihe 
von Einzelhandelszweigen, liegt auch iiber dem 
diesjahrigen Weihnachtsgeschaft. Die Umsatze in

Bekleidungs-, Luxus- und Kulturbedarfsartikeln 
sinken seit dem w rig en  Jahre nicht unwesentlich. 
In den Monaten Januar bis Oktober gingen die U m 
satze in der Bekleidungsbranche um etwa 2,8o/0 
gegeniiber dem Vorjahre zuriick; die Monate Sep
tember und Oktober d. Js. brachten sogar gegen- 
iiber dem Jahre 1928 in Bekleidungsgegenstanden 
einen Riickgang von etwa 7 o/0. Es  ist auch vor- 
laufig mit einem weiteren Sinken der Umsatze (ab- 
gesehen von der Umsatzsteigerung durch Saison- 
einfliisse) wahrscheinlich zu rechnen. Eine Stetig- 
keit weisen lediglich die Umsatze in Nahrungs- 
und GenuBmitteln, ebenfalls in Mobeln und Haus- 
rat auf. Die Tendenz wird in diesen Zweigen, 
wenigstens in Lebensmitteln, vielleicht um ein
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wenig steigend sein. Das Institut fiir Konjunktur- 
forschung, das kiirzlich den Bericht fiir das 3. 
Quartal 1929 veróffentlichte, kommt, im gajnzen. 
gesehen, etwa zu diesen Feststellungen. Zu der Be- 
urteilung dieser Lage und Entwicklung fiihren das 
Institut fiir Konjunkturforschung etwa folgende 
U eberlegungen: Die jiingste Entwicklung des Ar- 
beitsmarktes spricht dafiir, daB iiber das jahres- 
zeitliche M a6 hinaus in den W intermonaten eine 
konjunkturelle Beeintrachtigung des Arbeitseinkom- 
inens eintreten wird. Ob infolge dieser Beeintrach
tigung das Gesamteinkommen geringer sein wird, 
ais im W inter 1928/1929, laBt sich jetzt noch nicht 
iibersehen. Auf keinen Fali ist aber mit einer 
nennenswerten Steigerung des Einkommens gegen- 
iiber dem Vorjahre zu rechnen.

Fiir die Umsatzentwicklung im Einzelhandel 
bedeutet d ie s : Die Umsatze in Nahrungs- und 
GenuBmitteln werden — entsprechend der Bevol- 
kerungsentwicklung — weitersteigen, wienn viel- 
leicht auch etwas langsamer ais bisher. Weit starker 
wird sich dagegen der von der Einkommenseite 
ausgehende Druck bei den iibrigen Umsatzgruppen 
auswirken. Besonders betroffen werden in den 
nachsten beidern Monaten die Umsatze in Beklei- 
dung, Kultur- und Luxusbedarfsartikeln. Flier wird 
sich . der Riickgang der Einkommensbetrage, die 
fiir diese Umsatzgruppen zur Verfiigung stehen, 
deshalb besionders stark fiihlbar machen, weil 
gerade um die Jahreswende diesę Umsatzgruppen 
einen verhaltinisma6ig hohen Anteil an den Ge- 
samtumsatzen haben.

Die jahreszeitliche Gestaltung des Einkommens 
wird besonders dadurch gekennzeichnet: GroBe

Teile des Arbeitseinkommens, so vor allem das 
industrielle Lohneinkommen, aber auch das Ein- 
kommen der Landarbeiter, vermindem sich gerade 
im November und Dezember und sind im Januar 
und Februar am niedrigsten. Diesem umsatzmin- 
dernden Momente stehen folgende fordernde Um- 
stande gegeniiber: Einem Teil der Angestellten 
stehen im Dezember Gratifikationen zur yerfiigung, 
welche die Kaufkraft dieser Schicht erhohen und so 
die Ausfalle anderer Teile des Arbeitseinkommens 
ausgleichen. AuBerdem werden, besonders im D e 
zember, Konsumkredite in Anspruch genommen 
(die 43eanspruchung erreicht im Dezember ihren 
jahreszeitlichen Hohepunkt). Dariiber hinaus wird 
wiihrend der Wintermonate auch in wachsendem 
MaBe auf Ersparnisse zuriickgegriffen, wie die Sai- 
sontendenz bei den Sparkassen erkennen laBt.

Die Inanspruchnahme von Konsumkrediten be 
deutet freilich fiir den Konsumgiitermarkt — auf 
langere Sicht gesehen — nur in sehr beschranktem 
Umfang eine Erweiterung der Kaufkraft. Denn in 
den Zeiten, in denen die aufgenommenen Kredite 
zuriickgezahlt werden miissen, wird dadurch die 
Kaufkraft ebensosehr beeintrachtigt, wie sie sich in 
den Zeiten der Kreditaufnahme erweitern konnte. 
Nur insoweit, ais neue Kapitalbetrage der Konsum- 
finanzierung zuflieBen, findet eine tatsachliche Aus- 
gleichung der Kaufkraft fiir den Konsumgiiter
markt iiber das MaB hinaus st£tt, das durch die 
Einkommensbildung gegeben ist. Bei der gegen- 
wartigen Lage des Geldmarktes und des Kapital- 
marktes ist jedoch kaum damit zu rechnen, daB es 
sich bei dem Neuzugang an Konsumkrediten um 
wesentliche Betrage handelt. —
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Sio zeigen sich augenblicklich etwa die ge- 
schaftlichen Grundlagen und Aussichten des E in 
zelhandels, auf denen sich das Weihnachtsgeschaft 
aufbaut. Der Einzelhandel fast aller Zweige ist 
an dem spezifischen Weihnachtsgeschaft beteiligt. 
Wio die von ihm angebotene W are nicht von vorn- 
herein Geschenkcharakter hat, schiebt sich der E in 
zelhandel durch — geschickte -— Reklame in das 
allgemeine Weihnachtsgeschaft liinein, indem er den 
Verbrauchern sagt, daB gerade seine W aren ge- 
eignete Weihnachts- und Geschenkartikel seien. 
Fast der gesamte Einzelhandel ist auf die Umsatze 
des Weihnachtsgeschaftes ais Ausgleich fiir die 
Ausfalle „stiller“ Monate angewiesen. Damit haftet 
dem Weihnachtsfest eine auBerordentliche wirt- 
schaftliche Bedeutung an, in dem es groBen Ein- 
zelhandelszweigen, aber nicht nur diesen, sondem 
in dem gleichem MaBe auch dem GrioBhandel und 
der Industrie wesentliche Umsatze verschafft, teil- 
weise sogar erst die Existenzmóglichkeit gibt. Das 
Institut fiir Konjunkturforsehung errechnet, daB 
der Einzelhandel im Dezember, dem Mionate des 
saisonmaBig hóchsten Umsatzes, etwa 15—16 v. H. 
des Jahresumsatzes erzielt, wahrend z. B. die Mo- 
nate Januar und Februar dagegen nur mit je rund 
6—7 y. H. beteiligt sind. Bei einem Jahresumsatz 
des Einzelhandels von etwa 33 Milliarden Reichs- 
mark ergibt sich somit fiir den Dezember .ein 
Umsatz von ca. 5V2 Milliarden Reichsmark, fiir 
Januar und Februar ein Umsatz von je . 2—-21/2 
Milliarden Reichsmark. Dieser Umsatzunterschied 
ist um so augenfalliger, wenn man die Steigerung 
der Januar- und Februarumsatze durch die Inven- 
turausverkaufe, WeiBe Wiochen usw. in Betracht 
zieht.

Vion ausschlaggebender Bedeutung ist das 
Weihnachtsgeschaft insbesiondere fiir zwei Handels- 
zweige, fiir den Spielwarenhandel und den Einzel
handel mit Keramik und Kristall (Geschenkartikeln). 
Die Monate November und Dezember sol len dem 
Spielwareneinzelhandel etwa 50 o/o des Jahresum 
satzes bringen. Nach den Angaben des Spielwaren- 
handels soli sich eine allmahliche Verschlechterung 
des Spielwarengeschafts iiberhaupt zeigen, zuriick- 
zufiihren auch darauf, daB die Spielneigung des 
Kindes durch die zunehmende Sportbewegung be- 
eintrachtigt wird. Spielwarenhandel und -Industrie 
suchen daher nach neuen Absatzmoglichkeiten. Auf 
einer Tagung der Arbeitsgemeinschaft von Spiel- 
warenindustrie und -Handel wurde im September
d. Js. in Niirnberg beschlossen, alljahrlich eine 
Spielwarenwoche mit einem besonderen Spielwaren- 
geschenktag in der letzten Juniwoche durchzu- 
fiihren, um insbesiondere der unter der einmaligen 
Saision leidenden Industrie bessere Beschaftigung 
fiir die Friihjahrsmonate zu verschaffe:n. Die Spiel- 
warenindustrie sucht ferner nach Kraften den Ex- 
port zu heben, nachdem diese Industrie in anderen 
Landem  z. B. in Frankreich (Herstellung von Pup- 
pen) und Japan infolge giinstigerer Arbeitsbedin- 
gungen in merklicher Aufwartsentwicklung begrif- 
fen ist, und seitdem insbesondere der amerikanische 
Markt, der bisher etwa ein Drittel des deutsthen 
Exportes aufnahm, schwierig wird. W ahrend die 
deutsche Spielwarenindustrie heute im wesentlichen 
auf die Produktion besserer W aren bis zur Quali- 
tatsware kunstlerischer Formen eingestellt ist, fabri-

ziert das Ausland im allgemeinen noch billigere 
Waren. —

Der Einzelhandel mit Keramik- und Kristall- 
waren, soweit diese besonderen Geschenkcharakter 
haben, ,verlangt von den Dezemberumsatzen, daB 
sie etwa ein Viertel der Jahresumsatze ausmachen. 
Keramik wird zu Weihnachten im allgemeinen mehr 
gekauft ais Kristall. — Spielwaren- und Geschenke 
einzelhandel sind von dem bisherigen W eihnachts
geschaft nicht befriedigt und rechnen mit einem 
ungefahren Umsatzausfall von 10o/o gegenuber dem 
Vorjahre. —

Das Weihnachtsgeschaft bringt dem Einzel
handel neben gesteigerten Umsatzen gleichzeitig er- 
hohte Unkosten. Die M ehrung der Dezemberun- 
kosten liegt besonders in erhohten Ausgaben fiir 
Gehalter und Lóhne und fiir Reklame. In manchen 
kleineren Einzelhandelsgeschaften steigt das Ge- 
halts- und Lohnkonto des Dezember infolge Ein- 
stellung von Aushilfspersonen um das Doppelte und 
noch mehr. Das Dekorieren der Geschaftsraume 
und der Schaufenster, Zeitungsreklame usw. stellen 
hohe Anforderungen an den Einzelhandler, denen 
oft die Umsatze nicht in gleichem Umfange folgen. 
Der Monat Dezember wiirde dann nur auch im Ge- 
winn ausgleichen, wenn die Umsatze mit dem ge- 
wóhnlichen Kapitalaufwand erzielt wiirden. —

Die wirtschaftliche Bedeutung des W eihnachts
geschaftes wird von den im Einzelhandel beschaf- 
tigten Arbeitnehmern, gróBtenteils auch von den 
Behórden, nicht erkannt. Das Gesetz (Reichsge- 
werbeordnung) laBt eine Beschaftigung der Arbeit- 
nehmer in offenen Ladengeschaften an 10 Sonn- 
tagen im Jahre zu; der Gesetzgeber hat damit 
im wesentlichen der Wichtigkeit des W eihnachts
geschaftes fiir die Wirtschaft Rechnung tragen und 
den Weihnachtsverkauf auf die Sonntage vor W eih 
nachten ausdehnen wollen. Aus einer wirtschaft- 
lichen Frage — um  eine solche handelt es sich 
hier — ist eine soziale, eine Arbeitnehmerfrage ge- 
macht worden. Im diesem Jahre wurde ein b e 
sonders harter Kampf um einen dritten Sonntag 
vor Weihnachten, d. h. um 4 Arbeitsstunden ge- 
fiihrt, und zwar mit einem auBerordentlichen Zeit- 
und Krafteaufwand, sowohl von Arbeitgeber- und 
von Arbeitnehmerseite ais auch von Seiten der Be- 
horden. Dieser Kampf erstreckte sich auch teil- 
weise auf das Gebiet der Provinz Pommern. Wenn 
irgend wo, so haben die Verbraucher in Pommern 
ais einer reinen Agrarprovinz, also aus einem ab- 
soluten Bediirfnis heraus, gewissermaBen einen An- 
spruch auf die Weihnachtssonntage. Andererseits 
sind weite Teile des Einzelhandels, wie ich aus- 
fiihrte, in solchem MaBe auf das W eihnachtsge
schaft angewiesen, daB diesen auch zeitlich alle 
Verkaufsm6glichkeiten gegeben werden miissen. 
Wenn fiir einzelne Gruppen des Handels der Monat 
Dezember geradezu ausschlaggebend fiir das ganze 
Geschaftsjahr ist, dann Avird die Notwendigkeit 
augenfallig. Die Notwendigkeit einer Freigabe der 
beiden ersten Dezembersonntage wird yielfach an- 
gezweifelt. Selbst wenn diese nicht iiberall gleich- 
maBig ergebnisreich sein sollten, so haben sie auf 
jeden Fali ais geschaftsvorbereitende, ais Reklame- 
momente einen ungeheuren Wert.

Die noch in diesem Jahre zu erwartende ge- 
setzliche Regelung des Fruhschlusses am 24. De-
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zember (Heiligabend) wird im Einzelhandel sehr 
geteilt aufgenommen. D er 5-Uhr-LadenschluB wird 
jedenfalls von der iiberwiegenden Mehrheit des E in 
zelhandels, auch von semen Spitzenvertretungen, der 
Hauptgemeinschaft des Deutschen Einzelhandels 
und dem Deutschen Industrie- und Handelstage, 
abgelohnt. D er Antrag einzelner Parteien, um 6 
U hr  zu schlieBen, den Lebensmittelhandel um 7 
U hr schlieBen zu lassen, verdient yielleicht Beach- 
tung. Die LadenschluBfrage kann nicht nach Ge- 
fuhlsmomenten, sondern muB nur nach wirtschaft- 
lichen Gesichtspunkten entschieden werden. Das

Interesse cles Einzelhandels an den letzten Ver- 
kaufsstunden des 24. Dezember ist nach den ein- 
zelnen Zweigen verschieden. Der Einzelhandel der 
Lebensmittel- und Kolonialwaren, der Drogen, der 
Geschenkartikel und Spielwaren wird durch den 
FriihschluB auBerordentlich benachteiligt. Ferner 
wird das Geschaft in den Aufienbezirken der Stadte, 
zumal in der Textilware:n- und Schuhwarenbranche, 
stark beeintrachtigt werden. Der Einzelhandel aller 
Zweige wird Schaden erleiden, sowieit er auf die 
Einkaufe der Arbeitnehmer angewiesen ist. —

Die Bedeufnng der deufsdien Spielwarenindustrie fiir die deufsdie 
Volkswirfsdiattun(er besonderer Berttfftsidiiigung des Seehafens Siefiin.

Von D r .  M a x  W e l s c h ,  Geschaftsfiihrer des Reichsverbandes Deutscher Spielwaren-Industrieller
e. V., Niirnberg.

Die schweren Lasten, welche, der Versailler 
Yertrag dem deutschen Volke aufgebiirdet hat, 
konnen bekanntlich nur durch eine betrachtliche 
Steigerung unseres Exportes und durch erhohten 
Exportgewinn aufgebracht werden.

Nachdem der gleiche Vertrag Deutschland 
die wichtigsten Rohstoffąuellen entrissen hat, be- 
schrankt sich unsere Ausfuhr in erster Linie auf 
Fertigwaren. Zu den wichtigsten deutschen Fertig- 
waren gehóren aber die Spielwaren.

Fur  die deutsche Volkswirtschaft ist es be- 
sonders wertvoll, daB die zur Herstellung von 
Spielzeug verwendeten Rohstoffe und Halbfabri- 
kate ausnahmslos aus Deutschland stammen und 
der Import auslandischer Erzeugnisse nicht not- 
wendig ist.

Nach der letzten Gewerbezahlung sind in 
Deutschland rund 55 000 Personen mit der H e r 
stellung von Spielwaren beschaftigt. Die Haupt- 
produktionszentren liegen in Bayern und zwar im 
Niirnber-Further Bezirk, in ganz Thiiringen, im 
Sachsischen Erzgebirge und in Wiirttemberg. 
AuBerdem gibt es aber fast in allen Teilen Deutsch- 
lands noch Spielwarenfabriken von bestem Ruf 
und weltbekannten Namen.

Die deutsche Spielwaren-Gesamtproduktion 
kann leider nur schatzungsweise erfaBt werden, da 
mit Riicksicht auf die zahlreichen kleinen und 
kleinsten Betriebe die Aufstellung einer einwand- 
freien Produktionsstatistik nicht moglich ist.

Die Gesamtjahresproduktion diirfte annahernd 
mit 200 Millionen RM. richtig geschatzt sein. Von 
dieser Gesamterzeugung gehen mehr ais 50 o/0 in 
das Ausland. Gemessen am deutschen Gesamtex- 
port von Fertigwaren betragt die Spielwarenausfuhr 
etwa 1 o/o.

Vor dem .K riege  war der Spielwarenexport be- 
trachtlich hoher, da die deutsche Spielwarenin- 
dustrie nahezu unbehindert den Weltmarkt be- 
herrschte. In der Nachkriegszeit sind aber unter 
dem Schutze hoher Zoile machtige Spielwaren- 
Industrien neu entstanden, bereits vorhandene 
konnten sich stark entfalten. Wir erinnern hier 
nur an die Spielwarenindustrie der Vereinigten 
Staaten von Amerika, von Japan, England, Frank- 
reich, Italien, Spanien, von der Tschecho-Slova-| 
kei usw. Diese jungen nationalen Spielwaren-In- 
dustrien decken nim groBenteils den eigenen In-

landsbedarf, so daB der deutsche Spielwarenexport 
nach yorgenannten Landem, insbesondere nach den 
Vereinigte;n Staaten von Amerika, Frankreich und 
Italien betrachtlich zuriickgegangen ist.

Von Wichtigkeit fiir den Seehafen Stettin ist 
ferner die Tatsache, daB der Export deutscher 
Spielwaren nach RuBland vollkommen abgedrosselt 
wurde, da ein Einfuhrverbot fiir Spielwaren nach 
RuBland besteht. Vor dem Kriege konnten im 
jah re  1913 noch 7449 dz. Spielwaren im W erte von 
2,903 Millionen Goldmark in RuBland abgesetzt 
werden, dagegen wurden im Jahre 1928 nur 18 dz. 
im Werte von 8000 RM. nach RuBland ausgefiihrt.

Durch den Verlust eines groBen Teils des 
amerikanischen Spielwarenmarktes ist die deutsche 
Spielwarenindustrie gezwungen, ihre Erzeugnisse in 
yermehrter Weise auf anderen Markten abzusetzen. 
Aus diesem Grunde gewinnen die europaischen 
Lander, welche keine Spielwaren herstellen, ins
besondere aber die nordischen Staaten und die 
Ostrandstaatem fiir uns an Bedeutung.

In welcher Weise sich die deutsche Spiel
warenausfuhr in den letzten Jahren naćh den no r
dischen Ostrandstaaten entwickeln konnte, werden 
wir in einer nachfolgenden Uebersicht zur Darstel- 
lung bringen. Einen Ueberblick iiber die Entwick- 
lung des Spielwaren-Gesamtexportes im Jahre 1913 
und in den letzten Jahren gibt folgende Tabelle:

D e u t s c h l a n d  f i i h r t e  a u s :
1913 566 000 dz. im  W erte von 103,3 M illionen Gold-M.
1927 455 000 „ „ „ „ 114,5 „ RM.
1928 463 000 „ „ „ „ 122,6 „ RM.

Von der Friedensausfuhr im Jahre 1913 gingen 
rund 18 000 dz. im W erte von 4,6 Millionen GM. 
nach Finnland, Schweden, Norwegen, Danermark 
und RuBland. Von dieser Menge wurden 4820 dz. 
'iiber den Stettiner Hafen verschifft, also rund 
27 o/o der Ausfuhr nach den nordischen Landem  
und nach RuBland. Die groBe Bedeutung des 
Stettiner Hafens fiir den Spielwarenexport geht aus 
diesen Zahlen klar hervor.

Durch den Weltkrieg sind besonders im O sten 
groBe Aenderungen eingetreten. Alte Staatengebilde 
wurden zertriimmert, neue Staaten sind entstanden. 
Diese Umwalzungen haben sich auch auf den deut
schen Spielwarenexport ausgewirkt.

Nachfolgende Uebersicht wird zeigen, in wel
cher Weise sich die deutsche Spielwarenausfuhr
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nach den inordischen Staaten und den Ostrand- 
staaten gegeniiber der Vorkriegsźeit entwickelt h a t : 

1913 1927 1928
in Dz. in 1000 in Dz. in 1000 in  Dz. in 1000

GM. GM. GM.
F innland 989 274 310 289 672 385
Schw eden 2 961 820 4 697 2 092 5 097 2 326
N orw egen 1 856 410 1 370 738 1385 759
D anem ark 4 952 1098 10 461 3 341 8 750 2 911
Polen — 180 90 112 45
Danzig — 92 57 100 56
Es t land — 69 52 73 53
L ettland — 81 56 128 98
Litauen-M em elland — 261 113 751 212
RutSland 7 449 2 903 24 13 18 8
T schechosloyakai — 3 728 1738 3 951 1990

17 710 5 505 21 273 8 579 21037 8 843

Aus der Tabelle ist zu ersehen, daB die deut- 
sche Spielwarenausfuhr nach F i n n  l a n d  wert- 
maBig etwa die gleiche geblieben ist unter Beriick- 
sichtigung der verschiedenen Kaufkraft der RM1, 
gegeniiber der Vorkriegs-Gioldmark. Eine starkere 
Entwicklung unseres Exportes nach Finnland 
scheiterte bisher immer an den sehr hohen Spiel- 
warenzóllen.

In sehr gunstiger Weise hat sich dagegen der 
Spielwarenexport nach S c h w e d e n  und D a n e -  
r r f a rk  entfalten konnen.

Bei Schweden betriigt die mengenmaBige Zu- 
nahme 1928 gegeniiber 1913 2133 dz. =  72 o/0, -m 
Danem ark sogar 3798 dz. =  77*°/o.

N o r w e g e n  hat 1928 etwa die gleichen Men- 
gen deutscher Spielwaren aufgenommen wie “im 
Jahre 1913.

Auf den ganzlichen Ausfall RuBlands haben 
wir bereits oben hingewiesen.

In den iibrigen Ostrandstaaten besteht 
ebenfalls ein lebhaftes Iinteresse fiir deutsche 
Spielwaren. Wenn die Ausfuhrmengen auch nicht 
allzu groB sind, so muB beriicksichtigt werden, 
daB die Zahl der Einwohner dieser Lander ver- 
haltnismaBig gering ist und daB unser Export 
auBerdem durch hohe Spielwarenzólle erschwert 
wird.

Trotzdem kann besonders in L i t a u e n  und 
I M e m e l l a n d  eine sehr betrachtliche Aufwarts- 
bewegung unseres Exportes festgestellt werden. Sie 
betrug im Jahre 1928 gegeniiber 1927 490 dz. =  
188 o/o.

Auch nach L e 111 a n d und nach E  s 11 a n d hat 
sich unser Export im letzten Jahre steigern konnen.

Recht wenig giinstig liegen dagegen zurzeit 
noch die Verhaltnisse in P o l  en . W ahrend im 
Jahre 1924 1900 dz. Spielwaren ausgefiihrt werden 
konnten, hat der lang andauernde Zollstreit das 
deutsche Spielwarengeschiift nach Polen fast vóllig 
zum Erliegen gebracht. Dies ist auch kein Wun- 
der, wenn Polen Spielwarenzólle erhebt, w'elche 
fiir einzelne W arenarten eine Belastung bis zu

1000 o/o' des Warenwertes bringen, in den meisten 
anderen Spielwarenarten Belastungen von mehreren 
hundert Prozent des Wertes.

D a eine polnische Spielwarenindustrie von 
einiger Bedeutung nicht besteht, sie daher keines- 
wegs im Stande ist, die hochwertigen von der gan- 
zen Welt anerkannten deutschen Spielwaren zu 
ersetzen, so muBte die polnische Kundschaft in 
den letzten Jahren das deutsche Spielzeug ent- 
behren. Erst wenn es gelungen sein wird, ein en 
PIandelsvertrag abzuschlieBen, wird es voraus- 
sichtlicli moglich sein, daB sich auch der deutsche 
Spielwarenexport nach Polen allmahlich wieder be- 
leben wird, trotzdem die polnischen Spielwarenzólle 
auch nach Aufgabe der Kampfzólle immer noch so 
hohe sein werden, daB unsere Ausfuhr stark be- 
hindert sein wird.

Wenn es auch im Jahre 1928 moglich war, 
fiir rund 2 Millionen RM. Spielwaren nach der 
1 s c h e c h o s l o w a k e i  zu exportieren, so ist 
diese Menge doch im Verhaltnis zur Aufnahme- 
fahigkeit dieses groBen bedeutenden Landes unver- 
haltnismaBig gering. Die Ursache liegt auch hier 
in den hohen Spielwarenzóllen, welche um so 
weniger berechtigt und billig sind, ais tschechoslo- 
wakische Spielwaren zu dem geringein Zoll von 
20 RM. je dz. nach Deutschland ausgefiihrt werden 
konnen. Im Jahre 1928 exportierte die Tschecho- 
slowakei 2318 dz. Spielwaren nach Deutschland. 
Leider sind die Bemiihungen der beiderseitigen 
Rjegierungen, zu einem Handelsvertrag zu kommen, 
bis jetzt ergebnislos geblieben, so daB es auch nicht 
moglich war, eine entsprechende Senkung der 
tschechoslowakischen Spielwarenzólle zu erreichen. 
Es ist zu hoffen, daB in absehbarer Zeit eine Ver- 
standigung dennoch erreicht werden wird.

Wenn auch unter den yorgenanmten Verhalt,- 
nissen der Spielwarenexport nach den O strand
staaten und insbesondere nach RuBland und Polen 
noch vieles zu wiinschen iibrig laBt und bei nor- 
malen Geschaftsverhaltnissen betrachtlich gesteigert 
werden kónnte, so konnten dennoch

im  Jah re  1926 
„ „ 1927 

„ 1928

1790 Dz 
1250 „ 
1170 ..

Spielwaren iiber den Stettiner Hafen ausgefiihrt 
werden.

Dies beweist, daB auch in der Nachkriegszeit 
der Stettiner Hafen^seine Bedeutung fiir den Spiel- 
warenexport behaupten konnte. Es  kann jedoch 
keinem Zweifel unterliegen, daB der Stettiner Hafen 
seine alte hervorragende Bedeutung in gleicher 
Weise wie vior dem ICriege wieder in vollem Um- 
fange erringen wird, wenn es erst wieder einmal 
moglich sein wird, deutsche Spielwaren nach RuB
land zu exportieren und die exporthindernden Spiel
warenzólle von Polen abgebaut werden.

BeridltigUIlgeil: ^ ei ( ês i s t l l e n  II. S tah ler irrtu m lic h erw eise  ais „G enerald irek to r“ bezeichnet
w oiden. 2 . In der Ni. 23 des „O.-II. Seite 11 muli es im A rtikel „Zollfrieden und  Z ollbundn is14 

in der Spalte 2 Zeile. 17 heifien: W ertzó lle sollen in spezifische Zoile um gew andelt w erden .
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Die norwegisdie Konsemn-lnduslrie.
Die Konservenfabrikation nimrnt innerhalb der 

norwegischen Industrie eine bedeutende Stellung ein 
und steht auch beim Export mit an erster Stelle. 
Die ,,Norwegian Trade Revier“ schreibt dariiber 
etwa fo lgendes:

Die Verarbeitung von Lebensmittelkonserven, 
unter denen v;on Anfang an die Fische eine Rollei 
spielten, wurde um1 1870 in zwei kleinen Fabriken 
begonnen, die zur Flerstellung von Proviant fSr die 
Handelsflotte errichtet wurden. Bald darauf ent- 
standen Fabriken fur Fischkonserven, die haupt- 
sachlich geraucherten Brisling in Oel herstellten. 
Dieses Produkt wurde ais Sardine in den Handel 
gebracht.

Die heutige stark entwickelte Konserven-In
dustrie verfiigt iiber besiondere Maschinen zur Her- 
stellung vion Konservenbuchsen, die ein mechani- 
sches Zusammenfalten, des Deckels ermoglichen; 
dadurch wird das Zulóten iiberfliissig, das noch in 
manchen andern Landem  angewandt wird. Diese 
m oderne Art der Verpackung ist der alten aus 
hygienischen Griinden yforzuziehen, da auf diese 
Weise die Lebensmittel vor einer Beriihrung mit 
Blei und der dadurch moglichen Vergiftung ge- 
schiitzt sind.

W egen der groBen Nachfrage nach den hoch- 
wertigen und besonders billigen norwegischen Fisch- 
kionserve:n hat sich diese Industrie in den letzten 
Jahrzehnten immer starker entwickelt und jetzt 
Weltruf gewionnen.

Die Zahl der Fabriken fiir Fischkonservem 
betragt jetzt gegen zweihundert. Sie liegen ver- 
streut langs der Kiiste, von der norwegischen 
Grenze bis nach Tromso.

(Mit der Zeit konnte die Ausbeute an Brisling 
der Nachfrage nach norwegischen Sardinen nicht 
m ehr geniigen, und so begann man, kleine Silds 
in Oliyenól mit Tomaten zu yerarbeiten. Zentren 
fiir die gesamte Fische verarbeitende Industrie 
sind Stayanger, Tromso, Bergen und Thondhjem.

W ahrend diese Industrie friiher nur wenig 
Arbeiter brauchte, beschaftigt sie jetzt 10—15 000. 
1873 betrug der Export nur weriige 'hundert Kilo- 
gramm, 1924 dagegen vierzig Millionen Kilogramm; 
davon wurden allein in Stavanger 24 Millionen ver- 
schifft.

Das starkę Anwachsen der Produktion mit 
gleichzeitiger Neuerrichtung von Fabriken bewirkte 
eine groBe Nachfrage nach Rohmaterial. Daher 
muBte die Fischerei- und Transportflotte mit dieser 
Entwicklung Schritt halten. Ali diese Fahrzeuge, 
mit. Ausnahme der gróBeren Dampfschiffstypen, 
werden mit Motoren betrieben. Norwegen besitzt 
jetzt eine der grófiten Motorboot-Flotten Europas. 
Allein die Brislingflotte beschaftigt gegen tausend 
Fischer, und der Fang bringt jahrlich viele Millio
nen Kronen ein.

In den letzten Jahren wurden Sild-Sardinen 
ungerauchert hergestellt in der Art der franzóśi- 
schen und portugiesischen Sardinen. Dieser Ar- 
tikel hat besonders die Miirkte von Siid- und Zen- 
tral-Amerika erobert.

E in  anderes Produkt von nicht geringerer B e
deutung ist der leicht geraucherte und gesalzene

Hering. E r  wird im Friihjahr hergestellt, wenn 
die groBen Heringsschwarme sich der norwegischen 
Kiiste nahern. D er geraucherte und entgratete H e 
ring wird in Biichsen konserviert ais eine Art 
Filet. Dieses gesunde und billige Nahrungsmittel 
kann kalt oder gewarmt in der Biichse serviert 
werden. Der Export belauft sich auf rund 200 000 
Kisten zu je 100 Biichsen verschiedener GroBe, 
die einen YVert von 4—5 Mili. Kr. ćlarstellen.

AuBerdem wird eine Reihe von Ko;nserven h e r
gestellt aus Makrelen, Kabeljau-Rogen, Krabben, 
Anchovies und verschieden gewiirztem Hering, so
wie aus Fleisch.

Die norwegische Industrie hatte von jeher das 
Bestreben, in Qualitat und Haltbarkeit moglichst 
hochwertige W are zu liefern. D aher verlangt der 
Verband der Konserven-Fabrikanten, daB der Name 
des Herstellers auf den Biichsen vermerkt wird, 
um ihn gegebenenfalls vera.ntwortlich machen zu 
konin en. Eine andere Vorschrift fordert, daB die 
Art des zur Verwendung gekommenen Oels ver- 
merkt wird. Die hygienischen Verhaltnisse in den 
einzelnen Fabriken werden genauer Kontrolle unter- 
worfen, und die Regierung bemiiht sich standig, 
diese Verhaltnisse durch gesetzliche MaBnahmen 
zu verbessern.

U m  die Entwicklung dieser fiir Norwegen le- 
benswichtigen Industrie nach Móglichkeit auszu- 
bauen und ihr die Errungenschaften der modernen 
Wissenschaft und Technik nutzbar zu machen, wird 
jetzt ein besonderes Forschungsinstitut errichtet. 
Es soli eine chemische, bakteriologische und tech- 
mscne Abteilung umfassen und mit tiichtigen jun- 
gen Wissenschaftlern besetzt werden. Die Kosten 
fiir den Uinterhalt dieses Laboratoriums will der 
Verband der Konseryen-Fabrikanten aufbringen, 
auBerdem hat auch die Regierung zu den Baukosten 
beigetragen und einen Fonds fiir die laufenden Un- 
kosten garantiert. Man erwartet, daB dieses neue 
Institut gegen Ende 1929 zu arbeiten anfangen wird.

Auch schon friiher hat sich die Fischindustrie 
die Wissenschaft nutzbar gemacht. So hat Professor 
S. Schmidt-Nielsen in Trondhjem  den hohen Vita- 
mingehalt der Fischkonserven nachgewiesen. Es 
gelang ihm festzustellen, daB auch nach dem Kon- 
servierungsverfahren die Fische noch einen hohen 
Gehalt an Vitaminen aufweisen.

Dr. Gulbrand Lunde, der ais Leiter fiir das 
oben erwiihnte Laboratorium vorgesehen ist, hat 
verschiedene Versuche zur Feststellung des Jod- 
gehalts der norwegischen Fischprodukte angestellt, 
dereń Ergebnisse ebenfalls sehr giinstig sind. 
Demzufolge enthalten alle norwegischen Fischkon- 
server Jodsalze, die eine bedeutende Rolle in un- 
serer E rnahrung spielen und dereń Praventivwir- 
kung besonders gegen Kropf bekannt ist.

Die folgende Tabelle zeigt in Menge und Wert- 
betragen das Anwachsen des Exports von norwe
gischen Fischkonseryen.

Jah r Kilo K ronen
1886 147 104 120 000
1896 1 070 519 963 500
1906 6 327 255 4 745 000
1913 30 994 000 25 691 000
1924 40 275 000 83 155 000
1927 37 592 000 49 448 000
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Aus dieser Uebersicht geht hervor, daB der 
Export wahrend der letzten Jahre fast den Wert 
von fiinfzig Millionen Kronen erreicht hat.

Um den Export auch weiterhin zu fórdern, 
hat die norwegische Fischko;nserven-"Industrie ein 
gemeinsames Anzeigen-Wesen begriindet. Durch 
eine freiwillige Selbstbesteuerung des Exports 
haben die Produzenten einen Fonds fiir gemein- 
same Reklame im Ausland zusam m engebracht;

diese Reklame hat bereits seit 1924 in verschiedenen 
Landem erfreuliche Resultate gezeitigt.

Alles in allem bemiihen sich sowohl der ein- 
zelne Produzent ais auch die Organisationen der 
norwegischen Fischkonserven-Industrie in jeder 
Weise, um ihre Erzeugnisse in Qualitat und Nahr- 
wert den Forderungen unserer Zeit gemaB zu ge- 
stalten.

Der fortwahrende R i i c k g a n g  d e r  P a s s i v i t a t  
d e r  H a n d e l s b i l a n z  hat eine Beruhigung in das Wirt- 
schaftsleben des Landes hineingebracht. Seit Juli d. Js. ge- 
staltet sich die Handelsbilanz von Monat zu Monat glinstiger. 
Gleichzeitig hiermit wachst bestiindig der Devisenbestand der 
Banken v'on Lettland. Dadurch steigert sich das V e r - 
t r a u e n  d e r  B e v ó l k e r u n g  z u  d e n  K r e d i t a n -  
s t a l  t e n ,  bei denen die Einlagen eine fortwahrende Zu- 
nahme erfahren. Insbesondere starken in dieser Hinsicht ihre 
Position die soliden privaten Aktienbanken, die in Bezug 
auf Depositen die staatlichen Kreditanstalten bereits uberholt 
haben. Aber gleichzeitig mit der Belebung des Geschafts- 
verkehrs dehnt sich immer weiter das Kreditvolumen aus. 
Andererseits fldBt die Zahlungsfahigkeit der Bevolkerung, wie 
aus der Bewegung der protestierten Wechśel zu ersehen ist, 
keine besondere Besorgnis ein. Unklar bleibt bis jetzt noch 
die L a g e  d e s  G e t r e i d e m a r k t e s .  Im Zusammen- 
hang mit der befriedigenden Ernte klagen die Bauern uber 
niedrige Getreidepreise. Demgegenuber erklaren die Muller, 
daB von einem Ueberangebot an W intergetreide iiberhaupt 
nicht die Red© sein kann. Es handelt sich nicht um ein 
Ueberangebot, sondern um einen organischen Fehler in der 
Organisation des Getreidehandels. Jedoch wurde das von 
dem Landwirtschaftsministerium geplante Projekt eines giinz- 
lichen oder teilweisen Verbotes der Getreideeinfuhr von den 
meisten politischen Parteien abgelehnt. Der Landtag wird 
sich jedoch demniichst mit einem anderen schwierigen Proejkt 
des Landwirtschaftsministeriums zu beschaftigen haben, das 
eine zweckmaBige Vermahlung des Inlandsgetreides nach 
einem gewissen Verhaltnis voraussieht. Offenbar wird dieses 
Gesetzprojekt vom Landtag angenommen werden.

Die letzten amtlichen Daten besagen, daB recht giinstig 
das Sommergetreide ausgefallen ist, wahrend das W interge
treide sich in bescheidenem Umfange hiilt. So betrug in 1000 
Quintalen die W inter-Roggenernte 2381,3 gegen 2135,2 in 1928. 
Obwohl die W intersaat in diesem Winter hoher ais im vorigen 
Jahre ausgefallen ist, ist dieselbe doch hinter dem Durch- 
schnitt von 1920—1925 zuriickgeblieben. Was den Winter- 
weizen anbetrifft, so ist sogar ein betrachtlicher Ausfall 
im Vergleich zum Vorjahre zu verzeichnen. So betragt die 
diesjahrige Menge des W interweizens 425,1 gegen 552,0 in 
1928 und 266,0 im Durchschnitt von 1920—1925. Der in- 
landische Bedarf kann demnach auch in diesem Jahre mit 
einheimischem Roggen und Weizen nicht gedeckt werden. 
Allerdings muB die Tatsache in Betracht gesogen werden, 
daB die Einfuhr von Roggen und Weizen im ersten Halb- 
jahr d. Js. im Vergleich zu den Vorjahren bedeutend 
grdBer -war, wie aus folgender Aufstellung zu ersehen ist: 

E i n f u h r

Lefllands Wirfsdiaflslage.

in t o n s in Mili. Ls.
Jahr Weizen Roggen Weizenmehl We<zen Roggen Wei/enmehl
1923 31 901 35 569 5 138 8,69 7,13 2,14
1921 51 7y5 55 427 1243 14, <7 11 99 0,47
1925 48 212 72 594 357 17,70 18,78 0,18
1926 42 5 .0 51 997 288 14,80 11,15 0,11
1927 46 053 53 763 492 16,i 6 13,93 0,22
1928 58 022 82 721 465 17,43 20, 9 0 20
1928 (erstes

Ilalb jalir) 18 04 l 18 529 324 6,07 5,00 0,14
1929 (erstes

Ilalb jalir) 35 647 67 390 239 9,88 15,64 0,08
I m G e l d v e r k e h r  sind keine nennenswerten Veran- 

derungen zu verzeichnen. Im September hat der Geldverkehr 
eine Zunahme von 3,7 Mili. Ls. erfahren, was hauptsachlich 
auf die gesteigerte Notenemission der Bank von Lettland zu- 
riickzufiihren ist (2,2 Mili. Ls.). Ende September d. Js. 
stellte sich der gesamte Geldverkehr auf 105,3 Mili. Ls. 
gegen 104,0 M:U. Ls. Ende 1928 und 88,2 Mili. Ls. Ende

1927. Auf die einzelten Geldsorten verteilten sich diese Be- 
trage wie folgt (in Mili. Ls. Ende September):

1927 1928 1929
Banknoten in der Lettlandbank 30,4 45,8 47,4
Staatskassenscheine 35,1 35,5 35,4
Metallkleingeld 22,7 22,7 22,5

Zusammen: 88,2, 104,0 105,3 
Im Oktober d. Js. hat die Bank von Lettland neue Noten 
im W erte von 25 Ls. in den Verkehr gesetzt. Die Banknoten 
der Bank von Lettland sind demnach in W erten von 20,—, 
25,—, 50,— und 100,— Latscheinen emittiert, die immer voll 
mit Gold und Devisen gedeck sind, wie aus folgender Ta- 
belle zu ersehen ist (in Mili. Ls.):

B i 1 a n z der Lettlandbank.
A k t i v a : 25. 9. 29 2 10. 29 9 10. 29 lfi. 10. 29 23. 10. 29

23.9
48.9 
4,4 
8,3

92,0
55,5
19.9

23,9
49.4 
4,3 
8,8

92.5 
56,0
19.6

23,9 23,9
49.3 50,2 
4,3 4,1 
9,8 8,5

93,0 92,9
56.3 56,7 
19,7 20,1

255,1 252,9 2o4,5 256,3 256,4

46,2 47,3 47,6 47,2 48,4
15,6 15,6 15,6 15,6 15,6
3,1 3,1 3,1 3,1 3,1
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

13,7 13,9 13,9 14,0' 14,0
62,0 62,2 63,8 64,5 63,4

90,8 90,7 88,1 87,2 86,9
21,2 17,7 19,8 22,3 22,4

Gold 23,9
Auslandische Valuta 49,4 
Silbergeld 4,5
Staatskassenscheine 9,5 
Wechsel 91,8
Vorschiisse 56,5
Andere Aktive 19,4

B i 1 a n z 
P a s s i v a :

Banknoten 
Grundkapital 
Reservekapital 
Spezialreserve 
Einlagen 
Giro Konti 
Staatskonti und 

Depositen 
Andere Passive

Im Zusammenhang mit der giinstigen Deckung blieb 
der Kurs des Lats stabil. In der letzten Zeit macht sich so
gar ein Devisenangebot bemerkbar. In ersten Bankkreisen 
herrscht die Ansicht, daB in den nachsten Monaten die De- 
visenvorriite eine weitere Zunahme erfahren werden. Man 
geht dabei von dem  Gesichtspunkt aus, daB im Januajr 
1930 eine gesteigerte Holzausfuhr einsetzen wird, da in 
diesem Monat das vom Landtag angenommene Gesetz iiber 
die Ausfuhrzolle auf Holz in ICraft treten wird.

D i e  f i n a n z i e l l e n  A u s w i r k u n g e n  d e r  Mi B-  
e r n t e  1928 offenbarten sich in der A b n a h m e  d e r  
S t a a t s e i n n a h m e n  in den ersten 5 Monaten des lau- 
fenden W irtschaftsjahres 1929/1930 (April—August). Die 
Staatseinnahmen stellten sich auf 53,2 Mili. Ls. gegen 63,8 
Mdl. Ls. im selben Zeitraum des Vorjahres. Ueber die Bewe- 
wegung der Staatseinnahmen und Ausgaben gibt folgende 
Tabelle Aufklarung (in Mili. Ls.):

A p r i l  — A u g u s t  : 
1927 1928 1929 

Staatseinnahmen 59,1 63 8 53 2
Staatsausgaben . 58,2 61^5 63^4

Es sei hier noch bemerkt, daB alle Zeitungsgeriichte 
iiber den bevorstehenden AbschluB einer AuBenanleihe nicht 
der W irklichkeit entsprechen. Tatsache ist nur, daB die 
Vertreter einer hollandischen Finanzgruppe mit dem  Finanz- 
minister unverbindliche Verhandlungen uber ein mogliches 
Anleiheangebot gefuhrt haben. Die Hollander streiften^dabei 
fluchtig die Bedmgung, daB ein Tabaksmonopol in Lettland 
eingefuhrt und dasselbe in ihren ausschlieBlichen Besitz iiber- 
gehen soli. Sic verlangten ferner, daB das Finanzministerium 
sie mit der Fuhrung der Verhandlungen betreuen soli. Dieser 
Antrag fand jedoch keinen Beifall und zwar schon aus dem 
Grunde, weil die jetzige Regierung iiberhaupt neuen Mono- 
polen gegeniiber sich ablehnend verha.lt. Ueberhaupt wird
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die Zahl der Anhanger der Theorie des „Etatism us" in 
Lettland immer geringer.

W ir haben schon oben bemerkt, daB im Zusammen- 
hang mit den neuen Anforderungen seitens der Volkswirt- 
schaft das Kreditvolumen sich immer ausdehnt. Allerdings 
ist die Bank von Lettland bestrebt, die I m p o r t k r e d i t e  
n a c h  M o g l i  c h k e i t  e i n z u s c h r a n k e n .  Andererseits 
aber hat sie in der letzten Zeit d i e  E  x p o r  t k  r  e d i t e, 
e r w e i t e r t  und zwar in der Hauptsache, was die RuB- 
landgeschafte betrifft. In der letzten Zeit ist der Wechsel- 
rediskont der sowjetrussischen genossenschatlichen Transit- 
bank in Lettland erhoht worden. AuBerdem ist der Wechsel- 
diskont derjenigen W erke, die sowjetrussische Bestellungen 
ausfiihren, erhoht worden. Ende Juli d. Js. betrug die 
Gesamtsumme der von den samtlichen Kreditinstitutionen er- 
teilten Darlehen 547,1 Mili. Ls. gegen 424,1 Ende August 
1928 und 373,5 Mili. Ls. Ende August 1927.

Gesamtsumme der Darlehen Ende Juli (in Mili. Ls.).
1927 1928 1929

Gesamtsumme 373,5 424,1 547,1 
davon:

Staatliche Kreditanstalten 254,3 289,6 379,1
Private Kreditanstalten 119,2 '134,5 168,0 

Gleichzeitig weist die Gesamtsumme der Depositen
eine Zunahme auf. Die Bewegung der Depositen war fol
gende (in Mili. Ls.):

Ende J  u li.
1927 1928 1929

Gesamtsumme 109,3 136,9 160,0 
davon:

Staatliche Kreditanstalten 55,0 71,1 77,4
Private Kreditanstalten 54,3 65,8 82,6

Die polnistite GefreideausfuUrpramie.
Von Dr. E. K u l s c h e w s k i ,  Warschau.

Die polnische Agrarpolitik hat in diesem Jahre eine 
entscheidende W endung gemacht, die nur deshalb in aller 
Stille vollzogen werden konnte, weil der Landtag, dem  die 
polnische Geschichte der letzten Zeit nur ein Scheindasein 
vorschreibt, keine Gelegenheit hatte, seip. gewichtiges Wort 
fiir oder gegen eine so weitreichende MaBnahme der Re- 
gierung in die D ebatte zu werfen. Allgemein wirtschaftsy 
und handelspolitiseh gesehen bedeutet der Uebergang Polens 
zum Pramiensystem des Getreidehandels eine neue Epoche 
der Agrar- und Handelspolitik, die noch im Vorjahre die 
Allheilwirkung in einer ganz bewuBt betonten Konsumenten- 
politik erblickte, um sich nach Erkenntnis der begangenen 
Fehler jetzt fast verschamt hinter den Produzentenstand- 
punkt zu verbergen. Diese W andlung ist so recht charakte- 
ristisch fiir die Strómungen innerhalb des polnischen Re- 
gierungslagers, dem der innerpolitische Kampf den Boden 
fiir eine bestimmte Zielsetzung entzieht und es in die 
Bahnen wirtschaftspolitischer Experim ente verschlagt.

Man wird nicht vermuten konnen, daB die vorjahrige 
Getreidereservepolitik, die den polnischen Produzenten vom 
W eltm arkte isolierte und die Getreidepreise auf dem Binnen- 
markte kiinstlich driickte, wahrend gleichzeitig der Preis- 
index landwirtschaftlicher Bedarfsgiiter fortgesetzt zu steigen 
tendierte, der Volkswirtschaft zutraglich war. Dazu sind 
die Quellen des Volkswohlstandes Polens zu stark an die 
Rentabilitat der landwirtschaftlichen Erzeugung gebunden. 
Nominell konnte Polen in diesem Jahre  eine gute Getreide- 
ernte erwarten, obwohl der Ertrag, der 1928 unterschiitzt 
wurde, in der laufenden W irtschaftsperiode weit iiberschatzt 
worden ist. Inzwischen hat aber das Zentralstatistische Amt 
in Warschau die revidierten Ernteschatzungen veroffentlicht, 
und sie weichen im wesentlichen vom Vorjahre nicht sehr 
ab. —

Daraus ergab sich fiir die Regierung die Notwendig- 
keit, entweder auf der Linie des Vorjahres zu bleiben, also 
die Zołlmauern aufrecht zu erhalten und die Ausfuhr der 
Ernteuberschusse zu sperren, oder sie muBte die Zoll- 
schranken abbrechen und der einheimischen Landwirtschaft 
die AbfluBventile der Auslandsmarkte offnen, um kiinstlich 
zusatzliche Nachfrage zu schaffen. Die erstere MaBnahme 
hatte fraglos die Mobilisierung ungeheurer Kredite erfordert, 
dereń Bereitstellung von vornherein miBlungen ware. Die 
staatlichen Elevatoren hatten das Angebot an Getreide nicht 
bewaltigen konnen, und die katastrophalen Begleiterschei- 
nungen waren nicht ausgeblieben. Die Regierung ging also 
den Weg des geringsten W iderstandes, indem sie die Zu,- 
fuhrwege fremden Getreides sperrte, die verpflichtenden 
Ausfuhrzólle aufhob und damit die Bankrotterklarung der 
verfehlten Getreidereservepolitik besiegelte.

Nunmehr stand zwar dem polnischen Getreidebau der 
Weg zum W eltm arkte offen, aber die Preise erreichten 
in diesem Jahre einen Preisstand, der nicht nur die R en
tabilitat in Frage stellt, sondern auch die Frage verneint. 
ob die diesjahrige E rnte Polens im Effekt ergiebig war^ 
Schon der verminderte Kunstdiingerverbrauch bei der Herbst- 
bestellung lieB die Gefahr begriindet erscheinen, daB die 
niedrigen Getreidepreise dem  ExtensivierungsprozeB eine 
neue Antriebskraft geben wiirden. Die Nachfrage phosphat- 
haltiger Diingemitiel blieb in diesem Jahre nach vorlaufigen 
Schatzungen um 30—40o/0 hinter dem Vorjahr zuriick, ein 
Yorgang, der auf die mit yorbildlichem FleiB geradezu treib-

hausartig geziichtete chemische Industrie seine Schatten 
werfen muBte. Aber auch ganz allgemein kam der 
polnischen Industrie schlieBlich zum BewuBtsein, daB ihr 
mit einem noch so stark betonten Protektionismus wenig 
gedient ist, wenn ihr wichtigster Abnehmer, d. h, die Land
wirtschaft in ihrer Impulsivkraft systematisch gehemmt und 
in ihrer Kaufkraft beschrankt wird. Typisch fiir diese E r 
kenntnis ist der gemeinsame Schritt, den Landwirtschaft' 
und Industrie der ehemals preuBischen Provinzen Hand in 
Hand bei der Regierung unternommen haben. Sie legten in 
einer Denkschrift dar, daB die jetzige Krise, die sich zwangs- 
laufig in Polen ais Agrarkrise auswirken miisse, durch eine 
zielbewuBte Getreideexportpolitik behoben werden kann. Im 
Mittelpunkte der Forderungen, weichen die Regierung wenn 
auch nur teilweise Rechnung trug, stand das System der Ge- 
treideausfuhrpramie, und es ist interessant, wie die Interessen- 
organisationen dieses auf eine hochentwickelte Landwirtschaft 
gestiitzten Gebietsteiles ihre Postulate motivieren.

Im Jahresdurchschnitt der Zeitspanne 1924—28 hat 
Polen 1370 000 to Getreide weniger erzeugt ais in den Vor- 
kriegsjahren 1909—13. Nach den Ergebnissen der letzten 
ftinf Jahre hat Polen jahrlich 208 000 to Weizen und 53 000 
to Hafer mehr importiert, ais es auszufiihren vermochte und 
umgekehrt betrug sein ExportiiberschuB an Roggen durch- 
sclinittlich 35 000 to und an Gerste etwa 120 000 to. Dabei 
ist bemerkenswert, daB die H ektarertrage KongreB-, Ost- 
und Siidpolens um etwa 46—75 o/o geringer sind ais in Posen- 
Pommerellen, daB also die kiinftige Produktionspolitik ihr 
Scbwergewicht auf einen harmonischen Ausgleich der Er- 
tragsziffer zwischen den einzelnen Gebietsteilen oder 
mit andern W orten auf die Intensivierung der kongreB-, 
ost- und siidpolnischen Bezirke wircl verlegen miissent 
Diesem IntensivierungsprozeB steht in erster Linie die unter- 
schiedliche Preisbildung entgegen. W ahrend die Industrie 
ihre Preispolitik durch die Bildung von Kartellen und Syn- 
dikaten regelt, kann die Landwirtschaft vermoge ihrer 
Eigefiart derartige Hilfsmittel nicht in Anspruch nehmen. Im 
August 1929 errechnete das Zentralstatistische Amt in W ar
schau gegeniiber 1927 einen GroBhandelsindex industrieeller 
Erzeugnisse von 103,4 und fiir landwirtschaftliche Produkte 
einen solchen von 75 ojo.

Mit der bloBen Freigabe der Getreideausfuhr ist aber 
der Kern des Uebels noch nicht behoben, weil Polens Ge
treideausfuhr im allgemeinen nach denselben Markten gra- 
vitiert wie die deutsche, dereń Riickgrat durch das Ausfuhr- 
pramiensystem gestiirkt ist, was der polnischen Landw irt
schaft einen erfolgreichen W ettbewerb von vornherein un- 
moglich macht. Mit Riicksicht darauf fordert die D enk
schrift der westpolnischen Interessenverbande eine Fórderung 
der Getreideausfuhr durch Pramien, die beim Weizen 17,50 
Zloty und fiir Roggen, Gerste und Hafer 11 Zloty je 100 kg 
betragen sollten. Die Pramie fiir Miihlenerzeugnisse ist je nach 
dem Ausbeutungsgrad des Rohprodukts zu staffeln, und um 
die Ausfuhr von Miihlenprodukten im Interesse des einhei- 
rnischen Gewerbes besonders zu forcieren, wird ein Zu- 
schlag von 25 o/o zu der errechneten Pramie vorgeschlagen.

Dieser Begriindung hat sich die Regierung nicht ver- 
schlieBen konnen. Ihre Bedenken gegen das Pramiensystem 
lagen hauptsachlich in der in den Vorjahren gemachten 
Erfahrung, daB im Herbst das Getreide aus Polen zu relativ 
niedrigen Preisen ins Ausland abwanderte, um zu hoheren
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Preisen im Friihjahr wieder importiert zu werden. Diesem 
grundsatzlich richtigen Einwand steht die Tatsache entgegen, 
daB die Lagerung des Getreides im Monatsdurchschnitt 
einen Spesenaufwand von 1 Zloty je Doppeltztr. erfordert, 
was also das Getreide bei einer Lagerungsfrist von 9 Mo- 
naten mit 9 Zloty je 100 kg belastet. Um diesen Spesen- 
betrag kónnte der eventueile Einfuhrbedarf im F riihjahr 
teurer bezahlt werden, ohne daB der Volkswirtschaft Opfer 
erwachsen. Viel hóher ist aber der betriebs- und volkswirt- 
schaftliche Ertrag durch den intensiveren Kapitalumschlag 
in Rechnung zu stellen.

Diese Erwagungen haben die polnische Regierung dazu 
bestimmt, das System des Agrarschutzzolls um die Ausfuhr
pramie zu erweitern. Die Tatsache, daB der Weizen ver- 
móge seiner spezifischen Anforderungen an die Bodenver- 
haltnisse einen relativ hóheren Kapitalaufwand erfordert, 
hat die Zustimmung der Regierung nicht finden kónnen. 
Daher ist sowohl fiir Weizen wie auch fiir Roggen unbescha- 
det selbst der Preisdifferenz die Ausfuhrpramie auf 6 Zloty 
und fiir Hafer und Gerste auf 4 Zloty je 103 kg festgesetzt 
worden. Hinsichtlich der Miihlenerzeugnisse begniigte man 
sich vorerst auf die Gewahrung einer Ausfuhrpramie fiir 
Roggenmehl in Hóhe von 9 Zloty, was im allgemeinen dem

Ausbeutungsverhaltnis von Korn entspricht. Inwieweit es
sich bei dieser MaBregel um einen Versuch handelt, geht
daraus hervor, daB die Pramie zunachst nur auf 5 Monate 
fixiert worden ist.

Hand in Hand mit dieser Neuregelung geht die Zen- 
tralisierung des Getreideexporthandels, die in d*er Begriin- 
dung des „Verbandes der Getreideexporteure der Republik 
Polen“ ihren Ausdruck findet. Mitglieder dieses Verbandes 
sind die landwirtschaftlichen Berufs- und Genossenschafts- 
organisationen, ferner die lnteressenvertretungen des Export- 
handels sowie der Miihlenindustrie. Die Organe dieses Ver- 
bandes, der mit Riicksicht auf die Bedeutung Posens ais 
Exportzentrum  dort seinen Sitz hat, bestimmen die Kon- 
tingente der einzelnen Interessengruppen bezw. Teilgebiete 
und erfiillen die mit der Erteilung der Ausfuhrpramie ver- 
bundenen Funktionen. Durch diese Zentralisierung soli die 
Moglichkeit einer einheitlichen Preis- und Exportpolitik ge- 
geben sein. Sie soli ferner die W ettbewerbskraft der pol- 
nischen Landwirtschaft auf den Auslandsmarkten starken, 
und durch gemeinsame Abreden etwa mit den Parallelgriin- 
dungen Deutschlands hofft man zu einer gegenseitigen Ver- 
standigung kommen zu konnen.

Die WirfsdiaNslage in LHaucn.
S c h w i e r i g k e i t e n  d e r  G e t r e i d e w i r t s c h a f t .  —  A u f s c h w u n g  d e s  M o l k e r e i w e s e n s .  —  D i e  G e s t a l t u n g  d e s  A u B e n h a n d e l s .  —

H o f f n u n g e n  a uf  d i e  S c h w e d e n a n l e i h e .

Die vorjahrige MiBernte in Litauen hatte eine schwere 
W irtschaftskrise zur Folgę, die ihren Iióhepunkt im April
d. J. erreichte und nunmehr dank der guten Ernte d. J: 
einer giinstigeren Konjunktur Platz macht. Besonders stark 
wurde Nordlitauen von der MiBernte in Mitleidenschaft ge- 
zogen, und die Regierung sah sich veranlaBt, den schwer ge- 
schadigten Landwirten mit Saat- und sonstigen Subventions- 
krediten zur Hilfe zu kommen. Die verringerte Kaufikraft 
der Landwirtschaft wirkto sich auch in einem allgemeinen 
Riickgang der Umsatze im Handel aus, sowie in gróBeren 
Zahlungsstockungen, da die Landwirte vielfach nicht in der 
Lage waren, ihre Schulden bei den Kaufleuten und Gewerbe- 
treibenden abzudecken, wie es sonst in der Regel nach der 
Ernte der Fali ist.

Die schwere Krise, die die litauische Wirtschaft in dem 
ersten H albjahr dieses Jahres durchmachte, wirkte sich in 
der Gestaltung des AuBenhandels aus. Namentlich die fiir 
Litauen so wichtige Flachs- und Leinsamenausfuhr verrin- 
gerte sich dem Vorjahr gegeniiber auf 1/3. Auch alle an- 
deren Ausfuhrposten — mit Ausnahme von Holzwaren und 
M olkereierzeugnissen — wiesen einen Riickgang auf. Auch 
bei der Einfuhr war im ersten Halbjahr, von Lebensntftteln 
abgesehen, fast bei allen Posten ein Riickgang festzustelleir. 
Im Zusammenhang mit der vorjahrigen MiBernte bestanden 
Befiirchtungen auch in Bezug auf den Ausfall der d i e s -  
j a h r  I g  e n  E r n t e ,  da die W itterungsverhaltnisse urspriing- 
lich nicht sonderlich giinstig waren und auch infolge des 
Mangels an Saatmaterial weite Strecken unbestellt ge- 
blieben waren. Trotzdem fiel die diesjahrige Ernte, soweif 
man nach den bisherigen Ergebnissen rechnen kann, recht 
g i i n s t i g  aus. Namentlich bei Flachs- und Leinsamen, 
diesen wichtigsten Ausfuhrartikeln Litauens, ist nicht nur 
ein quantitativ, sondern auch ein qualitativ giinstiges Er- 
gebnis festzustellen. Man rechnet in Fachkreisen damit, 
daB Litauen dem Vorjahr gegeniiber seinen F l a c h s  - u n d  
L e i n s a m e n e x p o r t  verdreifachen konnen wird. Frei- 
lich sind die Preisverhaltnisse auf dem W eltmarkt fiir den 
litauischen Flachs zunachst wenig giinstig. Auch bei Brot- 
und Futtergetreide sind sehr befriedigende Ertriige festzu
stellen, wie aus folgender Tabelle zu ersehen ist (in 1000 to):

1923/27
Getreidearten 1929 1928 (Jahresdurc
Roggen 557,5 475,4 524,5
Weizen 176,6 123,9 81,9
Gerste 260,2 150,5 211,6
Hafer 433,6 266,7 350,7

Litauen fiihrte zwar sonst in normalen Jahren nur ge- 
ringe Mengen Getreide aus (namentlich Futtergetreide), in 
diesem Jahr sind aber dank der auffallend guten Ernte groBe 
Exportiiberschiisse vorhanden. Bei der gegenwiirtig ungiinsti- 
gen Konjunktur auf dem W eltgetreidemarkt gestaltet sich 
die Realisierung dieser Getreideiiberschiisse allerdings recht

schwierig. Indessen wirkte sich die auBerordentlich giinstige 
Ernte in einem starken Sturz der Getreidepreise in Litauen 
aus. Die Weizenpreise sanken von 34—35 Lit auf 20—24 Lit 
pro Zentner, die Roggenpreise von 27—28 Lit auf 15—18 
Lit. Um ein weiteres Sinken der Getreidepreise zu verhin- 
dern, griff die Regierung stiitzend durch groBe Aufkaufe 
fiir die Heeresintendantur ‘ein, und es gelang ihr auch, das 
erwahnte Preisniveau zu stabilisieren.

Giinstiger ais in der Getreidewirtschaft gestalteten sich 
die Verhaltnisse in der V i e h -  u n d  M o l k e r e i  w i r t 
s c h a f t .  Der Aufschwung der litauischen Molkerei w irt
schaft komrat besonders deutlich in der G e s t a l t u n g  d e s  
l i t a u i s c h e n  A u B e n h a n d e l s  zum Ausdruck. In den 
ersten neun Monaten d. Js. gestaltete sich die litauische Han- 
delsbilanz aktiv: einer Einfuhr in Hóhe von 220,2 Mili. Lit 
(9 Monate 1928: 221,3 Mili.) stand eine Ausfuhr in Hóhe 
von 223,7 Mili. Lit (182,9 Mili.) gegeniiber. Bei dieser starken 
Zunahme der litauischen Ausfuhr entfallt der Hauptanteil 
neben Holzwaren auf Erzeugnisse der Viehzucht (Vieh, 
Fleisch, Molkereiprodukte). Die litauischen Molkereigenossen- 
schaften fiihrten in den ersten neun Monaten d. Js. 2091 to 
Butter aus, gegeniiber 12G9 to im selben Zeitraum des Vor- 
jahres. Hauptabnehm er litauischer Butter sind England und 
D e u t s c h l a n d .  Was  die G e s t a l t u n g  d e r  E i n f u h r  
anbelangt, so ist hervorzuheben, daB infolge der MiBernte des 
Yorjahres die Einfuhr von Getreide und K raftfutter eine 
starkę Zunahme aufwies, wahrend die Einfuhr diverser in- 
dustrieller Konsumgiiter (namentlich Textilwaren, Striimpfe, 
Kurzwaren und dergleichen) sich erheblich verringerte. D a
gegen wies die Einfuhr von industrieller Produktionsgiitern 
und Heiz^toffen eine Zunahme auf.

Trotz der ungiinstigen Preisverhaltnisse fiir Getreide 
macht sich im AnschluB an den giinstigen Ausfall der E rnte 
eine gewisse Belcbung der Umsatze im Handel bem erkbar, 
die auch importfórdernd wirkt. Der vollen Auswirkung der 
gesteigerten Kaufkraft der Landwirte steht indessen die 
starkę Verschuldung der Landwirtschaft im Wege. Die Land
wirte haben, wie oben erwahnt, ihre alten Schulden bei den 
Geschaftsleuten zu bezahlen und die kurzfristigen Hilfs- 
kredite, die ihnen die Regierung im Zusammenhang mit cłer 
MiBernte gewahrte, zu tilgen. Im Zusammenhang mit den 
Schwierigkeiten, die sich aus dieser Verschuldung der Land
wirtschaft ergeben, macht sich in imrner stiirkerem AusmaB 
das Bestreben geltend, einen umfangreichen l a n g f r i s t i -  
g e n  l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n  K r e d i t  in Litauen zu 
schaffen und durch die Umwandlung der kurzfristigen Ver- 
pflichtungen der Landwirte in langfristige ihnen dereń Til- 
gung zu erleeichtern. In diesem Zusammenhange stehen 
auch die Ve r  h a n tl 1 u n g e n m.i t d e m  S c h w e d e n -  
t r u s t ,  da die Regierung hofft, die Anleihe des Schweden- 
trusts zur Errichtung einer Hypothekenbapk zu verwenden, 
damit das landwirtschaftliche ' Kreditwesen in Litauen auf 
eine gesunde, fiir die Landwirte tragbare Basis gestellt wird.
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Das Seglerhaus zu Sfcflin und der aHe GrnndbesHz der horporaiion 
der KauhnannsdiaH.

Nach einem Yortrage auf dem Korporationsabend am 16. November 1929 von D. D r. C. F r e d r i c h .
I.

Die Gilde der Segler mag nicht allzu lange nach der 
Vereinigung der Altstadt und Neustadt Stettin (1262) ge- 
griindet worden sein, wenn ihre erste sichere Erwahnung 
auch erst in das Jąhr 1332 fallt. Die „Fundation“ ihres 
Gildehauses, das den Namen „Seglerhaus11 fiihrte, scheint 
der alte Stettiner Chronist und Stadtschreiber Friedeborn 
etwa in das Jah r 1334 zu setzen, urkundlich erwahnt wird 
es freilich erst 1405.*) Auf etwas jiingere Zeit wiirde die 
Tradition der Gilde fiihren, wenn sie die Reihe der pommer- 
schen Fiirstenbilder an der Decke des Hauptsaales absichtlich 
mit Barnim III., der von 1344—1368 regierte, hat beginnen 
lassen. Das Seglerhaus bestand aus einem ErdgeschoB mit 
der iiblichen groBen Diele, zu dem. eine etwas iiber 1 m hohe, 
in die Gasse hineinreichende Treppe emporfiihrte, einem 
ObergeschoB und mehreren Bóden iibereinander hinter einem 
hohen Giebel. Die StraBe, in der es stand, hieB zuerst 
RoBmtihlenstraBe, erst um 1340 trat an die Stelle dieser Be- 
zeichnung der Name SchuhstraBe; heute tragt das Grund- 
stiick die Nummer 18.

Ais das Seglerhaus bei der BeschieBung Stettins durch 
den GroBen Kurfiirsten (1677) schwer beschadigt worden 
war und das Dach und das erste Stockwerk erneuert werden 
muBten, wurden in die Holzdecke des Hauptsaales jene 
noch erhaltenen 21 Fiirstenbilder eingefiigt (vielleicht in Er- 
innerung an alte Bilder), von denen J. F. Zollner (Anm. 3) 
berichtet; an die Stelle des hohen Giebels und der 
mehrfachen Boden scheint damals ein Boden mit einem nie- 
drigeren Dach getreten zu sein. Dieses Haus wird in dem 
schwedischen Kataster Stettins . vom Jahre 1760 genauer 
beschrieben:

Abb. 1. GrundriB aus dem Kataster von 1706.
I. Schweizerhof. II. Loitzenhaus. III. Kleiner Stadthof (=208). 
IV. Hauptwache. Nr. 207 FrauenstraBe 29. Nr. 208—210 
heutige Bórse. Nr. 1 und 2 heutige SchuhstraBe 16. Nr. 3 
SchuhstraBe 17. Nr. 4 SchuhstraBe 18. Nr. 5 SchuhstraBe 19. 
Nr. 6 SchuhstraBe 20. Nr. 7 SchuhstraBe 21.

x) Vgl. D. Dr. Martin Wehrmann, Festschrift zum 
100 jahrigen Bestehen der Korporation der Kaufmannschaft 
zu Stettin 1921 S. 11 und die Niederschrift eines Vortrages 
in der Bórse am  15. November 1927. Wenn in einer Auf- 
zeichnung vom 23. Februar 1822 Cober von dem Segler - 
hause schreibt: „so anno 1615 von denen hiesigen soge- 
nannten Gewandschneidern von dem Biirgermeister v. Ramin 
erkauft ist“ , so beruht diese Angabe auf einer Verwechselung 
mit der Remise, in der spiiter T heater gespielt wurde. — 
Zu den oben erwahnten Katastern vgl. Monatsblatter der Ge- 
sellschaft fiir Pommersche Geschichte und Altertumskunde 
1927 S. 3 und 1929 S. 34. Fiir diese Arbeit wurden Akten 
und Piane benutzt, die im Archiv der Handelskammer, 
im Staatsarchiv Stettin, im Grundbuchamt Stettin und bei der 
Baupolizei liegen.

„Das Haus Nr. 4 (Abb. 1) oder das Segler Haus liegt 
in der SchuhstraBe, grenzt auf der Siidseite an Caspar 
W itkens (Abb. 1 Nr. 3), Miillers, WeiBensteins (Abb. 1 
Nr. 210, 209) und des kleinen Stadthofs Wohnungen, auf der 
nordlichen Seite an die des Buchbinders Michael Paul 
(Abb. 1 Nr. 5). Der Iiinterhof geht bis Rosenhannshoff.

Im untern Stockwerk sind zwei Stuben, eine auf jeder 
Seite der Haustiir, von mittlerer GróBe. In der einen wird 
Bier verschenkt, in der anderen wohnen die Wirtsleute. Nach 
dem Hinterhof zu ist ein ziemlich groBer und sehr hoheę 
Flur nach alter Art gebaut, 3 dunkle Schlafkammern auf der 
Seite nach Friedrich Kruger Erben Haus (Abb- 1 Nr. 6), 
das iibrige dient fiir die Gaste ais Trinkstube.

In dem Hof nach dem oben erwahnten Kriigerschen 
Haus zu ist ein alter, ziemlich groBer Stall, doch wird 
er nicht fiir irgend welche Pferde gebraucht, sondern der 
Bewohner des Hauses hat allerhand Sachen darin stehen. 
Dazu ein sehr kleiner Schuppen neben Pauls Haus (Nr. 5), 
der zu nichts benutzt wird, auBerdem geht dort ein Rinnstein 
hindurch, der einen schlechten Geruch gibt. Neben dem so- 
genannten Letztenhoff ( =  Loitzenhof, jetzt Schweizerhof) ist 
ein maBig groBes und ziemlich hohes Haus, das allein fiir 
die Komodianten benutzt wird. Der Hinterhof ist mitteil- 
maBig groB; es findet sich dort oben ein Brunnen, der zur 
Zeit nicht benutzt wird . Eine schone Comoditet ad reąuisita 
naturae gibt es dort auch.

In dem zweiten Stockwerk ist ein groBer Saal na^ch 
der StraBe zu, wo die Kaufleute ihre Zusammenkiinfte haben 
und iiber alle vorkommenden Sachen deliberiren. Zum Flur 
und zum Hof hin, ist eine kleine schone Stube, wo die Alter- 
leute sitzen und Zwistigkeiten beurteilen. Hinten iiber dem 
Stall ist eine schone groBe Stube und eine kleine dunkle 
Kammer daneben nach dem Komodianten Haus hin. Ein 
Bodenraum ist iiber dem ganzen Haus belegen, sehr alt 
und verfallen, der zu wenigem benutzt wird. Yier gewolbte 
Keller befinden sich unter diesem Haus, von denen der eine 
mit Erde, Grus und anderem zugeworfen ist, so daB er ohne 
besondere Kosten nicht benutzt werden kann.

Dieses Plaus ist ein ganzes Haus und ist seit deir 
W endenzeit frei von allen Abgaben gewesen, nur dazu be
nutzt, daB die Kaufleute dort ihre Zusammenkiinfte haben 
sollten und abmachen, was die Seefahrt betrifft. Sonst hat 
es zum Betreiben des Handels kein Recht. Eine Wiese ge- 
hórt dazu, die fiir 2 Gulden, manchmal mehr, manchmal 
weniger vermietet wird . Zimmer sind nicht zu vermieten, 
und so schon einige auch waren, so miissen sie doch un- 
bewohnt bleiben, denn es ist ein offentliches Haus, das 
solches nicht leiden diirfte.“

In dem verkiirzten deutschen Kataster von 1709 heiBt es: 
„Das Segler Hauss, worin die Kauffleuthe und Hand- 

werker ihre Zusammenkunfft haben ist Zwey stockwerk 
hoch, hatt nach der Beschreibung eine sehr groBe Diehle, 
einen mittelmaBigen Hoffraum, worauf ein Brunnen, unten 
im Hausse sind Zwey stuben und drey Kammern, oben 
ein groBer Sahl worin die Biirgerschafft zusammen kom- 
men, dabey eine Gerichtsstube Vor die alterleuthe.

Hinten im Hoffe ist ein groBes Hauss darin die 
Commedianten spiehlen, item ein ziemlich groBer 'Stall 
woriiber eine Stube und Kammer.

Der Boden iiber das gantze Hauss ist alt und Ver- 
fallen. Vier schone gewolbte Keller, davon doch der eine 
mit E rde und Gruss angefiillet und Vor der Handt nicht 
zugebrauchen stehet. Nach des Landmessers Bericht soli 
dieses Hauss von der W enden Zeit her steuerfrey und 
darzu destiniret seyn, daB die Kauffmaschafft ihre Zusam- 
menkiinffte halten und was die negotien und Seefarth an- 
gehet, abthuen sollen. Dieses Hauss hatt zur Handlung 
keine Gerechtigkeit, doch wird Bier hierin geschencket, 
und davon gute Nahrung getrieben, so gehoret auch eine 
Wiese hier zu.

Conclusum daB es ais eine publiąue Wohnung steuer
frey zu erkennen, weill es nie im Catastro gestanden."

In dem Kataster, das Friedrich Wilhelm I. 1722/23 an- 
fertigen lieB, werden die Grenzen des Grundstiickes und 
seine Nachbarn, dereń das Seglerhaus nicht weniger ais zehn 
hatte, eingehend besprochen. Vom Hause selbst heiBt es 
im Anfang:
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Abb. 2. A nsicht von S tettin  (um 1600).
G em alde in  d er Borse.

„Das Segler Haus ein Giebelhaus, 2 E tagen hoch, ist 
forn breit 32 FuB 1%  Zoll, hinten 26 FuB 3 Zoll ins vollo 
gemessen, lang 100 FuB 9 Zoll: hat forn eine Treppe, tief 
auf die Gasse 3 FuB 3 Zoll. Der Hof ist lang, mit der 
daraufstehenden Altermanns Stube vorlangst dem Hause, von 
der Grentze hinter Meister Michel Pauli (Abb. 1 Nr. 6) 
bis an der gemeinschaftlichen Mauer von Johann Jaenckens 
(Abb. 1 Nr. 212) und Caspar Friedrich Kauls (Abb. 1 
Nr. 211) Wohnungen auf Rosenantz H o f2) 108 FuB, hinten 
breit 38 FuB.“

In dem Kataster von Jawein von 176-;, zu dem der 
genaueste alte Plan Stettins gehórt, fiihrt das Seglerhaus die 
Nummer 829: ,,Es hat zwei Etagen, zwei bewohnte Fliigel, 
zwei Sale, sieben Stuben, einen Boden, vier Keller, eine mit- 
telgrofie, helle Kuchę und drei Feuerherde zum Kochen.“ 
Die groBe Diele im ErdgeschoB wurde 1790 zu einem Bór- 
sensaale hergerichtet und die Wirtschaft aufgegeben. lin 
Jahre 1792 nahm man in dem hinteren fe il des 
oberen Stockwerks Veriinderungen vor und richtete eine 
gróBere Stube fur das Seegericht ein. In der Feuerver- 
sicherungspolice von 1793 heiBt es daher: ,,Das sogenannte 
Seglerhaus, welches vorne in der Schuhstrafie 32 I' uB breit 
und bis an den Bórsensaal 50 FuB tief ist. Dieser letztere 
ist 49^2 FuB tief und hinten 261/2 FuB breit; die Ver- 
sicherungssumme betrug 5000 Taler.

Das AeuBere des Gebaudes war offenbar so unbedeu- 
tend, daB eine Zeichnung oder Abbildung nicht erhalten ist. 
Erwahnt wird es am Ende des 18. Jahrhunderts z. B. von 
Sell in seinen Briefen iiber Stettin (1800) und von Zóllner 
in seiner Reisebeschreibung.3) Zóllner schreibt: ,,Zu den 
M erkwiirdigkeiten Stettins gehort auch das S e g l e r h a u s ,  
wegen seines Alters und seiner Bestiimnung. Diese letztere 
ist vornehmlich, der Kaufmannschaft und den Alterleuten so- 
wohl von dieser ais von den neun Hauptgewerken, samt 
dem Seegerichte, zum Versammlungsort zu dienen. An 
und in dem Gebaude selbst ist wenig zu sehen. In dem 
Hauptsaale des zweiten Stockwerks hangen verschiedene 
Schildereien, die von geringem W erthe sind. Am meisten 
interessierte uns eine A b b i l d u n g  d e r  S t a d t  S t e t t i n ,  
wie sie sich in der Mitte des vorigen Jahrhunderts von aer

2) Rosenantz Hof heiBt der heutige Schweizerhof nach 
dem schwedischen Geheimrat Rosenhand, dem schwedischen 
Residenten auf dem  westfalischen FriedenskongreB, dem 
das Grundstiick bis 1668 gehórte. _

3) S e l l ,  Briefe iiber Stettin und die umliegende Ge- 
gend auf einer Reise darin, im Sommer 1797 geschrieben. 
1800. — Z ó l l n e r ,  Reise durch Pommern nach der Insel 
Riigen. Berlin 1.797, S. 24. — C h r. F r. W u t s t r a c k  
Kurze Beschreibung von Vor- und Mittelpommern 17J.5, 
S. 318. — O e 1 r i c h s , Das gepriesene Andenken der 
Pommerschen Herzoge. 1763, S. 1Ó6.

See-Seite ber ausgenommen hat. Man sieht noch die hohen 
Thiirme von Marien und Jakobi, dereń Spitzen nachmals bei 
Belagerungen der Stadt sind abgeschossen worden, und 
gegen Osten erhebt sich noch die, jetzt zerstórte O d e r 
b u  rg .  Dieses Bild ist 1659 auf Kosten der Stadt gemacht 
worden. An der Decke sind ein und zwanzig B r u s t b i l -  
d e r  v o n  P o m m e r s c h e n  H e r z o g e n  en medaillon 
gemalt, in eben so vielen Feldern, worin der Plafond ab- 
getheilt ist. Die Miihe, mit iibergebogenem Nacken zu 
diesen Herrschaften hinaufzusehen, wird nicht belohnt, denn 
es sind hóchst mittelmaBige Pinsel gewesen, die sich durch 
diese Gontrefaits verewigt haben. Nur ein einziger hat 
sich unter seinen Collegen so hervor gethan, daB das Auge 
auf seiner Arbeit mit einigen W ohlbehagen ruhen kann. Der 
Schauspielsaal, welchen eine Gesellschaft von Kaufleuten, in 
eben diesem Seglerhause, hat auffiihren lassen, ist ganz 
artig, und da das Parterre so hoch kann aufgeschroben 
werden, daB es mit dem Theater gleich kommt, so wird es 
zugleich ais ein groBer Tanzsaal benutzt.“

Erhalten sind das Gemalde von Stettin und die Brust- 
bilder der H erzoge; sie hangen in einem Kommissions-' 
sitzungssaal. Das Gemalde ist von Zóllner nach einer spater 
auf das Bild gesetzten Jahreszahl falsch datiert und ist in 
W irklichkeit um 1600 gemalt' worden. Martin W ehrmann 
hat es in seiner „Geschichte der Stadt Stettin*1 nach einem 
Stich abgebildet (S. 218); hier ist ein anderer Stich wieder- 
gegeben (Abb. 2). Das Bild ist fiir Stettin von hóchstem 
W erte und wird von mir mit einer genauen Beschreibung 
veróffentlicht werden. An der Decke des H auptsaales be- 
fand sich mit den Portriits der Herzoge das W appen der 
Gewandschneider-Gilde mit der Umschrift: „D er Gewand 
Schneider Wappen. Anno 1678 ist die Stube Renoviert.“ 
Die Bilder sind also in wirtschaftlich schwerer Zeit her- 
gestellt und habe nur dekorativen Wert. Die runden Holz- 
tafeln, auf die sie gemalt sind, haben einen Durchm essef 
von 42 cm und sind im 19. Jahrhundert in Rahmen einge- 
fiigt, die Namen, Titel, Todes- und zuweilen Geburtsdaten 
tragen. Dargestellt sind die Herzoge: Barnim III., Bo- 
gislav X., Georg I., ICasimir, Otto IV., Barnim X.—XI., 
Bogislav XI.—X III., Philipp I., Georg II., Johann Friedrich, 
Kasimir IX., Ernst Ludwig, Philipp Julius, Philipp II., 
Franziscus, Georg III., Ulricus, Bogislav XIV. AuBerdem 
stammt aus dem alten Seglerhause der Stein mit Zunft- 
wappen, der in der Vorhalle der Bórse eingemauert und 
von Martin WTehrmann in seiner Gesehichte Stettins (S. 145) 
abgebildet ist. E r ist im Anfange des 17. Jahrhunderts ge- 
arbeitet und gibt neben dem  Schiff der Segler das W appen 
der Stadt und das der Gewandschneiderzunft wieder.

NB. Das Grundstiick wurde am  7. Mai 1834, wie im 
zweiten Teile dieser Arbeit ausgefiihrt wird, von der K auf
mannschaft verauBert und mit einem damals aufgefiihrten 
Hause am 1. Januar 1929 zuriickgekauft.

v e rm itte lt schnell und kostenfre i dieu e fa ftig e s  „ . ,,
k a u f m a n n i s c h e s  K a u f m a n n i S d i e $ ( e H e n V e r i t l l U l u n g d e s D . H . V .

W* W&GP ćFOk BlB M  B S tettin , B ollw erk  I B , Fernruf 36685—86
■ ̂  B n  w  W i L i  Stralsund, T ribseestr. 27, F e rn ru f  2116 — Stolp, KI. A uckerstr. 26, F e rn ru f472.
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W ir ts c h a f t i ic h e  n a c h r ic h te n
Sdiweden.

Das Deutsch - Schwedische Handelsabkommen ist am
30. November unterzeicbnet worden. .W ie bekannt, wurde der 
Handels- und Schiffahrtsvertrag vom 14. Mai 1926 von 
Deutschland gekiindigt, um entsprechend den Reichstagsbe- 
schliissen die G e t r e i d e  - und F l e i s c h - Z o i l e  des Ver- 
trages von 1926 aufzuheben, was auch erreicht worden ist; 
der bisherige Zollsatz fiir l e b e n d e s  R i n d v i e h von 
16 RM. wurde fiir ein Schweden zugestandenes Kontingent 
von 5000—7000 Stiick Rindvieh jahrlich beibehalten, im 
iibrigen aber wurde dieser Zollsatz auf 24,50 RM. pro Stiick 
erhóht. Im iibrigen wurde Schweden die Herabsetzung ver- 
schiedener Zoile im Interesse seiner Landwirtschaft zuge- 
standen.

Die Industriezólle werden durch die neue Vereinbarung 
nicht beriihrt. Der Vertrag unterliegt der Ratifikation der 
Parlamente. Es ist hocherfreulich, daB es gelungen ist, so 
schnell mit Schweden zu einer Verstandigung zu kommen.

Der neue Zollfarif and die neue Zolltarifyerordnung 
Schwedens tritt, wie wir erinnern wollen, am 1. Januar 1930 
in Kraft.

AuBenhandel. Nach dem Bericht des Schwedischen 
Hanclelsministeriums (Kommerskollegium) ergab der AuBen- 
handel Schwedens im  O k  t o b e r  einen ExportiiberschuB 
von rund 10 Mili. Kr. In den ersten zehn Monaten des 
Jahres betragt somit der ExportiiberschuB etwa 29 Mili. 
Kronen. Unter den Exportwaren im Oktober stehen Butter, 
Holz, Zellstoff und Papier an erster Stelle; unter den Im 
port waren haben Futtermittel, Zucker, Kunstdiinger und 
Roheisen besonders zugenommen.

Das Geschaft an der Londoner Holzborse auf der 
g.anzen Linie ruhiger. An der Londoner Holzborse war das 
Geschaft durchweg ruhiger, wie ,,Handelstidningen“ meldet, 
nur in gelóschter W are erfolgten die Umsatze im allgemeinen 
zu unveranderten Preisen. Einige Abmessungen begegneten 
reger Nachfrage, besonders 2x7 und 2x9. Es notierten: 
Murman 2x9 unsorted yellow 23 Lstrs. 10 sh., Trangsund 
2x7 unsorted yellow 18 Lstrs. 10 sh.

Infolge der gescheiterten Verhandlungen zwischen dem 
groBen englischen Holzimportsyndikat und dem russischen 
Exportsyndikat wegen des Verkaufs von russischer W are vom 
WeiBen Meer ist der Fobm arkt unsicher geworden. Nur 
in schwedischen und finnischen Provenienzen sind einige 
Geschafte fiir Mittsommerlieferung zustande gekommen. — 
Auch die Cifgeschafte waren stark eingeschrankt. Die 
Kaufer brauchen gegenwartig keine groBen Kontrakte ais be- 
reits unterzeichnet sind. Zur Zeit sind nur gewisse Par- 
tien, die zu auBergewóhnlich billigen Preisen angeboten 
wurden, verkauft worden.

Der Holz- und Zellstoffmarkt. Seit Jahresbeginn hat 
Schweden im ganzen 1 100 000 Stander verkauft, was die 
friiheren Jahresdurchschnitte bedeutend iibertrifft. In der 
ersten Novemberhalfte sind 25 000 to chemischer Holzschliff 
zur Lieferung teils sofort, teils im nachsten Jah r verkauft 
worden. In gebleichtem Sulphit sind bedeutende Abschliisse 
zur Lieferung 1931 und auch 1932 getroffen worden. Zur 
sofortigen Lieferung nach Amerika sind 10 000 to feuchte 
mechanische Holzmasse verkauft worden. Auf dem Papier- 
markt herrscht noch Fłauheit, doch einige Anzeichen scheinen 
auf eine Belebung in nachster Zukunft hinzudeuten.

Gesteigerter Bedarf der schwedischen Industrie an 
elektrischer Kraft. Wie der Oberdirektor der Wasserfall- 
verwaltung, W., Borgquist, einem Vertreter von ,,Dagens 
Nyheter“ im AnschluB an die laut gewordenen Befiirchtungen 
der elektromechanischen Industrie Schwedens wegen der 
verminderten Kraftlieferungen von Trollhatta erkliirte, ist 
bereits fiir das niichste Jahr durch die inzwischen ergriffenen 
MaBnahmen eine Steigerung der Produktion um 65 Millionen 
Kilowattstunden gewahrleistet. In fiinf bis sechs Jahren hofft 
man dann auf eine Jahresproduktion von rund 1700 Mili. 
Kilowattstunden zu kommen.

Geschaftsabschlufó der Grangesberggesellschaft. Wie aus 
Stockholm gemeldet wird, wird die Dividende der G ranges
berggesellschaft diesmal wieder wie 1927 entsprechend den 
E rw artungen der Bórse 17 o/0 betragen. Im vorigen Jahre 
kamen bekanntlich nur 5 o/o zur Yerteilung. Die Luessavaara- 
Kirunavaara Erzgesellschaft, dereń Gewinnziffer fiir die G ran
gesberggesellschaft von groBer Bedeutung sind, da sie ihre 
wesentlichste Einnahmeąuelle darstellen, erzielte einen Rein-

gewinn von 14,3 Mili. Kr. Zunachst erscheint dieser Ge- 
winn wesentlicher geringer ais der von 1927, aber ein direkter 
Vergleich ist nicht móglich, denn die Gewinnverteilung hat 
sich durch das Staatsabkommen von 1927 wesentlicli ge- 
andert. Vor dem Bekanntwerden des Reingewinnes hatte die 
Erzgesellschaft an Abgaben 20,1 Mili. Kr. bezahlen miissen 
und zwar 12,1 Mili. Kr. an den schwedischen Staat und 
8 Mili. Kr. an die Grangesberggesellschaft. Abgaben und 
Jahresgewinn betragen zusammen demnach 34,4 Mili. Kr., 
wahrend der Jahresgewinn von 1927 nur 25,8 Mili. Kr. be- 
trug, wozu eine Vergiitung an den Staat in Hóhe vo,n 
3,4 Mili. Kr. hinzukommt. —- Von dem obengenannten Jah res
gewinn erhalt die Grangesberggesellschaft 12,5 Mili. Kr. 
und der Staat 0,4 Mili. Kr.

Norwegen.
AuBenhandel. Im O k t o b e r  betrug der W ert der 

E i n f u h r  95,9 Mili. Kr., der W ert der A u s f u h r  69,3 
Mili. Kr., mithin der E i n f u h r i i b e r s c h u B  26,6 Mili. 
Im Oktober 1928 lauteten die Zahlen: Einfuhr 102,5 Mili. 
Kr., Ausfuhr 60,9 Mili. Kr., EinfuhruberschuB 41,6 Mili. 
Im laufenden Jahr ist das Oktober-Ergebnis also wesentlicli 
giinstiger. .

Fiir die ersten zehn Monate 1929 ergibt sich ein Ein- 
fuhriiberschuB von 257,8 Mili. Kr. gegen 270,8 Mili. Kr. in 
der gleichen Zeit 1928.

Staatshaushaltsplan 1928/29. Der endgiiltge E tat des 
am 30. Juni 1929 abgelaufenen Etatsjahres weist einen 
U e b e r s c h u B  von 211034 Kr. auf. Der Ausgaben-Vor- 
anschlag hatte 372 100 000 Kr. betragen. Laut endgiiltiger 
Rechenschaftslegung wurde dieser Betrag um 8 225 000 Kr. 
uberschritten. Dementsprechend stellen sich aber auch die 
endgiiltigen E i n n a h m e n  um 8 436 000 Kr. hóher ais ver- 
anschlagt, so daB sich obiger UeberschuB ergibt. Im ein- 
zelnen ist bemerkenswert, daB die Einnahmen aus der auBer- 
ordentlichen Vermógenssteuer gegeniiber dem Voranschlag 
ein Defizit von 3 Mili. Kr. aufweisen. Im Zusammenhang 
hiermit wird daher in einigen Blattern auf die kapitalver- 
zehrende W irkung dieser Steuer hingewiesen. Im iibrigen 
mahnt die Presse zu einer weiteren Ausgabeneinschrankung, 
speziell auf dem Gebiete der staatlichen Bautatigkeit, im 
nachsten Jahre zwecks Senkung des hohen Steuerniveaus.

Fortschritte in der Bergwerksproduktion. Die statisti- 
schen Ausweise zeigen sowohl in bezug auf Menge wie 
auf W ert eine S t e i g e r u n g  in den meisten Bergwerks- 
produkten Norwegens. Der Gesamtwert der norwegischen 
B e r g w e r k s p r o d u k t i o n  betrug im Jahre 1928 29,1 
Mili. Kr. gegen 21,3 Mili. Kr. im Jahre 1927. Schwefel- 
kies und Eisenerz rangieren an erster Stelle, indem 87 <y0 
des Gesamtwertes der Bergwerksproduktion auf diese beiden 
Produkte entfallen. Im Jahre 1927 betrug dieser Anteil so- 
gar 92 o/0. Die Produktion von S c h w e f  e l k i e s  ist men- 
genmaBig von 617 044 to im Jahre  1927 auf 738 535 to im 
Jahre 1928 gestiegen. Der Wert ist ungefahr im selben MaBe 
gestiegen und zwar von 13 Mili. Kr. im Jahre 1927 auf 15,8 
Mili .Kr. im Jahre 1928. Die Gewinnung von E i s e n e r z  
hat ebenfalls betrachtlich zugenommen. Besonders hat die 
A/S. Sydvaranger ihre Produktion erhóht. Im iibrigen hat 
auch die Dunderland Iron Ore Company ihren Betrieb 1926 
wieder aufgenommen. Der W ert der gesamten Eisenerz- 
produktion war im Jahre 1928 9,37 Mili. Kr. gegen 6,57 
Mili. Kr. im vorhergehenden Jahre. Die B e l e g s c h a f t  der 
Bergwerke im Jahre  1928 betrug durchschnittlich 4125 Mann 
gegen 3091 im Jahre 1927. Der W ert der Produktion der 
m e t a l l p r o d u z i e r e n d e n  B e t r i e b e  belief sich im 
Jahre 1928 auf 79,4 Mili. Kr. Hiervon beziehen sich 74,6 
Mili. Kr. auf metallische Produkte. Auch dies bedeutet eine 
erhebliche Zunahme gegeniiber 1927, ais der Produktions- 
wert nur 67,7 Mili. Kr. betrug. Des weiteren ist die A l u 
m i n i u m  p r o d u k t i o n  von 20 847 to im Jahre 1927 auf
24 779 to im Jahre 1^28 gestiegen. Die Herstellung von 
Ferrolegierung zeigt eine ahnliche Steigerung von 107 054 to 
auf 119 218 to.

Der Produktionswert der i i b r i g e n  m e t a l l i s c h e n  
P r o d u k t e  stellt sich wie folgt: Silber 0,9 Mili. Kr., 
Kupfer 1,0 Mili. Kr., Nickel 1,7 Mili. Kr., Stahl 1,7 Mili. 
Kr., Roheisen 0,9 Mili. Kr., Zinn und Blei 1,0 Mili. Kr., 
Met. Natrium 0,5 Mili. Kr. Die Silberproduktion ist von 
9,8 to im Jahre 1927 auf 12,4 to im Jahre  1928 gestiegen. 
Die Gewinnung von Kupfer und Nickel, die in den letzten
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Jahren sehr darniodergelegen hat, hat sich im Jahre 1928 
auch gebessert. Die produzierte Kupfer- und Nickelmenge 
betrug im Jahre 1927 13 bezw. 30 to, im Jahre 1928 hin- 
gegen 788 bzw. 591 to.

Stillegungen in der Papierindustrie. Zwei kleinere Pa- 
pierfabriken haben ihren Betrieb teilweise einstellen miissen. 
Es handelt sich um die Papierfabrik „ P a p y r u s "  und die
5 u n d  l a n d  P a p i e r f a b r i k .  Ais Grund wird die un- 
giinstige Lage des Papierm arktes und Mangel an Auftragen 
angegeben.

Danemark.
Aufienhandel. Die jetzt vorliegenden Angaben iiber das 

Ergebnis des AuBenhandels im Oktober lassen eine scheinbar 
wesentlich verschlechterte Bilanz erkennen. Die Ausfuhr hat 
namlich gegeniiber dem Voęmonat einen Riickgang um 
8 Mili. Kr. auf 146 Mili. Kr. erfahern, wahrend die pin- 
fuhr mit 167 gegen gegen 168 Mili. Kr. im September wenig 
venindert geblieben ist. Es ergibt sich damit eine Passivi- 
tiit von 21 Mili. Kr. gegen nur 14 Mili. Kr. im September. 
Im Oktober und September vor. Js. belief sich der Ein- 
fuhriiberschuB auf 7 bzw. 4 Mili Kr. Einen RiickschluB auf 
die eigentliche Entwicklung des danischen AuBeńhandels 
lassen diese Zahlen nicht zu, denn zu der Minderung der 
Ausfuhr hat zum gróBten Teil die Position Ausfuhr von 
Schiffen beigetragen, die im September eine Einnahme von
6 532 000 Kr. einbrachte und im Berictshmonat nur ein E r
gebnis von 1 412 000 Kr. hatte, Yon landwirtschaftlichen 
Produkten sind Speck, Fleisch und andere Schlachtereipro- 
dukte um 3 Mili. Kr. im Vergleich mit dem Septem ber 
zuriickgegangen, wahrend Butter, Sahne, Milch und Kase ein 
Mehr um 1 Mili. Kr. aufweisen.

Aalborg Skibsvaerft. Vor kurzem ist von der Aalborger 
Schiffswerft nach der Dan. Handelsrundschau der erste 
Transport-Tankdam pfer fiir Cement, der jemals gebaut 
wurde, an die Bestellerin, eine amerikanische Firma, In ter
national Cement Corporation, New York, abgeliefert worden. 
Der Chef der Firma, Mr. Holger Struckmann, ein geborener 
Aalborger, war selbst erschienen, um das Schiff entgegen- 
zunehmen; er gab bei dieser Gelegenheit einen zweiten 
Dampfer, ein 100 FuB langes Bugsierboot in Auftrag, das 
nach seiner Vollendung nach New York fahren und im dor- 
tigen Hafen sofort in Dienst gestellt werden soli.

AuBerdem ist von danischen Automobilbesitzern eine 
neue Fahre in Auftrag gegeben worden, die den Transport 
von Automobilen iiber den groBen Belt von Seeland nach 
Fiinen und zuriick besorgen wird.

Die Fahre Korsor—Nyborg staatlich. Zwischen der 
Staatsbahn und der S c h i f f s.w e r f t in  A a l b o r g  ist eine 
Einigung dahin erzielt worden, daB die Staatsbahn die von 
der Aktiengesellschaft ,,Motorfolkenes Faergefart“ bestellte 
A u t o - F a h r e  iibernimmt. Die Fahre soli zwischen K o r 
s o r - u n d  N y b o r g  verke.hren. Man rechnet damit, daB 
die Automobilbesitzer mindestens 200 000 Kronen sparen 
werden, da in der neuen A b m a c h u n g  festgesetzt it, daB 
der Fiihrer des Wagens umsonst befórdert wird. AuBerdem 
ist eine wesentliche Herabsetzung der Frachtsatze vorgesehen.

Weitere Tankschiffbestellungen bei Burmeister & Wain. 
Zufolge ,,Borsen“ hat die Kopenhagener Werft Burmeister 
& Wain, nachdem sie eben erst von einer amerikanischen 
Reederei einen Auftrag auf ' ein Tankschiff von 15 000 To. 
Tragfahigkeit erhalten hat, jetzt wieder Auftrage auf drei 
weitere Dieseltankschiffe von 11 000, 11500 und 13 500 To. 
Tragfahigkeit und 450, 455 bzw. 474 FuB Lange bekommen. 
Samtliche Schiffe werden ais sogenannte „Bracketlees T an
k ę ^ "  gebaut.

Leliland.
Der Warenverkehr in den drei wichtigsten Hafen. Auf

Grund des eben erschienenen S t a t i s t i s c h e n  J a h r b u -  
c h e s  d e r  S t a d t  R i g a  fiir 1927/28 bringen wir folgende 
Uebersichten iiber den Import und Export zur See iiber die 
d r e i  w i c h t i g s t e n  l e t t l a n d i s c h e n  H a f e n . 1)

I m p o r t  Vom
in Tausend Ls. Gesamtexport der 3 Hafen

Jahr Riga Libau Windau Riga Libau Windau
73,88 15,10 11,02
82.00 15,69 2,31 
88,32 11,40 0,28 
86,29 11,70 2,01 
87,12 12,15 0,73
89.00 10,60 0,40

1911/13 424 586 86794 63~360
1922/24 117 365 22 461 3 298
1925 196 690 25 381 623
1926 173 675 23 546 4 051
1927 165 046 23 021 1379 
19282) 220 000 26 400 900

E x p o r  t Yom
in Lausend Ls. Gesamtimport der 3 Hafen

__Jahr Riga Libau Windau, Riga Libau Windau
1911/13 565 ('Ol 161 934 223 605 ““ 59,48 11A)2 23,50”
1922/24 66 872 15 754 15 955 75,34 12,25 12,41
1925 130 8:-(7 14 990 12 117 82,84 9,49 7,67
1926 142 727 12 920 8 348 87,03 7,88 5,09
1927 164 910 18 120 15 485 83,07 9,13 7 80 
1928!) 182 400 18 400 16 200 84,00 8,50 7,50

Riga und Windau ais Winterbasis fiir d3e Sowjethan- 
delsflotte. Infolge der bevorstehenden Unterbrechung der 
Schiffajirt in Leningrad hat die Sowjetregierung neben Riga 
auch Windau ais Basis fiir ihre Handelsflotte vorgesehen. In 
diesem Vvinter ist ein bedeutend lebhafterer Schiffsverkehr 
SowjetruBlands in den lettlandischen Hafen zu erwarten, da 
die russische Handelsflotte, die den Verkehr zwischen den 
Nord- und Ostseehafen und den baltischen Hafen aufrecht 
erhalten soli, inzw;schen infolge von Schiffsankaufen im 
Auslande auf mehr ais 30 Dampfer angewachsen ist.

Butterausfuhr. In den ersten neun Monaten 1929 wurden 
aus Lettland 10 716 to B u t t e r  im W erte von 41,5 Mili. Lat 
e x p o r t i e r t  gegenuber 10 967 to fiir 43,2 Mili. im Vorjahre. 
Dayon entfielen auf D e u t s  e h  l a n d  5838 to gegeniiber 
8995 to im Januar/Septem ber 1928.

Im Oktober d. Js. erreichte die Butterausfuhr Lett- 
lands 1602 to im W erte von 6,88 Mili. Ls. gegen 975 to 
im W erte von 4,80 Mili. Ls. im entsprechenden Zeitraum 
1928. Somit betrjigt die mengenmaBige Steigerung der But
terausfuhr im Oktober gegeniiber dem Vorjahre 627 to 
und die wertmaBige 2,08 Mili. Ls. oder 43,3 o/o.

Von der ausgefiihrten Butter gingen nach den einzelnen 
Abnahmelandern folgende Mengen (in Klammern die Zahlen 
fiir Oktober 1928): Deutschland 97,27 (99,68) Prozcnt, Eng- 
land 2,67 (0,31) Prozent, Danemark 0,03 (—) Prozent, Bel- 
gien ebenfalls 0,03 (—) Prozent und nach anderen Staaten
— (0,01) Prozent.

Gelreideeinfuhr. Trotz der verhaltnismaBig guten Ernte, 
die Lettland zu verzeichnen hatte, wird hier verschiedentlich 
die Ansicht vertreten, daB auch in diesem Jahre eine nicht 
unbedeutende G e t r e i d e .  e i n f u h r  notwendig sein wird. 
Nach einer Berechnung des ,,Sozialdem okrats“ werden min
destens 40—50 000 to Roggen und 45—50 000 to Weizen ein- 
gefiihrt werden miissen. An Gerste und Hafer ist ein Ueber- 
schuB vorhanden.

Lett.and und d:e Abanderang des deutsch-finnlandischen 
Handelsver.rages. Die „Rigasche Rundschau'1 weist darauf 
hm, daB das dieser Fage in Berlin unterzeichnete Ergiin- 
zungsabkómmen zu dem deutsch-finnischen Handelsvertrag, . 
das eine Erhóhung des deutschen Butterzolls von 27,50 RM 
auf zunachst 50 RM. vorsieht, auch fiir Lettland von 
groBter Bedeutung sei. Mit dem Inkrafttreten dieses Ab- 
kommens gelangt auch fiir die l e t t l a n d i s c h e  B u t t e r 
a u s f u h r  n a c h  D e u t s c h l a n d  der erhohte Zollsatz zur 

wendung. Damit wurden sich die lettlandischen Expor- 
teure nunmehr abzufinden haben. Wie weit die Yergiinsti- 
gungen fur emige Erzeugnisse der Holz- und Papierindustrie, 
cne Finnland gew ahrt wurden und auf Grund der Meistbe' 
giinstigung auch Lettland zugutekommen werden, eine Kom- 
pensation auf dem Gebiete des Butterexports bedeuten lasse 
sich im Moment noch nicht iibersehen.

Kunstdungerimport. In den ersten neun Monaten des 
laufenden Kalenderjahres betrug die wertmaBige Kunstdiin- 
geremfuhr Lettlands 6 502 000 Lat gegen 5 728 000 Lat im 
gleichnamigen Zeitraum 1928. Im einzelnen wurden ein- 
gefuhrt:

1929 ( r - I X)  1928 (I—IX) 
, , t0  1000 Ls to 1000 Ls

Superphosphat 23 768 1779 27 931 1 937
Thomasmehl 20 894 1 557 24 910 1 362
Chilisalpeter 1 917 528 1 003 ‘>91
Norw. Salpeter 2 336 646 1 870 433
Schwefelsaures Ammoniak h51 270 177 p̂n
„N itrophoska“ 324 120 ______ L_
^ ini^  , 231 11 509 25
ubr. Kahsalze 11 533 1 468 12 027 1 456
ubr. Dungemittel 498 123 3 205 174

Die Mehreinfuhr betragt somit gegenuber dem Vorjahr 
14 Prozent. 1

Das RuBlandgeschaft. Nach Angaben die Rigaer Sow- 
jethandelsvertretung sind russischerseits im Oktober an lett
landische Industriefirmen Auftrage im Betrage von 3 Mili

x) Nach Angaben der Staatlichen Statistischen Yerwaltung. 2) Nach Daten des Rigaer Bórsenkomitees.
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erteilt worden. Die Gesamtsumme der von der Sowjethan- 
delsvertretung im zweiten Jahre des lettlandisch-russischen 
Handelsvertrages vergebenen Auftrage belauft dich demnach 
auf 40 029 000 Lat. Bekanntlich muB nach dem Handels- 
vertrage der Betrag der russischen Bestellungen rund 40 Mili. 
Lat jahrlich erreichen.

Krediteinschrankung der Bank von Lettland. Im Hin- 
blick auf das starkę Anwachsen der Kredite, die in den ersten 
neun Monaten 1929 um 20 Mili. Lat zugenommen haben, 
hat der Rat der B a n k  v o n  L e t t l a n d  in seiner letzten 
Sitzung beschlossen, bei der Gewahrung neuer Kredite 
kiinfti^ eine gewisse Zuriickhaltung zu zeigen.

Ein Schienenauf rag der Eisenbahnverwaltang. Zwischen 
der Eisenbahnverwaltung und der Boekerschen Fabrik in 
Libau ist eine Einigung betreffend Herstellung von 10 000 to 
Eisenbahnschienen fiir die -Zufuhrbahnen erzielt worden. 
Die von der Fabrik verlangten Preise liege etwa 15 o/o i i b e r  
d e n  I m p o r t p r e i s e n ,  doch diirfen solche Ueberpreise 
auf Grurid der bestehenden Gesetze fiir Staatślieferungen im 
Interesse der einheimischen Industrie bewilligt werden. Der 
Auftrag' bedarf der Bestatigung des Ministerkabinetts.

Wechselproteste und Konkurse. In den ersten neun 
Monaten 1929 wurden in Lettland 130 644 W e c h s e 1 im 
Gesamtbetrage von 27,76 Mili. Lat p r o t e s t i e r t  gegeniiber 
110 570 Wechseln im Betrage von 31,90 Mili. im ent- 
sprechenden Zeitabschnitt des Jahres 1928 und 135 944 W ech
seln im Betrage von 41,68 Mili. im Januar/Septem ber 1927. — 
Die Zahl der K o n k u r s e  betrug in der Berichtszeit 98 
gegeniiber 72 im entsprechenden Zeitabschnitt des Jahres
1928 und 91 des Jahres 1927.

Der Ausfuhrzoll fiir HolzmaŁeria!ien. Die vereinigte 
Handels-, Industrie- und Finanzkommission des lettlandischen 
Parlaments hat den von den Kistenfabrikanten kiirzlich ein- 
gebrachten Antrag auf Nichtaufhebung des Ausfuhrzolles 
am 1. Januar 1930 einstimmig abgelehnt. Somit kann mit 
der Aufhebung der Ausfuhrzolle auf Schnittware am ge- 
nannten Datum definitiv gerechnet werden.

Estland.
AuBenhandel. Im O k t o b e r  betrug der Wert der 

E i n f u h r  10,6 Mili. Kr., der W ert der A u s f u h r  11,5 
Mili. Kr., mithin der A u s f u h r i i b e r s c h u f i  0,9 Mili. 
In den ersten 10 M o n a t e n  d. J  s. stellte sich die E i n 
f u h r  auf 104,9 Mili. Kr., die A u s f u h r  auf 98,5 Mili. 
Kr., mithin der EinfuhriiberschuB 6,4 Mili. (gegen 0,3 Mili. 
Kr. in der entsprechenden Zeit 1928).

Auf die H a u p t w a r e n g r u p p e n  entfielen in den 
ersten 10 Monaten nach dem ,,Rev. Boten“ (in Klammern 
tlie Zahlen fiir die entspr. Zeit 1928):

E i n f u h r :  Getreide 17,0 Mili. Kr. (14 Mili.); Baum- 
wolle 9 Mili. Kr. (9,5 Mili. Kr.); Zucker 4,9 Mili. Kr. 
(5,4 Mili. Kr.); Wollstoffe 3,8 Mili. Kr. (4,3 Mili. K r.); 
Gummiwaren 2,2 Mili. Kr. (1,8 Mili. Kr.).

A u s f u h r :  Butter 30,3 Mili. Kr. (29,9 Mili. Kr.); 
Holz uncl Holzerzeugnisse 13 Mili. Kr. (17,9 Mili. Kr.); 
Baumwollstoffe 7,4 Mili. Kr. (7,5 Mili. Kr.).

Steigende Fahrradeinfuhr. Laut statistischen Angaben 
sind in Estland im Jahre 1928 53 485 F a h r r a d e r  i m  
G e b r a u c h  gewesen. Die E i n f u h r  von Fahrradern hat 
seit dem Jahre 1921, in dem nur 1500 Stiick eingefiihrt 
wurden, jahrlich betrachtlich zugenommen, 1922 3000 Stiick, 
1923 5000, 1924 8000 und zułetzt im Jahre 1928 _ 16 617 
Stiick. In den e r s t e n  a e l i t  M o n a t e n  d. Js. sind be
reits iiber 14 000 Fahrrader eingefiihrt worden. YVas die 
Verkehrsmittel in der H auptstadt R e v a 1 anbetrifft, so 
ist die Zahl der Fahrrader von 1922 bis 1928 von 3300 auf 
7083 Stiick gestiegen, die Zahl der Personenautos von 198 
auf 683, die der Autobusse von 11 auf 40.

Die Erhohung des deutschen Butterzolles (vergl. Lett
land) wird in Estland immer noch diskutiert. Nach Mel- 
dung der Rev. Post hat der A u B e n  m i n i s t e r  J.  L a t t i k  
im parlamentarischen AuBenausschuB iiber die zur Wah- 
rung der estlandischen Interessen in dieser Angelegenheit un- 
ternommenen Schritte und die weiteren Aussichten Bericht 
stattet, wobei er u. a. auf die Notwendigkeit hingewiesen hat, 
die Butterausfuhr Estlands in starkerem MaBe nach England 
umzuleiten. Auch englischerseits scheint das Interesse fiir die 
Belebung des Hanclelsverkehrs mit Estland im Wachsen be- 
griffen zu sein. Jedenfalls hat eine A b o r d n u n g  e n g l i -  
s c h e r  H a n d e e l s k r e i s e  einen diesbezuglichen Plan 
vorgelegt, der u. a. auch die Gewahrung eines groBeren 
Handelskredits an Estland vorsieht.

Die eben erlolgende Ehohung des finnischen Einfahr- 
zolles auf Fleisch und Kartoffeln wird druckend empfunden,

doch hofft man bei den bevorstehenden Handelsvertragsver- 
handlungen Kompensationen zu erhalten.

Der Verband der estlandischen Weizenbauer hat beim
Staatsaltesten den ErlaB eines Gesetzes beantragt, das die 
einheimischen Miihlen verpflichten soli, in erster Reihe ein
heimischen Weizen zu vermahlen und von auslandischen 
Weizen nur einen jahrlich festzusetzenden Prozentsatz vom 
einheimischen Weizen.

Erganzung des Hafengebuhrentarifs. Im „Riigi Tea- 
ta ja“ (Staatsanzeiger) Nr. 89 vom 12. November 1929, ist 
der BeschluB des Tarifkonseils vom 18. Oktober 1929 be- 
treffend die A b a n d e r u n g  u n d  E r g a n z u n g  d e s  H a 
f e n g e b i i h r e n t a r i f s  Nr .  5 3 ,  des S o n d e r f r a c h t -  
t a r i f s  Nr .  6 9 und des F r a c h t t a r i f s  Nr .  66  (Prot. 
Nr. 253 PP. 1, 2 und 3) enthalten. Die Grundlage bildet das 
Gesetz iiber den Tarifkonseil R. T. 106 — 1923. Der B e
schluB ist am 1. November 1929 in Kraft getreten.

Zollbehandlung von Benzin. Benzin wird nach § 85 
Punkt 3 des Einfuhrzolltarifs mit 0,06 Goldfrank -}- 30 o/o 
Zuschlag fiir 1 kg Reingewicht verzollt. Hierzu kommt noch 
eine Benzinsteuer in Hohe von 0,05 Estikronen fiir 1 kg, 
Reingewicht. Falls das Benzin in Eisenfassern geliefert wird, 
muB fiir diese der Zollbetrag im Zollamt hinterlegt werden: 
er betragt § 153 Punkt 1 des Einfuhrzolltarifs fiir 1 kg 
Reingewicht 0,18 Goldfrank -|- 30 % Zuschlag.

Gegen die neuen Eisklaiiseln. Die Schiffahrtssektion 
der estlandischen Handels- und Industriekammer hat be
schlossen, g e g e n  d i e  n e u e n  E i s k l a u s e l n ,  die von 
den deutschen Versicherungsgesellschaften fiir diesen W inter 
ausgearbeitet worden sind, Einspruch zu erheben. Die Klau- 
seln sind, wie der ■ ,,Revaler Bote“ berichtet, noch schwerer, 
ais die vorjahrigen, wobei die Hafen Reval und Baltischporf 
m i t  d e n  H a f e n  d e s  R i g a s c h e n  M e e r b u s e n s  
a u f  e i n e  S t u f e  g e s t e l l t  w e r d e n ,  was, nach Ansicht 
der Schiffahrtssektion, durchaus ais ungerecht aufzufassen ist. 
Ferner wird laut der neuen Klausel die Versicherung von 
gewóhnlichen Schiffen ohne Eisverstarkung zwischen dem 
1. Januar und dem 31. Marz fast unmóglich sein, d a  e i n  
D r i t t  e 1 d e s  R i s i k o s ( b i s  j e t z t 10 P r o z e n t )  
a u f  d e n  B e s i t z e r  d e s  S c h i f f e s  entfallen und dieser 
auBerdem noch fiir jedes Ein- und Auslaufen des Schiffes 
eine erganzende Pramie in der Hohe von 10 Prozent zii 
zahlen haben wird.

ZolFreie Einfuhr von Medikamenten und Chemikalien 
fiir Krankenhauser.(?) Das Bildungs- und Sozialministerium 
bcabsichtigt die Ausarbeitung eines Gesetzentwurfes betref
fend die zollfreie Einfuhr ausliindischer Medikamente und 
Chemikalien sowie sonstigen arztlichen Bedarfs, die von den 
staatlichen und kommunalen Krankenhausern bezo^en werden.

Neue Telephonverbindung Estland und Deutschland. 
Die Presse meldet, daB ein neues Kabel zwischen L i b a n  
u n d  P i l i  a u gelegt werden soli, dessen Kosten im Betrage 
von etwa 3 Mili. Lat gemeinsam von Lettland und Estland 
getragen werden. Durch dieses Kabel werde Estland endlieb 
eine d i r e k t e  T e l e p  h o n v e r b i n d u n g  m i t  B e r l i n ,  
P a r i s  u n d  L o n d o n  erhalten. Das neue Kabel soli be
reits Anfang Januar dem Verkehr ubergeben werden.

Lifauen.
AuBenhandel. Die litauische Ausfuhr stellte sich im 

O k t o b e r  d. Js. auf 41,3 Mili. Lit, die Einfuhr auf 32,6 
Mili. Lit. Es ergibt sich mithin ein AusfuhriiberschuB in 
Hohe von 8,7 Mili. Lit. — Dem Vormonat gegeniiber weist 
die A u s f u h r  eine Zunahme um 15,1 Mili. Lit auf. Na- 
mentlich stieg die Ausfuhr von Leinsamen (von 0,6 auf
10,5 Mili. Lit), Schweinen (von 1,9 auf 4,1 Mili. Lit), Gansen 
(von 0,3 auf 2,5 Mili. Lit) usw. Dagegen wies die Aus
fuhr von Flachs und Hede, Rindvieh und. Pferden einen 
Ruckgang auf. Die Butter- und Eierausfuhr blieb stabil. — 
Bei der Einfuhr war im Berichtsmonat gegeniiber dem Vor- 
monat eine Zunahme in Hohe von 5,2 Mili. Lit zu ver- 
zeichnen. Namentlich stiegc die Einfuhr von Steinkothle 
(1,9 gegen 1,0 Mili. Lit), Zement (0,4 gegen 0,2 Mili. Lit). 
Baumwollwaren (3,4 gegen 2,3 Mili. Lit), W ollwaren (2,2 
gegen 1,6 Mili. Lit), Strickwaren (0,7 gegen 0,3 Mili. Lit)

' usw. Zufuckgegangen ist dagegen die Einfuhr von Kunst- 
diinger (von 1,7 auf 0,01 Mili. Lit), I abak und Landma- 
schienen, Reis u. a. m. Ganzlich eingestellt wurde die Ge- 
treideeinfuhr.

In den e r s t e n  9 M o n a t e n  1 9 2 9  stellte sich die 
litauische Einfuhr auf 252,8 gegeniiber 246,9 Mili. Lit im 
selben Zeitraum des Vorjahres, die Ausfuhr auf 265,0 Mili. 
Lit gegeniiber 208,6 Mili. Lit im gleichen Zeitraum des 
Yorjahres. Es ergibt sich mithin ein AusfuhriiberschuB in
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Hohe von 12,2 Mili. Lit, wahrend im gleichen Zeitraum 
des Vorja.hres ein Passivsaldo in Hóhe von 38,3 Mili. Lit 
zu verzeichnen war.

Bei Warensendungen den Einfuhrzoll „unter Vorbehalt“ 
zahlen. Bei Sendungen zollpflichtiger W aren nach Litauen 
empfiehlt es sich, den Zollbetrag unter Vorbehalt zu zahlen, 
weil er sonst, wenn die W aren vom Besteller aus irgendeinem 
Grunde nicht abgenommen und zuriickgesandt werden, riicht 
erstattet ^wird. Denn nach den gesetzlichen Bestimmungen in 
Litauen ist es nicht móglich, den entrichteten Einfuhrzoll 
zuriickzuzahlen, wenn er nicht mit dem ausdriicklichen Ver- 
merk „mit Vorbehalt“ gezahlt worden ist.

Russische Dumpingkonkurrenz. Wie wir litauischen 
Zeitungsmeldungen entnehmen, gestaltet sich der Handelsum- 
satz zwischen Litauen und SowjetruBland immer lebhafter. 
Die russische Handelsdelegation hat in Kowno verschiedene 
Verkaufsniederlassungen errichtet, wo groBe Partien Oel-, 
Gummi- und Tabakw aren zum Verkauf angeboten werden' 
Auch die Einfuhr an Glas- und Kolonialwaren aus RuBland 
steigt. — Dank des von der Handelsdelegation angewandten 
Dumpingsystems, schreibt die „Rigaische Rundschau*', i s t  
e s  d e n  R u s s e n  g e l u n g e n ,  d i e  E i n f u h r  v e r -  
s c h i  e d e n  e r  a n d e r e r  L a n d  e r  z u v e r d r a n g e n .

Die russische Handelsdelegation hat die Zusicherung ab- 
gegeben, litauische Leder- und Textilwaren anzukaufen. 
Bisher ist die Handelsbilanz fiir Litauen allerdings stark 
passiv gewesen.

Lebhafte Nachfrage auf dem Schuhwarenmarkt. Auf
dem litauischen Schuhwarenmarkt ist die Nachfrage lebhaft. 
Den gangbarsten Artikel bilden farbige Damenschuhe (Box- 
calf). Die Preise fiir diesen Artikel wurden von 32 auf 28 
Lit pro Paar herabgesetzt. In der Hauptsache handelt es 
sich bei der W are um t s c h e c h o s l o  w a k i s c h e  E r -  
z e u g n i s s e .  Die Herabsetzung der Preise fiir die Bata- 
Schuhe hatte zur Folgę, daB die inlandische Damenschuh- 
industrie gezwungen war, ihre Produktion um 40«/o zu ver- 
ringern. 'Die inlandischen Schuhfabriken arbeiten nur noch 4 
Tage in der Woche. Die Nachfrage nacii Gummischuhen ist 
in der Provinz recht lebhaft. Fiir Damengummischuhe werden 
im Detailhandel 12 Lit. fiir Herrengumrmschuhe 13 Lit 
bezahlt.

^erstarkte Nachfrage nach Kurzwaren. In dar ICurz- 
warenbranche macht sich im Zusammenhang mit der guten 
Ernte in Litauen eine starkę Belebung bemerkbar. Die Nach
frage ist sehr rege. Neuerdings weist die inlandische Produk
tion von Kurzwaren eine erhebliche Zunahme auf, was auf 
das auslandische Angebot in diesen Artikeln hemmend ein- 
wirkt. Insbesondere werden Socken, Leder- und Wollhand- 
schuhe, Krawatten, Wascheknópfe und Spangen inlandischer 
Produktion in zunehmendem MaBe hergestellt.

Verhandlungen deutscher Firmen mit litauischen Ge- 
nossenschaften. Der Direktor des Verbandes litauischer Ge- 
nossenschaften S a v i c k i s  hat sich nach Deutschland und 
Schweden begeben. Seine Reise hłingt damit zusammen, 
daB sich verschiedene deutsche und schwedische Firmen fiir 
eine engere Zusammenarbeit mit dem Verband bei dem Ver- 
trieb ihrer Erzeugnisse in Litauen interessiert haben. D i
rektor Savickis will gelegentlich seiner Reise die Móglich- 
keiten der Realisierung der Offerten der deutschen und 
schwedischen Firmen priifen. Es handelt sich in der H aupt
sache um S a a t  m a t e r i a ł  und K u n s t d i i n g e r .

Wiederaufnahme der Verhandlungen mit dem Schweden- 
trust. Wie der „R ytas“ meldet, ist die Unterbrephung, die 
in- den Verhandlungen der litauischen Regierung mit dem. 
schwedischen Ziindholztrust eingetreten ist, auf gewisse neue 
Forderungen der litauischen Regierung zuruckzufiihren. Die 
Regierung hat diesem Blatt zufolge eine Herabsetzung des 
Zinsendienstes fur die Anleihe entsprechend dem Abkommen 
des Schwedentrusts mit Deutschland verlangt. Ferner will 
sie die Ziindholzakzise von zwei auf vier Zent pro Schachtel 
erhóhen. Die Verhandlungen mit dem Schwedentrust iiber 
diese neuen litauischen Forderungen sollten nunmehr Anfang 
Dezember aufgenommen werden. Die Schweden drohen mit 
Abbruch der Verhandlungen falls jetzt noch eine Aenderung 
der Vereinbarung, die man fiir abgeschlossen hielt, verlangt 
wird. —

Eine litauische Industrie- und Landwirtschaftsausstellung
findet 1930 in der Zeit vom 1(5.—18. Juni in K o w n o  statt. 
Bekanntlich ist in diesem Jahre  die sonst alljahrlich statt- 
findende Ausstellung infolge der vorjahrigen MiBernte aus- 
gefallen.

Frcle Stadf Danzig.
Der Genera handei im S e p t e m b e r  zeigte nach den 

’j P ' .  ^  -N.“ bei den einzelnen W arengruppen rolgende 
Zahlen, in Doppelzentnern:

Ilafen- Ilafen- 
E ingang Ausgang

-Lebens- und GenuBmittel 214 820 387 335
Tier. Erezugnisse und W aren daraus IGI 359 37 047 
Holz und Holzwaren 15 407 688 054
Baustoffe und keramische Erzeugnisse 18 905 72 796 
Breńnstoffe, Asphalt, Pech " 28 914 4 568 329
Chemische Stoffe und Erzeugnisse 35 313 40 783
Erze, Metalle, Metallwaren 840 552 3 436
Papier, Papierwaren usw. 8 887 1 440
Spinnstoffe und W aren daraus 9 489 2 419
Kleidung, Knópfe, Galanterie waren 37 , 35
SchieBpulver, Explosivstoffe — —

An Tieren wurden eingefiihrt 5 Schweine, aus^efiilirt 
498 Pferde. 5

Diskontsenkung. Die Bank von Danzig hat mit Wir- 
kung vom 23. November ihren Diskoritsatz von 6i/2 auf 6 
TJrozent, und den Lombardsatz von 71/2 auf 7 'P rozen t'herab 
gesetzt. —

Schiffahrt. Der Seeverkehr Danzigs stellte sich, nach 
vorlaufigen Angaben, in den ^Monaten O k t o b e r  und N o - 
v e m b e r  folgendermaBen "dar:

E ingang Ausgang
Schide Nrgt. Schifle Nrgt. 

Oktober 521 367 008 524 370 734,
Novemt>ef 507 352 354 '510 344 470
Die Kohlenausfuhr betrug bis Ende November 4,9 Mili. to, 
es wird also die Ausfuhr d. J. 1928 (5,5 Mili. to) in diesieim. 
Jahr nfolit erreicht werden. —

Ueber Danzigs Beteiligung an der polnischen Getreide- 
Exportpriimie (vergl. ,,0 .-H .“ Nr. 23) sin i neuerdings 
Schwierigkeiten entstariden, da die polnische Regierung die 
bisherigen Vereinbarungen nicht bestatigt.

Polen.
AuBenhandel. Die polnische Elinfuhr stellte sich i m 

O k t o b e r  d. J. auf 257,2 Mili. Zl. gegeniiber 247,5 Mili. 
Zl. im September, die Ausfuhr auf 259,4 Mili. Zl. gegen.- 
iiber 262,0 Mili. Zl. im Vormonat-. Die Handelsbilanz wiar 
demnach im Oktober mit 2,2 Mili. Zl. aktiv, wahrend im Vor- 
monat ein AusfuhriiberschuB von 14,5 Mili. Zl. zu verzeichnen 
war. —

Auslandische Kosmelik in Polen. Die im Hinblick auf 
das W eihnachtsgeschaft besonders interessierenden Angaben 
iiber den Import von kosmetischen und Parfiimerieerzeug- 
mssen nach Polen ergeben fiir die ersten zehn Monate d. J. 
einen Einfuhrwert von 8 Mili. Zl. Im Vergleich zum ent- 
sprechenden Zeitabschnitt 1928, der einen Import im W erte 
von. Mili- Zl. aufweist, ist die diefejahrige Einfuhr zwar 
^ ^ ^ g e g a n g e n ,  war aber immer noch gróB.er ais 1927' 
(7 7 Mili. Zl.). Fast die Iiiilfte des Imports entfiillt auf 
athensche Oele, kleinere Summen auf Pomaden und Cremes, 

arfums, Puder. Im ganzen Jahre 1928 belief sich die Ein- 
fuhr an kosmetischen und almlichen Erzeugnissen auf 10,6 
Mili. Zl. Sie wurde zu rund 50 o/0 von Frankreich gedeokt, 
tur dessen Import Vertragszollsatze zur Anwendung kom- 
f r n ' zvveitcr Stelle stand D e u t s c h l a n d  mit 2,7
T  j r f e^ cnuber 2,5 Mili. im Jahre  1927. In gróBerem Ab- 
stande folgen u. a. die Schweiz und Ehgland. Es findet auch 
;eine gewisse A u s f u h r statt, die aber fiir das verflossene 
Jah r nur 118 000 Zl .betrug. Auf dem I n l a n d s m a r k t  
macht sich scharfer ais sonst der Bargeldmangel bem erkbar. 
Iranzosische fab rik en  machten schon vor liingerer Zeit 
V ersuche, eigene Produktionsstatten in Polen zu errichten, 
doch scheiterten diese Pliine am W iderstand der polnischen 
Industrie, die z. B. auch verlangte, daB die in Polen her- 
gestellten Erzeugnisse ausdrucklich mit der Bezeichnung 
„Landeserzeugms ‘ yersehen sein- miiBten. Der tschechoslo- 
wakischen Firma Schicht ist es allerdings gelungen, im 
Fruhjahr 1929 eine Produktionsstatte rur ihre ,,E lida“ - 
Fabrikate in 1 rzebima in Betrieb zu nehmen.

Grofie Roggenvorrate in Westpolen. Die „Gazeta 
Handlowa ‘ weist darauf hin, daB in Westpolen gróBere 
Mengen Roggen aufgestapelt sind, dereń Export \v'iinschens- 
wert ware. Das Blatt yerlangt, daB zu diesem Zweck die 
zur Auszahlung der Exportpram i«n festgesetzten Roggen- 
ausfuhrkontingente erweitert werden sollten, gegebenenfalls 
auf Kosten der fiir die anderen Getreidearten bestimmten
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Kontingente. — Die zustandigen Zóllamtcr sind angewiesen 
worden, bei der Ausstellung von Exportbescheinigungen iiber 
die zu pramierenden Ausfuhrmengen auch die iiber Usch an 
der 'N etze und Birnbaum an der W arthe gehenden T rans
port® zu beriicksichtigen.

Hopfen- und Flachspreise. Aus Lublin wird ver- 
stiirkte Nachfrage des Auslandes, insbesondere Belgiens und 
Englands, nach polnischem Hopfen gemeldet. Primaware 
sei im Preise auf 12—13 Dollar pro Ztr. gestiegen. Ge- 
brauchsfertiger Hopfen Stelle sich auf 22—25 Dollar pro 
Ztr. Zunehmende Nachfrage wird auch fiir mittelmaBige 
und schlechtere Sorten verzeichnet. — Vom Lubliner 
F l a c h  s m a r k t  werden folgende Preise bei fester Ten- 
denz gem eldet: gekammter Flachs 1. Sorte 30 ‘Dollar, 2. 
Sorte 23,50 Dollar, W erg 1. Sorte 16,50 Dollar, 2. Sorte 
8,50 Dollar pro dz frei Verladestation. —- Auf den Flacłis- 
m arkten im W ilnagebiet waren zuletzt die nachfolgenden 
Preise zu verzeichnen: Rohflachs 1. Sorte in Wolozyn 
2,50—2,60 Dollar, in Roduciszki (Kreis Swienciany) 2,40 
bis 2,50 Dollar pro Pud (16 kg), gehechelter Flachs in 
Glebokie 3,40—3,50 Dollar pro Pud.

Neue Banknoten. Vom 30. November d. J. an werden 
von der Bank Polski n e u e  B a n k n o t e n  im W erte von
20 Zloty in den Verkehr gebracht, die die U ntersiChirif t 
des Prasidenten der Bank Dr. Wladislaus W róblewski und 
das Datum vom ’1. September 1929 tragen.

Ruftland.
AuBeńhandei* Nach sowjetamtlichen Angaben stellte 

sich die russische Ausfuhr im  O k t o b e r  iiber die euro- 
paische Grenze auf 75 502 000 Rbl. gegenuber 67 092 C00 R^l. 
im Oktober v. J. Die Einfuhr betrug im Berichtsmogiat 
69 368 000 Rbl. gegeniiber 57 260 000 Rbl- Die Handelsbilanz 
war somit mit 6,1 Mili. Rbl. aktiv gegenuber einer Aktivitat 
in Hohe von 9,8 Mili. Rbl. im Oktober v. J. In der Aus>- 
fuhr stieg der stark forcierte Export industrieller Rohstoffe 
und Erzeugnisse im Vergleich zum Oktober v. J. um 33o/o, 
wahrend die Ausfuhr von Butter um 55,9% und die von 
Eiern im Zusammenhang mit der Lebensmittelkrise in RuB- 
land um 39,9o/o zuriickging. Die Ausfuhr von Holzmaterialien 
stieg um 40,5o/o. Der Streichholzexport stellte sich auf 
1,2 Mili. Rbl. gegenuber 436 000 Rbl- im Oktober 1928, hat 
sich also nahezu verdreifacht.

Aufóerordentliche Steigerung der Holzausfuhr. Nach 
einer (TT)-Meldung aus Moskau an „Sydsv. D agbl.“ er- 
geben die vorliegenden Berechnungen iiber den W ert der 
Holzausfuhr der Sowjetunion wahrend des Finanzjahres 1928 
bis 1929 rund 136 Mili. Rubel gegen 95 Mili. Rubel im Fi- 
nanzjahre 1927 bis 1928. Von dem ausgefiihrten Holz 
ist der groBte Teil nach den europaischen M arkten ver- 
kauft worden, wo die Anzahl der Verbraucher eine wesent- 
liche Zunahme errahren hat. Abnehmer der Erzeugnisse

der sowjetrussischen Holzindustrie sind GroBbritannien, die 
Niederlande, Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, die 
Ver. Staaten, Argentinien, Mexiko und Cuba. Fiir das Finanz- 
jahr 1929 bis 1930 rechnet man mit einer bedeutenden Zu
nahme der russischen Holzausfuhr.

Ursprungszeugnisse. Eine Verordnung der Hauptzoll- 
verwaltung des Volkskommissariats fiir AuBen- und Innen- 
handel vom 5./6. April 1929 gibt Vorschriften fiir die Aus
stellung und Beglaubigung der Ursprungszeugnisse, die bei 
der Einfuhr in die U. d. S. S. R. dann verlangt werden, wenn 
Einfuhrbegiinstigungen in Anspruch genommen werden 
sollen, die sich auf Handelsabkommen stiitzen. Bei den 
Rohstoffen ist dereń Ursprungsland, bei den Halbfabrikaten 
und Fertigw aren das Herstellungsland in den Zeugnissen an- 
zugeben.

Die HoIzverkaufsverhandIungen mit England. gescheitert.
Wie wir schwedischen Zeitungsmeldungen entnenmen, sind 
die Verhandlungen z\vischen SowjetruBland und der Russian 
Softwood Importers "Itd. wegen des Verkaufs des groBten 
Teils der russischen Ausfuhr an Schnittholz jetzt endgiiltig 
gescheitert. Das Einfuhrsyndikat, das bekanntlich vierzehn 
der groBten englischen Holzfirmen umfaBt, hat die ru s
sische Forderung betreffs Uebernahme einer Menge von 
750 000 Standards abgelehnt. Hierauf hat RuBland seine An- 
gebote auf den Markt gebracht. Die- Preise sind durchweg 
1 Lstr. billiger ais im Vorjahre. So notieren z. B. 3x9zóllige 
Planken 16 Lstrs. 10 sh. gegen 17 Lstrs. 1.0 sh. im vorigen 
Jahre und 19 Lstrs. 15 sh. vor zwei Jahren. Fiir sieben- 
zóllige Battens betragt gegenwiirtig die russische Notierung 
14 Lstrs. 10 sh. gegen 15 Lstrs. 10 sh. im Vorjahre und) \17 
Lstrs. 10 sh. 1.927.

D ie Schiffahrt auf der Wołga ist auf der Strecke Ry- 
binsk—Jaroslaw l—Kostroma eingestellt worden.

Eine neue Dampferlinien Murmańsk—Hamburg. Die 
russische Handelsflotte hat eine regulare Dampferlinie M ur
mańsk— PIamburg errichtet. Die Dampfer werden auf dieser 
Linie einmal wóchentlich verkehren. Daneben wird der 
Schiffsverkehr zwischen Murmańsk und den anderen west- 
europaischen Hafen verstarkt.

Keine Kreuger-Anleihs an RuBIand. Die Mitteilungen 
der russischen Telegraphenagentur, daB Ivar Kreuger, der 
Direktor der Schwedischen Ziindholzgesellschaft, bei ver- 
schiedenen Gelegenheiten Yertretern der Sowje.regierung eine 
Anleihe sowie ein Zundholzexportabkommen angeboten habe, 
werdeń von authentischer Seite aus Stockholm kategorisch 
in Abrede gestellt.

Die Flachsbereitstellungen verlaufen nach wie vor sehr 
schwach. Der Oktobervoranschlag der Flachsankaufe wurde 
nur zu 34,8o/o durchgefiihrt. In den ersten 10 November- 
tagen wurden nur 18,5o/o des Monatsvoranschlages erreicht. 
Der Flachsankaufsapparat funktioniert sehr schlecht. Die 
Versorgung der Flachsgebiete mit Industriewaren ist un- 
befriedigend.

Revaler Borsenhurse.
Estlandische Kronen.

K u r s ę .
Rigaer Borsenhurse

Lettlandisdie Lat. (Ls.)

G em ach t 5. Dez. 6. Dez. 7. Dez. 5. Dez. 6. Dez. 7. Dez.
y e r k .^K aufer Verk K aufer V erk. K aufer Verk K auf Verk. Kaut. Verk Kaut.

N eu y o rk  . . . _ 372.65 373 65 372 55 373 55 372.55 373 55 1 a m e rik . D o lla r .  . 5.172 5.182 5.172 5.182 5.172 5.181
L o n d o n  . . . — 18.19 18.24 18.19 18.24 18.19 18.24 1 P fu n d  S te r l in g . . . 25.245 25.295 25.25 25.30 25.255 25.305
B erlin  . . . . — 89.25 89.85 89.25 89.85 89.25 89.85 100 fran z . F ra n c s  . . . 20.32 20.47 20.31 20.47 20.31 2046
H elsin g fo rs — 9.36 9.41

101.0%
9.36 9.41 9.36 9.41 100 belg. B elga . . . . 72.20 72.75 72.20 72.75 72.20 72.75

S to c k h o lm  . . _ 100 45 100.45 101.05 100.45 101.05 100 sch w e iz e r F ran cs 100.25 101.— 100.25 101.— 100.25 101--.
K o p en h ag en  . — 99 95 100.55 1 0 0 .- 100 60 100.— 100.60 100 i ta lie n is c h e  L ire  . . 27. - 27.21 27.— 27.21 2 7 .- 27.21
Os>o . . . . — 99.91» 100.50 99.90 100.50 99.90 100.50 100 schw ed . K ro n en  . . 139.15 13985 139.20 139.90 139.25 139.95
P a ris  . . . . — 14.70 14.95 14.70 14.95 14.70 14.95 100 n o rw eg  K ronen  . 138.45 139.15 138.55 139.15 138 45 139.15
A m ste rd am 150.45 151.25 150.45 151.25 150.3% 151.15 100 d a n isc h e  K ro n en  . 138.50 139.20 138.55 139 25 138.50 139.20
R iga  . . . . — 72,-- 72.50 72.- 72.50 72 — 72.50 100 ó s te r r . S c liilling  . . 72 60 73.30 72 60 73.30 72.60 73.30
Zflrich  . . . — 72.45 73.05 72.45 73 05 72.05 73 Od 100 tschec lio -s low ac. Kr. 15.31 15.46 15.31 15.46 15.31 15.46
B rrtssel . . . — 52.15 52.65 52.15 5265 5215 52.65 100 h o lla n d . G u ldeu  . . 208.45 209.50 208.40 209.45 208.35 209.40
M ailand  . . . — 19 50 19.90 19.50 19.90 19 5H 19.90 100 d e u tsc h e  M ark . . 123.65 124.30 123.65 121.30 123.65 121.30
P ra g  . . . . — 11.05 11.25 11.05 n . i5 11.05 11.25 100 f in n la n d  M ark . . 12.96 13.08 12.96 13.08 12.96 13.08
W ien  . . . . — 52.50 53.10 52.^0 53.10 5245 53 05 100 e stlan d . K ro n e n  . . 138.15 138.85 138.15 138.85 138.15 13N.85
B u d a p e s t . . — 65 55 66.25 65.50 66.20 65 50 66.20 100 p o ln . Z lo ty  . . . .  

100 lita u isc h e  L its  . . .
57.55 5 \75 57.55 58.75 57.55 58.75

W a rsc h a u  . . — 41.60 42.80 41 60 42 80 41.60 42.80 51.30 5 2 .- 51.30 52.— 51.30 52.—
K ow no . . . — 36.75 37 35 36.75 37 3 > 36.75 37 35 1 SSS R -T sch erw o n ez — — — — — —
M oskau (Scheck) — 191.75 193 25 191.75 193 25 191.75 193.25
D anzig  . . . . ' — 72.75 73.35 72.75 73.35 72.75 73.35
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P in n la n d
Das Zusatzabkommen zum Deutsch-Finnlandischen 

Handelsvertrage vom 25. November d. J. hat nach der 
„J. u. H .-Ztg.“ folgenden Inhalt:

Zwischen dem Deutschen Reich und der Republik 
Finnland sind die nachstehenden Zusatzvereinbarungen zu 
dem vorlaufigen Handelsabkommen vom 26. Juni 1926 ge- 
troffen worden:

A r t i k e 1 1.
Soweit im Nachstehenden nichts anderes vereinbarf: 

ist, sollen die Bestimmungen des vorlaufigen Handelsabkom- 
mens vom 26. Juni 1926 und die Bestimmungen des yor- 
laufigen Uebereinkommens zwischen der Deutschen Regie- 
rung und der Finnischen Regierung iiber gewisse Fragen des 
Handelsverkehrs vom 21. April 1922, insoweit es gemaB 
Artikel 15 des vorlaufigen Handelsabkommens unberiihrt 
geblieben ist, so lange in Geltung bleiben, ais dieses Zusatz
abkommen W irksamkeit behalt.

A r t i k e l  2.
Der Tarif A. erhalt die aus der Anlage ersichtliche 

Fassung.
Der Vermerk im SchluBprotokoll zu Tarif A, Position 

133, fiillt fort. •
Im Tarif B erhalt die Position 49 folgende Fassung: 

„49 Kleie aller Art 1 kg frei“ .
Die Anmerkung bleibt unverandert.

A r t i k e l  3.
Dieses Zusatzabkommen, das in doppelter Urschrift 

in deutscher, finniselher und schwedischer Sprache ausge- 
fertigt ist, soli, beiderseits nach Zustimmung der an der 
Gesetzgebung beteiligten Korperschaften, ratifiziert werden. 
Es tritt am  zehnten Tage nach dem Austausah der Rati- 
fikationsurkunden, der baldmóglichst in Helsingfors erfolgeń 
soli, in Kraft und ist bis zum 1. Juli 1935 unkiindhąc. Von 
diesem Tage ab kann es unter Einhaltung einer Frist von 
drei Monaten gekiindigt werden.

Erfolgt die Kiindigung durch das Deutsche Reich vor 
dem 1. Oktober 1937, so bleiben die Tarifabreden Nr. 134 
des Tarifs A sowie Nr. 49 und aus 874 des Tarifs B weiteir 
in Geltung und konnen nicht vor dem 1. Oktober 1937 ge- 
kiindigt werden.

Zu Urkund dessen haben die Bevollmachtigten nach 
gegenseitiger Mitteilung ihrer in guter und gehoriger Form 
befundenen Vollmachten dieses Zusatzabkommen unter- 
zeichnet.

Berlin, am  25. November 1929.
Dr. Carl von Schubert. Otto Sarnów.
Waino Wuolijoki. F. M. Pitkaniemi.

Axel Solitander.
Tarif-N r. G egenstand Zollsatz fiir 1 Dz
aus 47 P r e i s e lb e e r e n .......................................................
aus 111 Renntierfleisch:

in ganzen Tierkórpern, auch ohne Kopf, 
frisch, auch gefroren, mit Lungen, Herz 
und Nieren, alle diese in natiirlichem Zu- 
sammenhang mit dem Kórper: 
mit Haut und Klauen . . . . .
ohne Haut oder K l a u e n ...............................
zerlegt, einfach zubereitet:
nur g e p o k e l t ...................................................
in anderer Weise einfach zubereitet (ge- 
spickt, getrocknet, gerauchert, gekocht

' oder g e b r a t e n ) .................................................
aus 126 Oleomargarin zur Herstellung von Margarine 

oder Kunstspeisefett auf Erlaubnisschein 
unter Ueberwachung der Verwendung 

134 Butter, frisch, gesalzen oder eingeschmolzen
A n m e r k u n g  :

Der Zollsatz ermaBigt sich
vom 1. Januar 1934 ab auf 40 RM. 
vom 1. Januar 1936 ab auf 30 RM. 

aus 135 Kase:
Quark aus M a g e r m i l c h ...............................
Tafelkase in Einzelpackungen ,von 2y2 kg 
Rohgewicht oder- darunter . . . • .
Kase nach Art des Emmenthaler u. Edamer 
Kases sowie anderer Hartkase, alle diese 
nicht in Einzelp*ackungen von 21/2 kg Roh
gewicht oder darunter . . . . .

in RM.
frei

15,—
20,—

2f),-

30,-

6,
50,

3 0 -

20,-

I arif-Nr. Gegenstand Zollsalz fiir 1 Dz. in RM.
aus 560 Dolchmesser in L e d e rs c h e id e .........................180,—
aus 616B Sperrholz, sofern dessen beide auBere ITat- 

ten aus Birkenholz und die inneren Platten 
aus Birken-, Kiefern-, Fichten- oder Espen-
holz b e s t e h e n ........................................................ g _

ąus 624 S pulen:
roh ........................................................................... g _
bearbeitet ..................................... ...... 8*_

mit Beschlag aus E i s e n .....................................25,—
aus 62o Stuhlsitze und Stullehnen aus Birkenholz:

r o h ......................................................... .....  8,—
• b e a r b e i t e t .............................................................. 12 —

aus 628 Speere und Speerschafte . . . . .  7,—-
S p u le n te i le ..................................... 6 —

aus 629 Schneeschuhbretter (Schneescliuhschienen)
ohne Bindungen . .....................................16,—
Speere und S p e e r s c h a f te ...............................14,—

aus 630 Diskusse ........................................... .....  32 —
aus 640 Dolchmesser in Verbindung mit Kunsthorn,

in Lederscheide . . . " ............................... 240,_
aus (5.')0 Holzmasse (mechanisch bereiteter Holzstoff,

Holzschliff'' .................................................  175
Chemisch bereiteter Holzstoff (Zellstoff,
Z e l l u l o s e ) ........................................... ...... 1 'jO

A n m e r k u n g :
Holzstoff, 50o/o Wasser oder dariiber ent- 

haltend:
mechanisch b e r e i t e t ...........................................  1,15
chemisch b e r e i t e t .................................................  l ’—

aus 60I A Pappen aus mechanisch oder chemisch be- 
reitetem Holzstoff, auch aus solchem von 
gedamptem Holz, festgewalzt (Braunholz- 
pappe, sogenannte Lederpappe), auch in
der Masse g e f a r b t ...........................................  2,25
Strohpappe, auch in der Masse gefarbt 3,50 

654 Packpapier, in der Masse gefarbt, auch auf
einer Seite g l a t t .................................................  3 _

aus 655B Packpapier, ganz oder zum gróBten Teii 
aus mechanisch bereitetem HolzstoT (Holz
masse, Holzschliff) bestehend in der Masse 
gefarbt, auf beiden Seiten glatt . . . .  4,50 
ungefarbt, auf beiden Seiten rauh oder nur
auf einer Seite g l a t t ..................................... . 3 _
Druckpapier in Rollen, bei einem Gewicht 
des Quadratmeters von nicht weniger ais 
45 und nicht mehr ais 55 g, maschinenglatt 
(nicht satiniert), mit einem Gehalt an che
misch bereitetem Holzstoff (Zellstoff, Zellu- 
losee) von nicht mehr ais 25o/0 . . . .  5,— 
A n m e r k u n g  z u 654 u n d a u s 655 B :

Unter Packpapier im Sinne der Nr. 654 
und der aus Nr. 655 B wird solches mit 
einem Gehalt an mechanisch bereitetem 
Holzstoff (Holzmasse, Holzschliff) von nicht 
weniger ais 65'o/o verstanden.

U 111 die ermiiBigten Zollsatze zu genieBen, 
mussen die Einbringer fur jede Sendung 
ein Zeugnis einer finnischen Staatsbehórde 
beibringen, aus dem erhcllt, bei Packpapier, 
daB der Gehalt an mechanisch bereitetem 
Holzstoff nicht weniger ais 65o/0 betragt, 
bei Druckpapier, daB der Gehalt an che
misch bereitetem Holzstoff 25o/0 nicht iiber- 
steigt.

Die Regierungen der vertragschlieBenden 
Teile werden sich iiber die Bezeichnung der 
mit der Ausfertigung der Zeugnisse be- 
trauten Behorden und iiber die Form  der 
Zeugnisse verst;indigen; in Zweifelsfallen 
bleibt den deutschen Behorden das Recht 
gewahrt, nachzuprufen, ob die Angaben in 
den Zeugnissen zutreffend sind.

Erhohung von Zollsatzen. Der Reichstag beschloB, 
nach der „I. u. H .-Ztg.“ , am 3. Dezember in zweiter Lesung 
der Gesetzesvorlage iiber die Zoile wahrend des Jahres 1930, 
die Zollabgaben fiir Getreide, Kier, Kartoffeln, Fleisch und 
Ziegel zu erhóhen. Die G e t r e i d e z ó l l e  wurden fol- 
gendermaBen erhdht: R o g g e n ,  K o r n  von 50 auf 75
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Penni pro kg, H a f e r  von 15 auf 25, W e i z e n  u n d  R e, i s 
vdn 75 Penni auf 1 . Mk., ungesichtetes R o g g e n m e h ; ]  
von 60 auf 90 Penni, gesichtetes von 95 auf 130, H a f e r -  
m e h l  von 55 auf 80, K o r n m e h l  von 80 Penni auf 1 Mk., 
ungesichtetes W e i z e n m e h 1 von 100 auf 125 Penni, g e
sichtetes Weizenmehl von 120 auf 150, W e i z e n g r a u p e n  
von 120 auf 125. Der E i  e r  z o i l  betragt 5 Mk. pro Kilo. 
Fiir K a r  t o f f  e i n  gelten folgende Satze: fiir rote von der 
Jahresernte vor dem 1: September eingefiihrte 75 Penni pro 
kg, fiir andere 15, fiir getrocknete 20. S c h  w e i n e f  l e i s c h  
gesalzen oder gerauchert 240 Penni pro Kilo, anderes 200, 
F 1 e i s c h gesalzen, gerauchert oder getrocknet 180, anderes 
120. Der Zollsatz fiir Z i e g e l  wird erhóht von 30 Penni 
auf 1 Mk. pro 100 Kilo. W eiter wird die Regierung er- 
machtigt, die T e x t i l z ó l l e ,  und zwar hóchstens auf das 
Vierfache zu erhóhen unter der JBedingung, daB die eirjhei- 
mischen Fabrikanten dafiir garantieren, daB die einhei- 
mischen Preise fiir diese Fabrikate nicht das Niveau vom 
1. November 1929 iibersteigen.

Der Warenaustausch mit den verschiedenen Landern 
ergibt sich aus folgender Uebersicht (in Mili. Fmk.) die 
wir dem ,,M ercator“ entnehmen:

E in fuhr ' A usfuhr
Jan. - O k t . Jan. - O k t .

1928 1929 1928 1929
RuBland 100 9 96.8 225.0 169.4
E stland 77.9 46.7 21.7 21.3
L ettland 20.3 i 21.5 13.3 12.4
Polen 70.7 97.0 103 3.9
Danzig 30.8 25.1 2. L 2.4
Schw eden 561.7 472.1 123.6 108.5
N orw egen 50 1 46.3 10.3 23 0
D anem ark 2B2.3 284.3 120.3 128.0
D eutsch land 2,451.2 2,251.9 830.7 783.3
H olland 302 5 277.7 406.3 349.4
Belgien 255.0 170.3 351.7 424.6
G roU britannien Irland 839.8 767.6 1, 8o4.1 2,081.0
F ran k re ich 176.9 156.2 317.5 335.3
Spanien 24.6 20.7 95.6 100.5
Italien 41.9 45.1 37.5 45 5
Schw eiz 38.7 34.1 1.2 1.4
T schechosloyakei 96 8 84.9 0.6 0.6
Ver. S taaten 983.2 728.3 322.1 377.2
B rasilien 95.0 96.1 46.2 48 3
A rgentinien 45.5 52.5 45 9 52.2
U ebrige L ander 164.7 115.8 246.5 308.3
Zusam m en Mili. Fmk. 6,690.7 5,890.9 5,122,5 5,379.7

Wie man sieht, ist in den ersten 10 Monaten d. J. 
sowohl die Einfuhr aus Deutschland wie die Ausfuhr dahin 
et was zuriickgegangen; auch die Einfuhr aus GroBbritan- 
nien ging zuriick, die Ausfuhr dahin hat aber noch eine 
Steigerung erfahren. Die Einfuhr aus den Yereinigten Staaten 
ging nicht unwesentlich zuriick.

Die staatliche Exportforderung in Finnland. Die fin
nische Regierung hat dem Reichstage eine V o r l a g e  be- 
treffend Aenderung des Gesetzes vom 18. Mai 1.929, iiber die 
Gewahrung von S t a a t s g a r a n t i e  f i i r  d i e  A u s f u h r  
zugehen lassen. Der Gesamtbetrag der gleichzeitig schwe- 
benden Staatsgarantien soli dadurch von 50 auf 75 Millionen 
Finnmark erhóht ,werden. In d e r ’ B e g r i i n d u n g  wird 
geltend gemacht, daB durch die Exportkreditgarantie, welche 
an und fiir sich nicht bedeutend sei, doch recht a n s  e h n -  
l i c h e  L i e f  e r u n g e n  f i n n i s c h e r  W a r e n  n a c h  d e r  
U.  d. S. S. R.  f i n a n z i e r t  werden konnten, wenn man be- 
riicksichtigt, daB im allgemeinen nicht fiir mehr ais G0o/o der 
Kaufsumme und nur fiir den Zeitraum von 3 Monaten Ga- 
rantie gegeben werde. Die Lage habe sich indes derart ent- 
wickelt, daB die finnische Exportindustrie infolge der 
scharfen auslandischen Konkurrenz gezwungen sei, den russi- 
schen Kiiufern einen K r e d i t  v o n  6 M o n a t e n  zu ge- 
wahren. Hieraus ergebe sich, daB der Gesamtbetrag der ver- 
fiigbaren Garantien auf die Halfte der friiheren Bewilligungen 
herabgemindert wird. Die allgemeine wirtschaftliche Lage 
des Landes mache die Fórderung der Ausfuhr notwendig 
und die Ausfuhr nach RuBland biete Aussichten auf eine Ver- 
mehrung.

Der Zoll fiir Korken soli erhóht werden. Die finn
landische Korkenindustrie hat bei der Regierung eine E r  - 
h ó h u n g  d e s  f i n n i s c h e n  G r u n d z o l l s  f i i r  K o r k e n  
beantragt, der durch den Handelsvertrag mit Spanien von
2 auf 0,50 Fmk. pro kg herabgesetzt wurde. Es wird dar- 
auf hingewiesen, daB die Korkeneinfuhr aus Spanien trotz 
dieser Zollsenkung nicht gestiegen ist, die ganzen Yorteile

der Herabsetzung vielmehr lediglich der lettlandischen Kor
kenindustrie zugute gekommen sind, die mit portugiesischen 
Rohstoffen arbeitet. Die Korkeneinfuhr aus Lettland habe 
bereits einen sehr bedeutenden Umfang angenommen. Da 
Korken gemafi dem Handelsvertrage nicht ais lettlandische 
Industrieerzeugnisse zu betrachten seien (der darin enthaltene 
W ert der lettlandischen Vereinbarung betragt nur 15—20»/o), 
so verlangt die finnlandische Korkenindustrie eine genaue 
Kontrolle der Ursprungszeugnisse.

Neue Vorschriften fiir Radioantennen. In Nummer 352 
der Verfassungssammlung Finnlands werden neue V o r -  
s c h r i f t e n  i i b e r  d i e  A u B e n a n t e n n e n  gegeben. Der 
Kupfer- oder Bronzedraht muB einen Durchmesser von min- 
destens 2 mm haben, Kabel einen Querschnitt von min- 
destens 2,45 Quadratmillimetern. Die Leitungen und Spann- 
arahte diirfen nicht aus zusammengeiiigten Teilen bestehen, 
auch keine Knoten oder Lótstellen aufweisen. Die Zugfestig- 
keit soli fiir Kupfer mindestens 40 kg und fiir Bronze 50 kg 
auf das Quadratmillimeter betragen. Im Ilinblick auf das 
Klima wird die Zugfestigkeit gepriift bei Tem peraturen bis 
zu 40 Grad unter Nuli. Die Antenne ist mit E rdkontakt zu 
versehen, der wahrend der Nichtbenutzung zur Verwen- 
dung kommt. Dereń Querschnitt ist doppelt so groB wie der 
der Antenne. Die Erduriig erfolgt durch Eingraben ,von 
mehreren Kupferleitungen (10 qmm Durchmesser) oder mit 
Erdungsplatten (0,5 qm Flachenweite). Der Erdungswider- 
stand darf hóchstens 20 Ohm betragen.

Verlangerung der Erhebung der sogenannten Zuschlags- 
abgabe. Die finnische Regierung hat im Reichstag einen 
Gesetzentwurf iiber die weitere Erhebung der Zuschlągs- 
(tolags-) Abgabe in den Jahren 1930 und 1931 eingebracht. 
Iliernach soli ais Grundlage fiir die Berech,n.ung der Zu- 
schlagsabgabe wie bisher ein bestimmter Prozentsatz vom 
Zollbetrage auch wahrend der Jahre 1930 und 1931 fiir die- 
jenigen Waren, die der Zuschlagsabgabe unterworfen sind, 
erhoben werden. Nahere Vorschriften werden durch Ver- 
ordnung erlassen.

Russische Petroleum-Tankanlagen. Preśseriachrichten 
zufolge sind Vertreter der hiesigen russischen H andelsdele
gation in Finnland mit der Stadt Kotka in Verhandlun|gefi 
iiber die Errichtung eines Petroleumtanks fiir das russische 
Naphtasyndikat eingetreten. Eine Schwestergesellschaft des 
russischen Naphtasyndikats ist in Helsingfors unter der 
Firma „N aphta“ gegriindet worden. Ais Griinder werden die 
H erren Kommerzienrat Yuckoski, Schwartz und Dr. Helo 
genannt.

Unter der Firma „Heinolan Faneeri 0 /Y “ mit dem Sitz 
in Heinola ist die Griindung einer neuen S p e r r h o l z -  
f a b r i k geplant. Die Gesellschaft soli mit einem Kapitał 
von 7 Millionen Finnmark gegriindet werden, welches K a
pitał jedoch nach den Statuten auf 21 Millionen Finnmark 
erhóht werden kann. Die Fabrik ist fiir eine Produktion von
10 000 Knbikmeter Sperrholz vorgese.hen. Die Bauarbeiten 
sollen im nachsten Friihjahr in Angriff genommen werden.

Die A. B. „Ha.vis“ in Wiborg, dereń Aktienmajoritat 
die Firma Hackmann besitzt, hat die Aktienmajoritat der 
A. B. „T eka“ erworben. Die beiden yereinigten Gesell- 
schaften wollen die bisherige Produktion von Lichten, Seife 
und techno-chemischer Artikel wie Fruchtsalz, Zahnpasten, 
Mundwasser u. a. fortsetzen. Das zusammengelegte Aktien- 
kapital ubersteigt 10 Mili. Fmk., wozu noch ein Reserve- 
kapital und andere Fonds von zusammen iiber 2 Mili. Fmk. 
kommen.

Die Ziegeleien schranken die Produktion ein. Im Zu
sammenhang mit dem starken 'Riickgang der Nachfrage hat 
die Halfte der Z i e g e l e i e n  ihre Produktion eingestellt. 
Wie erinnerlich, hat noch im Vorjahre die Produktion 
der einheimischen Ziegeleiindustrie zur Deckung des Be- 
darfs bei weitem nicht ausgereicht, sondern es muBte eine 
bedeutende Ziegeleinfuhr aus den bałtischen und skandina- 
vischen Staaten sowie aus Deutschland erfolgen. Hieraus 
ist die inzwischen eingetretene starkę Verschlechterung der 
Lage zu ersehen.

Die Sagewerksindustrie wird von der russischen Kon
kurrenz schwer bedrangt. Zufolge „H ufvudstadsbladet“ hat 
die finnlandische Sagewerksindustrie auBerordentlich unter 
der russischen Konkurrenz zu leiden und allein im Bezirk 
Vucksenbackenet muBte der Betrieb bei etwa dreiBig Sage- 
rahmen eingestellt werden.

Die Arbeitslosigkeit ist weiterhin gestiegen. Nach den 
Berichten der óffentlichen Arbeitsyeiynittlungsanstalten haben 
sich in der ersten Halfte November d. Js. 4 072 mana- 
liche und 1 486 weibliche Arbeitslóse angemeldet. Im Vor-
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bleibtzunachst in Hel- 
wo die Eisschwierig- 

nicht bewaltigt werden

hat sich gut entwickelt. 
den vierten Platz im

jahre waren die Zahlen zur gleichen Zeit weit geringer, und 
zwar 992 bezw. 608.

Stationierung der Eisbrecher im Winter 1929/30. Der
Eisbrecher „ V o i m a “ wird den Hafen von Wasa und die 
sudlich gelegenen Hafen so lange ais moglich fiir die Schiff- 
fahrt offen halten.

Die Eisbrecher „ T a r m o "  und „ S a m p o “ sollen die' 
Schiffahrt mit den Hafen des Irinnischen Meerbusens so 
lange ais moglich offen halten.

Die Eisbrecher „M u r t a j a “ und „ A p u “ werden fiir 
den Hafen von Abo und die Schiffahrt auf der Linie Abo— 
Stockholm tatig sein.

Der Eisbrecher „ J a a r k a h u 1 
singfors, und wird dort eingesetzt, 
keiten von den and er en Eisbrechern 
konnen.

Die Ausfuhr von Kistenbrettern
Finnland nimmt in diesem Artikel 
W elthandel ein. Die wichtigsten Kistenbretter exportierenden 
Ljinder sind folgende: Schweden, die Vereinigten Staaten 
von Nordamerika, Japan, Finnland, Norwegen und Kanada. 
S c h w e d e n  fiihrt diesen Artikel nach England, aber auch 
nach Sudamerika, Siidafrika, Australien sowie nach Ostindien 
und West- und Siideuropa aus. Der grofite Abnehmer von 
f i n n l a n d i s c h e r  und n o r w e g i s c h e r  . W are ist E ng 
land; Finnland und Norwegen liefern aber auch nach Afrika 
und Sudamerika. Ein groBer Teil der Kistenbretter Nord- 
am erika’s geht nach Zentral- und Sudamerika, etwa 30o/o 
gehen nach Neu-Seeland, Australien, China und den Philip - 
pinen. Der scharfste Konkurrent der Vereinigten Staaten 
in Asien ist Japan, das iibrigens einen Teil K istenbretter 
selbst von den Vereinigten Staaten bezieht. Geringere Men- 
gen fuhrt Nordamerika nach Kanada, England, Aegypten, 
Siidafrika und W esteuropa aus. Der W ert der ausgefiihrt en 
Kistenbretter machte aus: fiir Schweden 287- Mili. Fmk., 
Vereinigte Staaten 149,8 Mili. Fmk., Japan 99,5 Mili. Fmk., 
Finnland 75,9 Mili. Fmk., Norwegen 41,7 Mili. Fmk., Kanada
23,5 Mili. Fmk.

fZum Weihnachtsfeste
Ihr Hut
Herrenhute

von RM. 6.00 an b is zu 
den feinstenW eltm arken

Sportmiitzeii
von RM 2 50 an 

SGhulermuizen
B reite  StraBe 6  Ruf 2 6 0 2 0  von RM 3 — an

Hursnolierunjjen der Finlands-BanK.
F in n ia n d is c h e  M ark. V erk au ler.

3. Dez. 4. Dez. 5. Dez. 7. Dez.
N e w - Y o r k ....................................  39,70 39.70 89,70 39,70
L o n d o n  .........................................194,05 194,10 194,05 19415
S t o c k h o l m .................................... 1071,25 107175 1072,00 1073.00
B e r l i n .......................... ..... 953,00 953.00 952,50 953.01)
P a r i s ................................................... 157,00 157,00 157 00 157,00
B rflssel . . . . .  558.00 558,00 557,50 557,50
A m s t e r d a m .................................... 1606,00 1606.50 1605,50 1605.50
H a s e ł ...................................................773.00 773.50 773,50 773.50
O s l o ..................................................  1066,50 10K6.50 1066.50 1067.00
K o p e n h a g e n ...................................  1067,00 1067.00 1067,00 1068,00
P r a g ...................................................11 \50  118,50 118.50 118,50

..............................................  208.50 208.50 208.50 208,50
R e v a l ..............................................  1065.00 10i5,00 1065.00 10fi6 00
Biga ......................................... 769,00 7K9 00 769 00 769.00
M adrid  .........................................  556,00 557,00 560.00 558,00

C i s e n b a h n ■ Ita ch rich tcn .
B earbeitet vom Y erkehrsbiiro  der In dustrie - und  H andelskam m er zu S tettin.

a) Deutsche Tarife
Deutscher Eisenbahn-Giiterlarif, Teil I, Abt. B. Unter 

anderem wurden mit Giiltigkeit vom 1. Dezember 1929 in 
Klasse C und in der ermaBigten Stiickgutklasse (Klasse II) 
„Abfallmolke, getrocknet“ - nachgetragen.

Durchfuhr-Ausnahmetarif S. D. 6 (Verkehr deutsche 
Seehafen—deutsch-tschechoslowakische Grenziibergangsbahn- 
hofe und umgekehrt). Die Giiltigkeitsdauer der Abteilung 
VII im Abschnitt F des obengenannten Tarifs liiuft mit dem 
15. Dezember 1929 ab. Der bisherige Giiltigkeitsvermerk 
der Abteilung VII wird mit Giiltigkeit vom 16. Dezembeii?
1929 wie folgt geandert: ,,Giiltig bis auf jederzeitigefn 
Widerruf, liingstens bis zum 15. April 1930.“

Gleichzeitig wird im Absatz 1, die Mindestmenge von 
„12 000 t“ auf „4000 t“ abgeandert.

Reichsbahn-Giitertarif, Heft C I c (Oertliche Gebiihren). 
Mit Giiltigkeit vom 1. Dezember 1929 wurde zum vorge- 
nannten Tarifheft der Nachtrag 1 herausgegeben.

Reichsbahn-Giitertarif, Heft C II b (Ausnahmetarife).
Der Ausnahmetarif 4 c  (Kalk) wurde unter Einschran- 

kung des Geltungsbereichs und unter Aufhebung der bis- 
herigen Ausgabe mit Giiltigkeit vom 5. Dezember 1929 neu 
herausgegeben. Hierdurch eintretende Erhohungen gelten 
erst vom 20. Dezember 1929 ab.

Der Ausnahmetarif 4d  (Zement) wurde unter Ein- 
schrankung des Geltungsbereichs und unter Aufhebung der 
bisherigen Ausgabe mit Giiltigkeit vom 5. Dezember 1929 
neu herausgegeben. Hierdurch eintretende Erhohungen gelten 
erst vom 20. Dezember 1929 ab.

Der Ausnahmetarif 34 (Hanf usw.) wurde unter Auf
hebung der bisherigen Ausgabe mit Giiltigkeit vom 1. D e
zember 1929 neu herausgegeben. Der neue Ausnahmetarif 
eńthalt nur Aenderungen der voriibergehend bis auf jeder- 
zeitigen W iderruf giiltigen, besonders eunaBigten Aus- 
nahmesatze.

Im Ausnahmetarif 35 (Eisen, Stahl und Metallwaren 
usw.) wurden mit Giiltigkeit vom 2. Dezember 1929 unter 
den Yersandbahnhofen, fiir die der Frachtsatzzeiger gilt,

Holzminden 
Neuses b. Coburg 
Spindlersfeld 

mit Frachtsatzzeiger 2 nachgetragen.
Der Ausnahmetarif 35 b (Roheisen), welcher von Da- 

nischburg und Stolzenhagen-Kratzwieck nach Borsigwerk 
gilt, wurde mit Giiltigkeit vom 2. Dezember 1929 unter Ein- 
schrankung des W arenrerzeichnisses neu herausgegeben. 
Hierdurch eintretende Erhohungen gelten erst vom 2. Februar
1930 ab.

Der Ausnahmetarif 35 c (Eisen und Stahl usw.) wurde 
unter Einschrankung des Geltungsbereichs und unter Auf
hebung der bisherigen Ausgabe mit Giiltigkeit ■C-orn 9. D e
zember 1929 neu herausgegeben. Hierdurch eintretende E r
hohungen gelten erst vom 27. Dezember 1929 ab.

Der Ausnahmetarif 38 (Haute und Felle) wurde unter 
Aufhebung der bisherigen Ausgabe mit Giiltigkeit vom 1. D e
zember 1929 neu herausgegeben. Der neue Ausnahmetarif 
enthalt nur Aenderungen der vorubergehend bis auf jeder- 
zeitigen Widerruf giiltigen, besonders ermaBigten Ausnahme- 
satze.

Der Ausnahmetarif 52 (Papier und Pappe usw.) wurde 
zum 1. Dezember 1929 unter Aufhebung der bisherigen 
Ausgabe neu herausgegeben. Der neue Ausnahmetarif ent
halt nur Aenderungen der voriibergehend bis auf jeder- 
zeitigen W iderruf giiltigen, besonders ermaBigten Aus- 
nahmesatze.

Der Ausnahmetarif 53 (Garnę usw.) wurde zum 1. D e
zember 1929 unter Aufhebung der bisherigen Ausgabe neu 
herausgegeben. D er neue Ausnahmetarif enthalt nur Aende
rungen der voriibergehend bis auf jederzeitigen W iderruf 
giiltigen, besonders ermaBigten Ausnahmesatze.

Im Ausnahmetarif 60 '(Kleiderbutfel usw.) wurde mit 
Giiltigkeit vom 28. November 1929 im ’ Abschnitt „Geltungs- 
bereich und Frachtberechnung i in der Tabelle unter bi 
(Bildung der Nebenklassensatze) nachgetragen: 
unter I 5 t : Reihe 6. 
unter III 5 t: Reihe 6.
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Im Ausnahmetarif 138 (Kupfervitriol) wurden mit Gul- 
tigkcit vom 5. Dezember 1929 „NeuB“ und „NeuB Vor- 
bahnhof“ unter den Versandbahnhófen nachgetragen.

Im Ausnahmetarif 168 (Holzwaren) wurde mit Giiltig- 
keit vom 9. Dezember 1929 unter den Versandbahnhófen, 
zu Ziffer III des W arenverzeichnisses „Stuttgart H bf.“ nach
getragen.

Im Ausnahmetarif 182 (Steine usw.) wurden unter den 
Yersandbahnhófen nachgetragen: 
mit Giiltigkeit vom 28. *November 1929:

Blaibach (Ndb.) Neunburg v. Wald Bahnhof 
Fischhaus Rattenberg (Ndb.)
Harbtfrg Tittling Bahnhof,
Hauzenberg 

mit Giiltigkeit vom 2. Dezember 1929:
Solingen Hbf., 

mit Giiltigkeit vom 9. Dezember 1929:
Burbach (Kr. Siegen)
Dornreichenbach.

Im Ausnahmetarif 186 (Mortelmischungen) wurde mit 
Giiltigkeit vom 5. Dezember 1929 „Gernsheim “ unter den 
Versandbahnhófen nachgetragen.

Im Ausnahmetarit 187 (Gips und Spat) wurden mit 
Giiltigkeit vom 9. Dezember 1929 zu Ziffer 1 des Waren- 
verzeichnisses „Kreiensen“ und zu Ziffer 2 des Waren- 
verzeichnisses „G ittelde“ unter den Versandbahnhófen nach
getragen.

Im Ausnahmetarif 192 (Erde, gemahlen) wurden mit 
Giiltigkeit vom 9. Dezember 1929 ,,Luhe-YVildenau“ und 
„W eiden (Opf.)“ unter den Versandbahnhofen nachgetragen.

Im Ausnahm etarif 195 (Iso lierste in e  usw .) wurden mit 
Giiltigkeit vom 28. November 1929 „D resden Elbufer Neu- 
stadt“ und mit Giiltigkeit vom 9. Dezember 1929 „Stettinr 
Pommerensdorf“ unter den Versandbahnhófen nachgetragen.

b) Deutsche Verbandtarife.
Deutsch-Jugoslavischer Giiterverkehr (Artikeltarif fiir ge- 

dórrte Pflaumen). Die Ziffer 10 des Abschnittes B, Tarif- 
vorschriften auf Seite 6 des Tarifs wurde mit Giiltigkeit 
vom 5. Dezember 1929 wie folgt erganzt: „W ird der Tarif 
vor Ablauf seiner Geltungsdauer aufgehoben, so werden die 
Mindestmengen fiir den gekiirzten Befórderungszeitraum an- 
teilig erm ittelt.“

Deutsch-Oesterreichischer Eisenbahnverband. Mit Giil- 
tatigkeit vom 1. Dezember 1929 traten zum Teil II, Heft 1 
und zum Teil II, Heft 2 je ein Nachtrag I in Kraft. Soweit 
Erhóhungen und Erschwerungen eintreten, gelten dieselben 
erst ab 16. Dezember 1929.

Deutsch-Rumanischer Giitertarif. Mit Giiltigkeit vom
10. Dezember 1929 trat der Nachtrag II in Kraft. E r ent- 
halt Frachtsatze fiir neu aufgenommene Bahnhófe und Giiter 
(geschalte Walniisse, Stabe und Brettchen zur Herstellung

von Packmitteln, Resonanz-Schnittholz, rohe Friesen nicht 
besonders genannte chemische Erzeugnisse, Steinkohlenteer, 
Steinkohlenteerpech, Steinkohlenteeróle, Steinkohlenteerheiz- 
óle, Naphtalin, feuerfeste Steine). An Stelle der bisherigen 
Frachtsatze fiir Benzin zu 15 t werden Satze zu 10 und 15 t 
eingefiihrt. Die Frachtsatze fiir gemahlenen Spat bei Be- 
forderung in offenen W agen werden aufgehoben und durch 
solche bei Befórderung in gedeckten W agen ersetzt.

Deutsch-Tschechoslowakischer Giiterverkehr (Veirkehr 
mit deutschen Seehafensfationen), Heft 8. Mit Giiltigkeit 
vom 1. Dezember 1929 wurden im Tarif Nr. 2 (Getreide und 
Hiilsenfrtichte usw.) fiir Giiter der Abteilungen A und B 
,,Parchoviany“ , im Tarif Nr. 52 (Holzstoff) „Kajov“ und 
im Tarif Nr. 100 (Baumwolle, rohe usw.) „Kraslice horni 
nadrazi“ mit Frachtsatzen nachgetragen.

c) Auslandische Tarife.
Polnische Staatsbahrcen. Mit Giiltigkeit vom 1. D e

zember 1929 wurden zum Eisenbahn-Giitertarif, Teil I B, zum 
Giitertarif Teil II, Heft 1 und 2 je ein Nachtrag II heraus- 
gegeben.

Das im „O stsee-H andel“ Nr. 23 vom 1. Dezember 1929 
auf Seite 26 angekiindigte Heft B zum Teil III (Kilometer- 
zeiger fiir den Ausland- und Transitverkehr) trat mit Giil
tigkeit vom 1. Dezember 1929 in Kraft.

Gleichzeitig wurde zum Heft A des Teiles III (Stations- 
verzeichnis und Kilometerzeiger) Nachtrag I herausgegeben.

Polnisch-Rumanischer Eisenbahnverband. Mit Giiltig
keit vom 1. Dezember 1929 traten zum Giitertarif Teil I 
Nachtrag IV, zum Teil II, Heft 1 Nachtrag V, zum 
Teil II, Heft 2 Nachtrag V und zum Giitertarif Teil II, 
Heft 3 Nachtrag IV in Kraft.

Ferner ersehien zum gleichen Zeitpunkte ein Heft 
„Tem porare Ausnahmetarife“ .

Tschechoslowakische Staatsbahnen. Mit Giiltigkeit vom
1. Januar 1930 werden die Anhangfrachtsatze fiir den Giiter- 
tarif Teil II, Heft 2 neu herausgegeben.

d) Verschiedeneś,
Aenderungen von Bahnhofsnamen. Nachstehende Bahn- 

hofsnamen wurden bzw. werden geandert:
von a u f: am:

Altenau Altenau (Bay.) 1. 12. 29
Ebertsheim  Bf. EbertsKeim West 1. 1. 30
Maudach Bf. Maudach 1. 1. 30
Miillheim Rathaus Miillheim (Baden) Stadt 15. 12. 29
M utterstadt Lb. Mutterstadt Ort 1. 1. 30
Neuhaus (Westf.) Neuhaus (Kr. Paderborn) 1. 1. 30
Niederweiler Niederweiler (Baden) 15. 12. 29
Oberweiler Oberweiler (Baden) 15. 12. 29
Schópfurth Finowfurth 1. 1. 30
W erne (Lippe) W erne a. d. Lippe 1. 1. 30

mitteilun&en 
der Industrie- und JiundeisRummer zu Stettin
Sitzung des Hauptausschusses des Deutschen Induslrie- und 

Handelstages, Berlin.
Der HauptausschuB des Deutschen Industrie- und Ilan- 

delstags trat am 28. November unter dem Vorsitz seines Prji- 
sidenten Franz v. M e n d e l s s o h n  bei zahlreicher Beteili- 
gung aus allen Teilen des Reiches zusammen. Der Priisident 
begriiBte zunachst den neuen Reichswirtschaftsminister, Pro- 
fessor Dr. M o ld  e n  h a u  e r ,  und gedachte gleichzeitig in 
warmen W orten der Bemtihungen und Verdienste seines 
Amtsvorgangers, Reichsministers Dr. C u r t i u s. In grund- 
satzlichen Ausfiihrungen zur W'irtschaftspolitik betonte er, 
daB die deutsche W irtschaft an einem entscheidenden Punkte 
angelangt sei. Im Zusammenhang und in einem Akt mit der 
Erledigung der Young-Planfrage mache die schwer be- 
drangte Lage der Wirtschaft eine grundsatzliche ,W e n d u n g 
d e r  d e u t s c h e n  W i r t s c h a f t s - ,  i n s b e s o n d e r e  
d e r  F i n a n z p o 1 i t i k auf Pflege und Schonung der Pro- 
duktion und der Kapitalbildung hin zu einer zwingenden Not- 
wendigkeit der Staatspolitik. Neben einem positiven Er- 
gebnis der noch ausstehenden auBenpolitischen Verhandlungen 
sei in unzertrennlicher Verbindung mit dem Piane im beson- 
dereń eine grundsatzliche und entschiedene Finanzreform 
Vorbedingung fiir die Móglichkeit der Annahme des neuen 
Reparationsplanes. Schon hore man Stimmen von versc’hie-

denen Seiten, daB die Voraussetzungen fiir eine solche F i
nanzreform vielleicht iiberhaupt noch nicht gegeben seien. 
Kein Staatsmann, dem an einer gesunden W iedereinrichtung 
der deutschen Wirtschaft gelegen ist, diirfe aber den gegen- 
wartigen Zeitpunkt voriibergehen lassen, ohne ihn zu einer 
groBen Finanzreform zu niitzen. Freilich kónnen dereń letzte 
Móglichkeiten nicht ohne eine tiefgreifende Staatsreform 
ausgeschópft werden. Trotz der Hemmnisse, die einer sol- 
chen entgegengestellt werden, ist es die wohl weit iiber- 
wiegende Auffassung der in der W irtschaft Stehenden, daB 
auch hier alsbald Entscheidendes geschehen miisse, ohne daB 
aber durch ein W arten hierauf auch nur ein Tag in der
II erbeifiihrung der Finanzreform verloren gehen diirfe. Der 
Priisident gedachte auch der Reformen, die in der Sozial- 
politik dringend notwendig seien, gerade um diese weiter- 
fiihren zu kónnen.

Reichswirtschaftsminister Dr. M o l d e n h a u e r  legte in 
seiner Erwiderung besonderen Nachdruck auf die derzeitige 
h a n d e l s p o l i t i s c h e  L a g e .  E r hob hervor, daB die 
deutsche Handejpbilanz sich zur Aktivitat gewandelt habe 
und zwar in erster Linie infolge des stiindigen Ansteigens 
cier Ausfuhr. Flieran habe unśere H a n d e l s v e r t r a g s -  
p o l i t i k  sicher einen starken Anteil. Bei der Fiihrung 
seines Amtes werde er den gróBten Nachdruck darauf
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legen, daB das von seinem Amtsvorganger mit Erfolg be- 
gonnene Werk eines engmaschigen Ausbaus der handels- 
vertraglichen Beziehungen zum Auslande fortgebildet wird. 
Der Vertrag mit Finnland sei unterzeichnet, die Unterzeich- 
nung des Zusatzvertrages mit Schweden stehe bevor. Wenn 
im Westen und Siiden eine befriedigende Regelung der Han- 
delsvertragsbeziehungen zu Deutschland bestehe, so sei das 
leider an anderen Stellen, insbesondere im Osten und Siid- 
osten, noch nicht der Fali. Doch erhoffe er insbesondere im 
Ilinblick auf die schwere Notlage Schlesiens baldigen giin- 
stigen AbschluB der langjahrigen Verhandlungen mit P o l e n .

Im Mittelpunkt des Ineteresses stehe jetzt das Problem 
einer Verlangerung der Z o 11 t a r i f'n o v e 11 e , das den 
Reichstag noch im Dezember beschaftigen miisse. Notwen- 
digerweise habe sich die Reichsregierung entschlieBen miissen, 
alle Antrage auf Erhohung solcher "Zoile zuiirckzustellen, 
bei denen, weil sie handelsvertraglich gebunden seien und 
eine Kiindigung der Vertrage nicht in Frage komme, ein 
volkswirtschaftlicher Erfolg aus der Erhohung nicht zu er- 
warten sei. Der L a n d w i r t s c h a f t  wolle man die An- 
gleichung der Vieh- an die Fleischzolle und den bei uns 
bisher noch nicht erprobten Versuch gleitender Getreide- 
zolle neben anderen HilfsmaBnahmen gewahren. Fiir die Be 
friedigung berechtigter industrieller Wiinsche suche man 
nach neuen Wegen. Der Minister wies darauf hin, daB die 
Handelspolitik aber nur einen Teil der W irtschaftspolitik 
darstelle und daB die Volkswirtschaft wirksam nur durch 
eine Gesamtheit von MaBnahmen zur Starkung der Wirt- 
schaftskraft gefordert werden konne. Hierher gehóre die 
unbedingt notwendige Erleichterung der K a p i t a l b i l d u n g  
durch einen Abbau der auf der Wirtschaft ruhenden Lasten. 
Hierzu sei eine durchgreifende groBziigige Finanzreform not- 
wendig, die in diesem Winter beendet werden miisse und 
dereń Aufgabe es sei, zu einem Ausgleich des Reichshaus- 
haltes zu kommen unter gleichzeitigem Abbau der driickend- 
sten steuerlichen Lasten, nicht zuletzt im Interesse der Arbeit- 
nehmer, dereń Beschaftigungsmóglichkeiten durch die iiber- 
hohen offentlichen Abgaben beeintrachtigt wurden. Aus dem 
Zustand der Erwagungen iniisse man hier zur Tat schreiten. 
Hinsichtłich der S o z i a 1 p o 1 i t i k betonte der Minister, 
daB an ihrem Grundgedanken unbedingt festgehalten werden 
miisse, daB aber eine Uebertreibung der sich aus ihr er- 
gebenden Belastungen fiir die Wirtschaft erhohte Arbeits- 
losigkeit und einen driickenderen ZinsfuB, damit auch die 
Verschlechterung in der Lage der Arbeiterschaft im Gefolge 
haben miisse.

Dr. August W e b e r ,  Mitglied der Berliner Industrie- 
und Handelskammer, griff in seinem Vortrag zum Zolltarif 
und zur Handelsvertragspolitik die Ausfiihrungen des Mi- 
nisters auf und betonte, daB auch der AuBenhandelsaus- 
schuB des Deutschen Industrie- und Handelstages sich fiir die 
Beibehaltung unserer bisherigen Handelspolitik ausgesprochen 
habe. Die Kleine Zolltarifnovelle von 1925 habe vielleicht 
iiber der Festsetzung des industriellen Mindestschutzes zu 
wenig auf das Handelsvertragsintcresse gesehen. Das konne 
man aber heute nicht andern. So wie die Dinge liegen, 
miissen wohl aućh auf Śeitein des Industrie- und Handels- 
tags Wiinsche auf Zollanderungen im allgemeinen zuriickge- 
stellt werden. Dabei miisse allerdings gegeniiber ausge- 
sprochenen Notstanden, die in einigen Industriezweigen, be
sonders auf dem  Textilgebiete, unleugbar vorhanden seien, 
in irgendeiner Weise Abhilfe versucht werden. Worauf es im 
wesentlichen ankomme, sei nicht so sehr der Zollschutz

ais ein Ding fiir sich, wie vielmehr die innere E rstarkung 
aller W irtschaftszweige durch Rationalisierung und Minde- 
rung der Unkosten. Dies gelte vor allem im Hinblick auf 
die offentlichen Lasten, nicht zuletzt auch mit Riicksicht 
auf die Landwirtschaft. Er betonte insbesondere, daB bei 
den noch offenen Handelsvertragsverhandlungen mit Un- 
garn, der Tschechoslowakei und vor allen mit Oesterreich, 
nach dem iiberwiegenden Interesse landwirtśchaftlicher E in
fuhr- oder industrieller Ausfuhrbelange gefragt werden miisse, 
um auch hier zu einem weiteren Ausbau unserer handels- 
vertraglichen Beziehungen und insbesondere zu einer Festi- 
gung des wirtschaftlichen Yerhaltnisses des Reiches zu 
Oesterreich zu kommen.

In der Aussprache wurde unter lebhafter Zustimmung 
der Versammlung der tiefen Enttauschung dariiber Aus
druck gegeben, daB die b r i t i s c h e  R e g i e r u n g  im 
Gegensatz zu anderen Regierungen trotz des Young-Planes, 
der in so groBen W orten von der Liquidation der finanziellen 
Folgen des Krieges und der Kriegsstimmung sprach, an der 
e n t s c h a d i g u n g .  s l o s e n  B e s c h l a g n a h m e  d e u t 
s c h e n  G u t e s  festhalte und damit ais gróBtes Handelsvolk 
der Erde den schweren StoB, ader mit den Beschlagnahmen 
privaten Eigentum s dem internationalen Rechtsgedanken wie 
dem Vólkerverkehr versetzt wurde, grundsatzlich aufrecht- 
erhalte. Es wurde dem Wunsche Ausdruck gegeben, daB 
die Regierung den deutschen Standpunkt mit allem Nachdruck 
wahren, in England aber besonders die Kreise der W irtschaft 
die Bemiihungen um eine befriedigende Regelung "kraftig 
fiihren mdchten. In diesem Zusammenhang wurde auch 
ernsten Besorgnissen hinsichtłich des L i q u i d a t i o n s v e r  - 
t r a g e s  m i t  P o l e n  Ausdruck gegeben.

Die derzeitigen Pariser V e r h a n  d i u n  g e n  i i b e r  e i n  
i n t e r n a t i o n a l e s  A b k o m m e n  z u r  B e h a n d l u n g  
d e r  A u s l a n d e r  wurden ais eipe Enttauschung bezeich- 
net. Es wiirde von einigen Staaten auf eine Abschwachung 
des Abkommens hingearbeitet, womit es weit hinter den Re- 
gelungen zuriickbliebe, die in Handelsvertragen fortscliritt- 
licher Art erreicht worden seien, und das dort bereits er- 
zielte Ergebnis wesentlicli verschlechtern wiirde.

Im weiteren Verlauf der Tagung beschaftigte sich die 
Versammlung nach einem grundsatzlichen Bericht des Pra- 
sidenten der Kammer Breslau Dr. G r u n d  mit N otw endig
keit und Inhalt der F i n a n z r e f o r m .  Dabei kam iiberein- 
stimmend aufs stjirkste zum Ausdruck, daB die Notlage 
der deutschen Wirtschaft, die immer weitere Kreise des 
deutschen Yolkes in den Strudel zu ziehen droht und 
dereń Grund im MiBverhaltnis zwischen E rtrag und . Be- 
lastung der wirtschaftlichen Betriebe und in dem Kapital- 
mangel hegt, immer mehr darauf zuriickzufiihren śei, dafi 
Reich, Lander und Gemeinden die zur Erhaltung und Aus- 
weitung der Gewerbetatigkeit und Arbeitsbeschaftigung un- 
entbehrlichen Betriebsrenten gerade dort wegsteuern und 
in die Kapitalsubstanz eingreifen, wo Ertrage am unmittel- 
barsten zu mehrwertschaffendem Kapitał wurden. Die Folgę 
ist eine fortschreitende Erschiitterung und Beengung der ge- 
werblichen I atigkeit und Beschaftigung und eine bedenkliche 
Kapitalabwanderung ins Ausland. E s  b e c l a r f  d a h e r  
e i n e r  g r u n d s a t z l i c h e n  W a n d l u n g  d e r  d e u t 
s c h e n  F i n a n z p o 1 i t i k. Zu den daraus śich ergebenden 
N ot wendigkeiten auf dem Gebiete der H aushaltsgebarung 
wie der N e u o r d n u n g  d e s  S t e u e r s y s t e m s  wurden 
eingehender Beratung ,/Jie folgenden ausfiihrłichen L e i t - 
s a t z e verabschiedet:

L eitsa tze  fiir e in  Finanz- und Steuerprogram m .
A. D i e  F i n a n z r e f o r m  a i s  v o 1 k s w i r t s c h a f t - 

1 i c h e s E r f o r d e r n i s .
Die deutsche Wirtschaft ist in iiberaus ernster Lage; 

wichtige Zweige sind ihrem Bestande schwer bedroht; die 
Produktionsmittel sind vielfach ung^eniigend ausgeniitzt; stei- 
gende Ausfuhr bleibt zum groBen Teil ohne angemessenen 
Ertrag. Die Arbeitslosigkeit droht noch groBeren Umfang 
anzunehmen; das wirtschaftliche Schicksal sehr vieler Be
triebe, einer kaum iibersehbaren Żalił von Menschen ist un- 
unsicnerer cfenn je geworden. Dies alles trotz zehnjahriger 
gróBter Muhen in Wirtschaft und Technik, trotz im allge
meinen groBer anerkannter Fortschritte der Rationalisierung, 
trotz hingebender Arbeit und vieler Entbehrungen in wei- 
testen Kreisen unseres Volkes, trotz der Fortschritte, die im 
Wiederaufbau und in der Festigung unseres Staatswesens ge-

macht wurden. Die Griinde dieser Notlage, die immer weitere 
Kreise des deutschen Volkes in den Strudel zu ziehen 
droht, liegen im M i fi v e r h a 1 t n i s z w i s c h e n  E r t r a g  
u n d  B e l a s t u n g  der wirtschaftlichen Betriebe und in dem 
k a p i t a l m a n g e l ,  der eine Senkung der Zinskosten, eine 
Ausweitung des Absatzes und der Arbeitsmoglichkeiten, eine 
Herabsetzung tder Preise wie eine Verbesserung der Arbeits- 
bedingungen verhindert.

Die Lrsachen dieses Mangels an hinlanglichem Ertrag 
und Kapitał sind zuvorderst die Verluste, die Deutschland 
durch den verlorenen K neg und den uber den AbschluB des 
\ v aff enki ieges hinaus dauernden W irtschaftskrieg auferlegt 
wurden, sind femei die Lasten der Kriegsentschadigung, die 
bisher durch Verschuldung und aus der Substanz getragen 
worden sind und auch fernerhin nicht in voller Hohe werden
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erarbeitet werden kónnen. Daneben aber beruht die Tatsache, . 
daB es in der deutschen Volkswirtschaft an E rtrag wie an 
Kapitał fehlt, in steigendem MaBe sehr wesentlich darauf, 
daB die deutsche W irtschaftspolitik, namentlich die Finanz
politik, unumstóBlichen Erfordernissen der Zeit zuwiderhan- 
delt. Diese E r f o r d e r n i s s e  d e r  p r i v a t k a p i t a -  
l i s t i s c h e n  W i r t s c h a f t s  w e i s e ,  die schon zufolge 
der weltwirtschaftlichen Zusammenhange Deutschlands Wirt- 
schaftsweise sein muB, mógen in Zeiten wie den gegen
wartigen Hiirten mit sich bringen, aber sie miissen um des 
Ganzen willen beachtet werden, wenn mit den Privatwirt- 
schaften nicht auch die Yolkswirtschaft sinken und 
stiirzen soli.

Die ersten Erfordernisse sind, E r t r a g  u n d  K a p i 
t a ł  b i 1 d u n g z u e r m ó g l i c h e n :  gegen wartig aber steu- 
ern Reich, Lander und Gemeinden die zur Erhaltung und 
Ausweitung der gewerblichen Tiitigkeit und Arbeitsgelegen- 
heit unentbehrlichen Betriebsrenten in auBerordentlich weitem. 
auf die Dauer unertraglichen MaBe gerade an den Stellen 
weg, wo E rtrage am schnellsten und unmittelbarsten zu 
inekrwertschaffendem Kapitał wurden, ja sie greifen aućh 
in die Kapitalsubstanz selbst sehr empfindlich ein. So 
schwer schon die sozial ganz unerlaBlichen Aufwendungen 
zur Abwehr dringendster Notstiinde aufzubringen sind, so 
wird immer noch eine Finanz- und Sozialpolitik getrieben, 
ais wenn die Einnahmen sich schlechthin nach den Ausgaben 
richten konnten und miiBten, ais wenn nicht Erweiterung 
óffentlicher Ausgaben grundsatzlich die privatwirtschaftlichen 
Einnahmen und Sparmóglichkeiten verringern miiBten, und 
ais wenn durch Erhóhung von Lóhnen und Leistungen auBer- 
halb des Zusammenhanges mit E rtrag und mit den Bediirf- 
nissen des Kapitaldienstes zusatzliche Kaufkraft geschaffen 
werden konnte. Die Folgę davon ist eine fortschreitende 
Erschiitterung und Beengung der gewerblichen Tatigkeit 
und Beschaftigung und auch eine zunehmende finanzpoli- 
tisch und vielfach auch volkswirtschaftlich bedenkliche Ka- 
pitalabwanderung ins Ausland.

E s  bedarf daher einer g u u n d s a t z l i c h e n  W a n d -  
l u n g  d e r  d e u t s c h e n  F i n a n z p o l i t i k .  Dies gilt 
besonders auch dann, wenn je nach dem Ergebnis der noch 
ausstehenden politischen Verhandlungen es dazu kommt, daB 
der Y o u n g - P l a n ,  der bekanntlich selbst von der Erwar- 
tung erheblicher steuerlicher Erleichterungen ausgeht, an- 
genommen wird; clenn damit wiirde die ausschlieBliche Ver- 
antwortung des Reiches fiir seine Finanzgebarung wie fur 
System und Wirkung des óffentlichen Finanzwesens im 
Ganzen auch auBenpolitisch eine besondere Betonung er
fahren.

Es ist daher der Zeitpunkt gekommen, die deutsche 
F i n a n z p o l i t i k ,  von der hier allein gesprochen werden 
soli, f i i r  R e i c h ,  L a n d e r  u n d  G e m e i n d e n  ais eine 
E i n h e i t  i n  s i c h ,  zugleich aber auch ais T e i l s t t i c k  
e i n e r  e i n h e i t l i c h e n  W i r t s c h a f t s p o l i t i k  zu be- 
greifen und nach einem umfassenden Plan auf P r o d u k -  
t i o n s e n t l a s t u n g  und damit auf S t e i g e r u n g  d e r  
K a p i t a l b i l d u n g  und E r w e i t e r u n g  d e r  A r b e i t s -  
m ó g l i c h k e i t e n  einzustellen. Diese Aufgabe ist die A u f- 
g a b e  d e r  n a c h s t e n  Z e i t .  Es gibt keine Griinde, die 
ausreichen wurden, eine solche Umstellung zu verschieben 
oder zu verkleinern. Sie m u B  im  g a n z e n  U m f a n g  
j e t z t  f e s t g e l e g t  u n d  z u r  D u r c h f i i h r u n g  g e - 
b r a c h t  w e r d e n .

B. F i n a n z r e f o r m  u n d  R e i c h s r e f o r m .
Erste Voraussetzung einer durchgreifenden Steuermilde- 

rung ist eine wesentliche E i n s c h r a n k u n g  d e s  ó f 
f e n t l i c h e n  B e d a r f  s. Vor allem diirfen keine neuen 
Ausgaben bewilligt und miissen alle verschiebbaren Aus
gaben zuriickgestellt werden. Im besonderen ist die Sanie- 
rung der Arbeitslosenversicherung durch Anpassung an die 
verfiigbaren Mittel durchzufiihren.

Eine F i n a n z r e f o r m ,  die a l l e  Móglichkeiten der 
Einsparung der óffentlichen A usgaben ausschópft, ist nicht 
móglich ohne eine durchgreifende R e i c h s r e f o r m ,  die 
die Verwaltung der óffentlichen Ausgaben auf die einfachste 
tfnd zweckmaBigste Form bringt, insbesondere das Ver- 
haltnis zwischen den groBstaatlichen Regieruńgen im Reich 
und in PreuBen du rch ' eine organische Neugestaltung- ersetzt 
und ein UebermaB parlamentarischer Abhangigkeit, das die 
óffentlichen Ausgaben in die Hohe zu treiben geeignet ist, 
einschrankt. Die zahlreichen Vorarbeiten miissen unverziig- 
lich zu politischen Entschliissen gebracht werden. Daneben 
miissen alle die zahlreichen spruchreifen MaBnahmen auf dem 
Gebiet der V e r w a l t u n g s r e f o r m  ungesaumt verwirk- 
licht werden.

C. H a u s h a l t s r e c h t  u n d  H a u s h a l t g e b a r u n g .
Das stjindige Anwachsen des óffentlichen Bedarfs fiir 

Reich, Lander und Gemeinden beruht zu einem erheblichen 
Teile auch darauf, daB das geltende H a u s h a l t s r e c h t  
keine geniigenden Hemmungen gegen MaBnahmen der Ver- 
waltung und der Parlam ente bietet, die zu einer Erhóhung 
von Ausgaben fiihren. Es erfiillt nicht die wichtigste Auf
gabe, bei den Stellen, die die Ausgaben zu bewilligen und 
die bewilligten Mittel zu verwalten haben, diejenigen Krafte 
geniigend zu starken, die auf Einschrankung des óffentlichen 
Aufwandes und auf Sparsamkeit hinwirken. Es bedarf daher 
einer Neugestaltung des Haushaltsrechts, die geeignet ist, 
bei allen Beteiligten das VerantwortungsbewuBtsein zu kriif- 
tigen und auf wirtschaftliche Sparsamkeit bei Ausiibung 
ihrer Rechte hinzudrangen. Die Vorschlage, die der hierzu 
gebildete gemeinsame AujschuB des Deutschen Industrie- 
und Handelstages und des Reichsverbandes der Deutschen 
Industrie gemacht hat, zeigen das MindestmaB des hierzu 
Notwendigen.

Ferner muB durch Reichsgesetz vorgeschrieben werden, 
daB M e h r e r t r a g e  d e r  S t e u e r n ,  die iiber das Hauti- 
haltsoll hinaus aufkommen, nicht zur Steigerung der Aus
gaben, sondern zur Abtragung der kurzfristigen Schulden, 
zur Entlastung des auBerordentlichen Haushalts und zu 
Steuersenkungen zu verwenden sind.

D. N e u o r d n u n g  d e s  S t e u e r s y s t e m s .
Das Steuerrecht hat die unter den gegenwartigen Ver- 

hiiltnissen besonders dringliche Aufgabe, die Deckung des aut 
das unerlaBlich Notwendige beschrankten Finanzbedarfs so 
zu verteilen, daB P r o d u k t i o n  u n d  A r b e i t  durch Er- 
móglichung und Beschleunigung eines volkswirtschaftlich 
nutzbaren Kapitalaufbaues A n t r i e b e  erhalten. Gegenwartig 
sind die die Produktion belastenden Steuern weit iiber das 
mit dem herrschenden Kapitalmangel zu vereinbarende MaB 
angespannt. Der Steuerabbau und -umbau muB daher vor 
allem hier einsetzen. Hierzu bedarf es folgender MaB
nahmen :

1. Mit der bei Wegfall des Dawes-Planes gegenstands- 
los werdenden I n d u s  t r i  e b e l a s t u n g  ist auch die A u f  - 
b r i n g u n g s 1 a s t zu beseitigen. Sie ist eine der gesamten 
gewerblichen W irtschaft mit EinschluB des Handwerks und 
des Handels auferlegte zusatzliche Belastung des Betriebs- 
vermógens, dereń Zweck, die nach dem Dawes-Plan ge- 
schuldeten Leistungen aufzubringen, bei Annahme des Young- 
Plans, riickwirkend auf den 1. September 1929, entfallt. 
Da das Vermógen der Bank fiir Industrieobligationen fast 
ausschlieBlich aus Leistungen der aufbringungspflichtigen Be- 
triebe stammt, muB es zur steuerlichen Entlastung der g e 
werblichen Wirtschaft Ver\vendung finden.

Ebenso ist der Fortfall der von der Landwirtschaft auf- 
zubringenden Rentenbankzinsen notwendig.

2. Die G e w e r b e s t e u e r  i n  L a n d e r n  u n d  G e 
m e i n d e n  hat ihr urspriingliches Wesen ais Entgelt fiir die 
den Gemeinden durch die gewerblichen Betriebe verursachten 
Aufwendungen in weitestem Umfange verloren und ist zu 
einer unertraglichen Sonderbelastung des in gewerblichen Be- 
trieben erarbeiteten Ertrages und arbeitenden Kapitals ge- 
worden. Dem Ziele der Produktionsfórderung entspricht es, 
sie vóllig aufzuheben; solange sie noch aufrecht erhalten 
werden sollte, muB sie durch zwingende reichsrechtliche 
Vorschrift mit s o f o r t i g e r  Wirkung auf einen geringen 
Bruchteil der gegenwartigen Hohe gesenkt und den Steuer- 
pflichtigen hierfiir volle Rechtssicherung gewahrt werden; 
in diesem Falle bleibt es notwendig, durch ein Steuerverein- 
heitlichungsgesetz vor allem den Erfordernissen der Gleich- 
heit des Steuergegenstandes und der TarifmaBstabe Rechnung 
zu tragen.

3. Der Aufbau des E i n k o m m e n s t e u e r t a r i f s  
geht weit iiber das MaB des wirtschaftlich und finanz- 
politisch Ertraglichen hinaus, auch iiber das MaB, das von 
der Begriindung zum Entwurf zum Einkomm ensteuergesetz 
1925 ais vólkswirtschaftlich vertretbar bezeichnet wurde. Es 
ist daher dringend notwendig, ihn wesentlich auseinander- 
zuziehen und zu ermaBigen.

4. I)er S t e u e r a b z u g  v o m  K a p i t a l e r t r a g  bei 
festverzinslichen W ertpapieren ist zu beseitigen, da er sich in 
seiner wirtschaftlichen W irkung ais eine Besteuerung nicht 
des Kapitalbesitzers, sondern des Kapitalschuldners erwiesen 
hat und hierdurch die Aufnahme langfristiger Kredite 
verteuert.

5. Bei solchen Gesellschaften, dereń Besitz ausschlieBlich 
oder iiberwiegend in Beteiligungen an anderen Erwerbsgesell- 
schaften besteht (H o l d i n g g e s e l l s c h a f t e n ) ,  miissen 
diese Beteiligungen und die Einkiinfte daraus bereits dann
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steuerfrei gestellt werden, wenn die Beteiligung mindestens 
V10 des Grund- oder Stammkapitals der Gesellschaft aus- 
macht, an der die steuerpflichtige Gesellschaft beteiligt ist. 
Dariiber hinaus miissen solche Aktiengesellschaften ( K a p i -  
t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t e n )  steuerfrei ge
stellt werden, dereń Aktien zum Handel an der Bórse zuge- 
lassen sind und die unter Ausschlufi von Depot-, Kom- 
missions- oder Fabrikationsgeschaften lediglich dazu be- 
stimmt ‘sind, unter sachkundiger Verwaltung Kapitalanlage- 
móglichkeiten in Aktien und Schuldverschreibungen mannig- 
facher Art zu bieten.

6. Mit der Gewerbesteuer haben auch die Grundsteuern 
eine Anspannung erfahren, die weit iiber das volkswirt- 
schaftlich angemessene Mafi hinausgeht und die betroffenen 
W irtschaftskreise neben Hausbesitz und Gewerbc, insbeson- 
dere die Landwirtschaft, aufs schwerste schadigt. Es sind 
daher d i e  a u f  G r u n d  u n d  B o d e n  l i e g e n d e n  R e a l -  
s t e u e r n  z u  s e n k e n .  Unberiihrt hiervon bleibt es not- 
wendig, den systematischen Abbau des Geldentwertungsaus- 
gleichs bei bebauten Grundstiicken (Hauszinssteuer), insbe- 
sondere zum Zwecke der Stjirkung der Gsundlagen des Real- 
kredits und der Steuerkraft, alsbald gesetzlich festzulegen.

7. Die stcuerlichen Vorrechte der W i r t s c h a f t s -  
b e t r i e b e  d e r  ó f f e n t l i c h e n  H a n d  sind zu besei- 
tigen, um die Lasten breiter zu verteilen und die Arbeitsbe- 
dingungen zwischen óffentlicher und privater W irtschaft 
gleichmafiig zu gestalten.

8. Die K a p i t a l v e r k e h r s s t e u e r  ist wesentlich 
zu senken. Denn die fiir die Griindung von Kapitalgesell- 
schaften geltenden Satze, die Satze der W ertpapiersteuer 
und der Bórsenumsatzsteuer fiir Geschafte in Dividenden- 
werten hindern den Abschlufi zur Ivapitalvers,orgung not- 
wendiger Geschafte und tragen zur Abwanderung des Ver- 
kehrs in das Ausland in volkswirtschaftlich unerwiinschter 
Weise bei.

9. Ein zentraler Hauptmangel des geltenden F i n a n z -  
a u s g l e i c h s  liegt in der Schwachung der g e m e i n d  - 
1 i c h e n S e 1 b s t v e r a n t w o r t u n g und der ungeniigen- 
den Beriicksichtigung des L a s t e n  a u s g l e i c h s .

a) Die Gemeinden haben auf die Hohe ihrer Hauptein- 
nahmen, der Ueberweisungssteuern, keinen EinfluB. Senkun- 
gen dieser Steuern mindern ihre Einnahmen, Aenderungen 
und Verzogerungen der Ueberweisungen stóren ihre Haus- 
haltswirtschaft. Die bedeutendste  ihnen verbliebene beweg- 
liche Einnahmeąuelle, die Realsteuern, treffen nur einen Teil 
der Gemeindeangehórigen, und zwar gerade diejenigen 
Kreise, die in den gemeindlichen Kórperschaften meist nur 
in sehr geringer Zahl vertreten sind. Den Gemeinden miissen 
daher zur Wiederherstellung ihrer vollen Selbstverwaltung 
bewegliche Einnahmen erschlossen werden, die einen tun- 
lichst weiten Kreis von Gemeindeangehórigen unmittelbar 
einbeziehen und deshalb geeignet sind, das BewuBtsein der 
Verantwortung bei allen Gemeindeburgern zu starken. Da die 
diesem Gedanken am nachsten liegende W iedereinfiihrung 
des Z u s c h l a g s r e c h t s  zur Einkom mensteuer in einer 
Weise, die eine gerechte und yerantwortliche Beteiligung 
aller Steuerpflichtigen an den Aufgaben der Gemeinde ge- 
wahrleistet- nicht durchfiihrbar erscheint, muB der gleiche 
Zweck durch eine V e r w a l t u n g s k o s t e n a b g a b e  an- 
gestrebt werden, die alle Erwachsenen erfaBt und mit der 
Hohe der Realsteuern in ein bestimmtes Yerhaltnis gebracht

wird. Grundsatzlich und auf die Dauer scheint es richtig, 
die Hauszinssteuer, soweit sie dem Finanzbedarf der Lander 
und Gemeinden dient, in eine M i e t s t e u e r  umzuwandeln, 
sobald dies die Verhaltnisse der W ohnungswirtschaft mit fort- 
schreitender Aufhebung der Z\vangsvorschriften ermóglichen.

b) Der F i n a n z a u s  g l  e i c li zwischen dem Reich 
einerseits, den Landern und Gemeinden andererseits verteilt 
gegenwiirtig die Einnahmen aus den Ueberweisungssteuern 
weit iiberwiegend nach dem órtlichen Aufkommen und be- 
riicksichtigt zu weriig die Verschiedenheit der Lasten. E r 
ist daher in starkerem Mafie auf den Zweck eines Ausgleichs 
der Aufgaben und Lasten abzustellen. Hierfiir empfiehlt es 
sich, in erheblichem Umfange auch den durchsclmittlichen 
Aufwand fiir bestimmte unerlafiliche Hauptaufgaben der 
Lander und Gemeinden zugrunde zu legen.

10. Insoweit die hier aufgestellten Ziele einer produk- 
tiven Steuerpolitik zum Ausgleich unerlaBlich notwendiger 
Ausgaben eine Erhóhung bei anderen Einnahmearten er- 
forderlich machen, sind bei der B e l a s t u n g  d e s  V e r -  
b r a u c h s diejenigen Grenzen zu wahren, die die Nachhaltig- 
keit der Einnahmen und die sie bedingende notwendige Er- 
haltung der beteiligten W irtschaftszweige ziehen.

Sollte eine maBige Erhóhung der a 11 g e m e i n e n 
U m s a t z b e l a s t u n g  in Betracht kommen, so sind hier- 
bei die vólkswirtschaftlichen Erfordernisse der Erhaltung 
des Zwischenhandels zu wahren und die Ausfuhr schadi- 
gende W irkungen soweit irgend moglich fernzuhalten, wobei 
auch die Frage der Systemanderung in den Kreis der Er- 
wagung zu ziehen ware.

11. Neben den hier vertretenen Erfordernissen bleibt 
es notwendig, die seit langem ais erforderlich bezeiclmeten 
sonstigen A e n d e r u n g e n  d e s  E i n k o m m e n s t e u e r -  
g e s e t z e s endlich zu verwirklichen.

a) Auch eine an sich berechtigte S t a f f e l u n g  wird 
dann volkswirtschaftlich bedenklich, wenn sie auf Grund 
einer nur vofiibergehend gesteigerten Leistungsfahigkeit zur 
Anwendung kommt. Die Besteuerungsgrundlage fiir Ein- 
kommen aus Gewerbebetrieb mufi daher, wie dies vor dem 
Kriege im grófiten Teil des Reiches der Fali war, ein 
dreijahriger Durchschnitt sein. Der neu eingefiihrte zwei- 
jahrige Verlustvortrag kann diesen nicht ersetzen.

b) Solange die Besteuerung noch nicht nach dem drei- 
jahrigen Durchschnitt erfolgt, ist dafiir Sorge zu tragen, 
dafi die der Einkommensteuer unterliegenden Gewerbetrei- 
benden hinsichtlich der B e t r i e b s e r t r a g e ,  d i e  s i e  
w e i t e r  i m  B e t r i e b e  a r b e i t e n  l a s s e n  w o l l e n ,  
steuerlich nicht ungunstiger gestellt werden ais die der Kór- 
perschaftssteuer unterworfenen Betriebe.

c) Die Vorschriften des Einkomm ensteuergesetzes und 
des Kórperschaftssteuergesetzes, insbesondere iiber die Be- 
wertung der Anlagen in der Steuereróffnungsbilanz vom 1. 
Januar 1924 gestatten dem Steuerpflichtigen nicht, auf die 
vor diesem Zeitpunkt angeschafften Anlagegegenstande die 
erforderlichen A b s c h r e .  i b u n g e n  und Minderbewertun- 
gen steuerfrei vorzunelimen. Um die Leistungsfahigkeit der 
Betriebe, insbesondere im W^ettbewerb mit dem Ausland, zu 
erhalten, ist daher die Neuregelung sofort in Angriff zu 
nehmen. Bis zu ihrem Abschlufi mufi die Veranlagunjgs-» 
praxis 'der Notwendiglceit der Erhaltung der Produktions- 
mittel Rechnung tragen.

Bifle bei Anlragcn siels auf den 
OsfseeJiandel Bezag zu nehmen
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Fluftsdiiffalirf.
Uebersicht iiber die fiir Winter 1929/30 vorgesehenen 

Schleusensperrungen. Vom Zentralverein fiir deutsche Bin- 
nenschiffahrt ging der Kammer die nachfolgende U eber
sicht der fiir W inter 1929/30 yorgesehenen Schjeusen- 
sperrungen zu, die vom Regierungsprasidenten in Potsdam 
ais Chef der Ver.waltung der Markischen W^asserstraBen a,m 
29. November 1929 bekannt gegeben worden ist:

Uz
2 W asserstraB e Schleuse

Voraussicht liche 
Zeit d Sperrung

B cm erkungen

l O bere H avel Regow 3. bis 31 . Jan u a r

2
3

Vofikanal Krew elin
Bischofswerder

\ 3. bis 31 . 
/  Jan u a r

3

4

5

Hohenzollern-
kanal

Lehnitz

Niederfinow

H ohensaaten-
W est

3. bis 24 . Januar

3. J an u a r bis 
21 . F eb ru a r* ) 

3. Jan u a r bis 
14 . F ebruar

*) D avon m indestens 
3 W ochenfrostfre i, sonst 
en tsprechende Verliin- 
gerung. Die G elegenheit 
soli zur Trockenlegung 
der Scheitelhaltung be- 
nu tz t w erden, um vor- 
handene Liegestellen zu 
verbessern und um an 
de rU ferbefestigung  und 
der K anald ichtung Aus- 
besserungsarbeiten  aus- 
zufiihren, insbesondere 
A bgrabung und Tiefer- 
legung der D ichtung vor 
der Spundw and am O ber- 
g ang  zum V orhafen des 

H ebew erks.

7 O ran ienburger
K anał

Malz 3 W ochen nach 
W iedereroffn. d. 
SchleuseLehnitz

V£> 
00 Finow kanal Leesenbriick 5 W ochen nach 

W iedereroffn. d 
H ohenzollern- 

kanals

Friedrich-W ilh.-
K anal

Von Schleuse 
L indów  bis 

F inkenheerd

Von Beginn der 
E issperreb is  auf 

weiteres

Die B akanntm achungv  
23 . O k tober 1929  W .S. 
8 4 4 1  w ird hierdurch 

abgeandert.

10 Ihle-K anal N iegripp 3. b. 31 . Januar
11

12

U nłere  H avel B randenburg
(Schleppzug-

schleuse
Bahnitz

I 10. bis 31. 
TanuarJ

B e m. :  Sofern schon vorher starker Frost eiintritt, 
der voraussichtlich eine vollige Sperrung der Schiffahrt 
zur Folgę baben wird, so werden die Arbeiten nach Mogb 
lichkeit entsprechend friiher begonnen und beendet werden.

Eisenbahnwesen.
Deutsch-Schweizerischer Giitertairif Teil II, Heft 4.

Hierzu richtete die Industrie- und Handelskammer Stettin 
tolgendes Schreiben an die Reichsbahndirektion Karlsruhe: 

„Im . Teil II, Heft 4, Tarif fiir die Befórderung von 
Eil- und Frachtstiickgut zwischen deutschen Bahnhófen und 
Stationen der schweizerischen Eisenbahnen, ist auf Seite 137 
Stettin Hgbf. ais Verbandbahnhof aufgenommeń. D a Stettin 
Freibez. nicht aufgenommen ist, ist die Anwendung des In 
Rede stehenden Iieftes fiir den Verkehr von und nach diesem 
Bahnhof ausgeschlossen. Wir ersuchen Sie, Stettin Freibez. 
mit den gleichen Frachtsatzen wie Stettin Hgbf. ais Ver- 
sandbahnhof aufzunehmen oder aber bei Stettin Hgbf. 
einen entsprechend en Vermerk anzubringen, daB diese 
Frachtsatze ebenfalls fiir Stettin Freibez. anzuweńden sind, 
wie dieses in anderen Verbandtarifen der Fali ist.‘ ‘

Wie die Reichsbahndirektion Karlsruhe der Hańdels- 
kam mer am 25. November 1.929 mitgeteilt hat, wird sie 
die beantragte Erganzung des Deutsch-Schweizerischen Tarifs 
fiir Eil- und Frachtstiickgut bei erster Gelegenheit vor- 
nehmen.

Schnellste Befórderung von Frachtgutsendungen auf der 
Deutschen Reichsbahn von Ausland zu Ausland. Der Kam 
mer ging die Neuausgabe W inter 1.929(30 des W erbeheftes 
fiir den Auslandsverkehr „Schnellste Befórderung von 'F rach t
gutsendungen auf der Deutschen Reichsbahn von Ausland zu

Ausland" zu. Fiir die Verfrachter des Kammerbezirks wird 
die Kenntnis dieser iibersichtlichen Zusammenstellung, die 
jetzt neu erschienen ist, von groBem Interesse sein. Das 
W erbeheft kann auf dem Biiro der Kammer eingesehen 
werden.

Handel und Gewerbe.
Einrichtung einer Wertabschatzungsstelle fiir Kraftfahr

zeuge. Vom Deutschen Automobil-Handler-Verband e. V., 
Selction Pommern, ist im Einvernehmen mit der Industrie- 
und Handelskammer, mit Rucksicht auf das hierfiir zutage 
getretene Bediirfnis, und dem Beispiel- anderer Bezirke fol- 
gend, jetzt eine W ertabschatzungsstelle fiir Kraftfahrzeuge 
eingprichtet worden, die die offizielle Bezeichnung:

„W ertabschatzungsstelle fiir Kraftfahrzeuge der von der 
Industrie- und Handelskammer zu Stettin beeidigten 
Sachverstandigen fiir M otorfahrzeuge“ 

tragt. Diese Stelle, die man kurz ais Autotaxstelle bezeichnen 
kann, hat gegen Entgelt Taxen fiir Kraftwagen abzugeben. 
Tragerin der Autotaxstelłe ist die Sektion Pommern des 
Reichsverbandes des Kraftfahrzeughandels und -gewerbes
e. V., die auch die Aufsicht iiber die Autotaxstelle, soweit 
dadurch nicht die Befugnisse der Industrie- und H andels
kam mer hinsichtłich der von ihr beeidigten und óffentlich 
angestellten Sachverstandigen ‘beriihrt werden, ausiibt. Die 
Taxierung der Kraftfahrzeuge geschieht durch einen von der 
Kammer beeidigten Sachverstandigen fiir Kraftfahrzeuge und 
einen von der Sektion Pommern benannten Herrn, der nicht 
an dem Kauf bez w. Verkauf neuer W agen interessiert ist. 
Auf W^unsch des betreffenden Interessenten kann auch ein 
zweiter beeidigter Sachverstandiger hinzugezogen werden, 
dessen Kosten vom Interessenten zu tragen sind. Die Taxe 
betragt bei Hinzuziehung e i n e s  Sachverstandigen RM. 20,—, 
bei Hinzuziehung von zwei vereidigten Sachverstandigen 
RM. 30,'— fiir jedes Kraftfahrzeug. Die> Taxe wird auf einem 
von den Taxatoren unterschriebenen Tasjbrief mitgeteilt, 
dessen Text im Einverstandnis mit der Industrie- und H an
delskammer ein fiir allemal festgelegt worden ist. Ais Sach- 
verstiindige werden zunachst die von der Industrie- und 
Handelskammer beeidigten und óffentlich angestellten Sach- 
verstandigen Wauer, Bogs, Syclow, Taegen und Stoltze, 
samtlich in Stettin, fungieren.

Die Sachverstandigen werden in turnusmiiBiger Reihen- 
folge von der Sektion Pommern des Deutschen Automobil- 
Handler-Verbandes e. V. (Geschaftsstelle Stettin, Friedrich 
Ebertstr. 2 8 II), an die sich die Interessenten jeweils gu 
wenden haben, fiir den einzelnen Fali bestimmt werden.

Innere AngclcgcMieifen.
Neuwahi des I. und II. Vize-Prasidenten der Kammer.

An Stelle des verstorbenen I. Vize-Prasidenten der Industrie- 
und Handelskammer, Konsul Julius Vollbrecht, wurde in der 
13. Vollversammlurig der Kammer am 10. I^ezember 1929, 
dereń Tagesordnung diesen einzigen Punkt umfaBte, 
H e r r  G a r l  B r a u n ,  der bisherige II. Vize-Prasident, 
z u m  I. V i z e - P-r a s i d e n  t e n einstimmig gewahlt.

Zum I I .  V i z e - P r a s i d e n t e n  wurde H e r r  
K o n s u l  E d u a r d  G r i b e l ,  einstimmig gewahlt.

Beeidigung und offentliche Anstellung von Sachver- 
standigen. In der Sitzung des geschaftsfiihrenden Aus
schusses der Industrie- und Handelskammer zu Stettin vom
3. Dezember 1929 wurden

H err Bruno L u t z e ,  Cammin, 
ais Sachverstandiger fiir Kartoffeln in Cammin 

und in der Sitzung vom 10. Dezember 1929 Herr 
D irektor Theodor W i n k l e r ,  Stettin, 
ais Sachverstandiger fiir Diingemittel, 

beeidigt und óffentlich angestellt.
Der neue Staatskommissar an der Stettiner Borse. Der 

Minister fiir Handel und Gewerbe hat an Stelle des Ober- 
regierungsrats Freiherr von Gablenz

R e g i e r u n g s r a t  Dr .  D e u t s c h b e i n  
zum Staatskommissar bei der Bórse in Stettin bestellt.

versdtiedenes.
Ueberweisungs- und Zahlungsauftrage nach Rumamen.

Die Reichsbankhauptstelle Stettin hat der Kammer fol- 
gendes mitgeteilt:

„Im  AnschluB an unsere bisherigen Bekanntmachungen 
teilen wir Ihnen ergebenst mit, daB vom 2. Dezember d. Js. 
ab Ueberweisungs- oder Zahlungsauftrage nach Rumanien 
durch Einreichung von Auslandsgiroschecks a u s g e f i ih r t  
werden konnen. Die Schecks konnen iiber die, rumanische
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oder die deutsche W ahrung ausgestellt werden; ais Zahlungs- 
empfanger kann jede Person oder Firma in Rumanien ge- 
nannt werden, wobei die Anschrift g e n a u angegeben 
werden mufi. Die Auszahlung erfolgt in rumanischer 
W ahrung: 1 Leu (Mehrzahl Lei) =  LOD Dani (Centirfi.es).

Ueberweisungs- oder Zahlungsauftrage fiir die gróBe- 
ren H andelsplatze:

Arad ' łasi (Jassy)
Braila Oradia (GroBvardein)
Cernauti (Czernowitz) Timisoara (Temesvar)
Chisinau (Kischinew) Turnu-Severin 
Cluj (Klausenburg)
Galati (Galatz)

werden von uns unmittelbar an die Filialen der Banąue 
Nationale de Roumanie an diesen Platzen weitergegeben, 
wahrend alle iibrigen Auftrage durch Vermittlung der Haupt- 
anstalt in Bukarest ausgefiihrt werden. “

Unterbringung von Absolventen der Staatlichen Han- 
delsschule in Dobsina (Tschechoslowakei). Die Direktion 
der Handelsschule in Dobsina (Tschechoslowakei) hat sich an 
die Kammer gewandt mit der Anfrage, ob es móglich ist, 
im Kammerbezirk Absolventen der Planclelsschule im Kanz- 
lei- oder Geschaftsdienst unterzubringen. Die Absolventen 
der Anstalten besitzen auBer der allgemeinen theoretischen 
Ausbildung fiir den Handel Kenntnisse. der tschechoslowa- 
kischen, ungarischen und deutschen Sprache in W ort und 
Schrift. Falls Firmen des Bezirks hieran ein Interesse haben 
sollten, werden sie gebeten, der Industrie- und Handelskam- 
mer davon Mitteilung zu machen, damit sie das Weitere ver- 
anlassen kann.

Dienststunden der Zollkasse Stettin-Hansabriicke. Die 
IJienststunden der Zollkasse Stettin-Hansabriicke sind durch 
Verfiigung des Herrn Prasidenten des Landesfinanzamtes 
vom 4. 12. 1929 auf die Zeit von 8—13 und 15—I8I/2 U fy  
festgesetzt worden. Die Schalterstunden laufen bis auf wei- 
teres von 8—12 und 15—18i/2 Uhr. Die Aenderung ist vom
9. d. Mts. eingetreten.

Fiessen m &  Aussfellungen.
Vierte Kolonial-Messe in Afrika. Vom 20. Februar bis 

zum 20 April 1930 findet in Tripolis die vierte Kolonial- 
Messe in Afrika statt, die ihr Zustandekommen der Orga- 
nisation „Kórperschaft des óffentlichen Rechts fiir die 
Mustermesse von 'Tripolis“ verdankt. Die Messe wird im 
nachsten Jahr zum ersten Mai den Charakter einer inter- 
nationalen und interafrikanischen W arenschau tragen. Es 
werden dort auch Rohstoffe und Produkte ^aus allen Lan
dem  der Weit vertreten sein, fiir die nicht allein im ly- 
bischen und italienischen Kolonial-Handel Nachfrage be- 
steht, sondern die iiberhaupt dazu geeignet sind, auf den 
afrikanischen Miirkten Absatz zu tinden. Der Kammei' 
wurden von dem Generaldirektor der Mustermesse von Tri-

polis ausfiilirliches Propagandam aterial und Prospekte iiber- 
sandt, die Interessenten auf Wunsch zur Verfiigung gestellt 
werden kónnen.

Angebofe und Nadifragen.
6199 II a v a n n a (Cuba) móchte Vertretungen deutscher 

Firmen ubernehmen fiir folgende Artikel: Striimpfe 
und Socken, Baumwoll- und Leinengewebe, Rollen- 
Nahgarne, Schuhleder, Eisen- und Eisenkurzwaren. 
Spielzeug und Puppen.

7484 H a l l e  a/S. sucht Geschaftsverbindung mit Stettiner 
Holzimportfirmen fiir den Bezug von, russischem 
Kiefernschleifholz (mógł. astr ein in gleichmaBiger 
Starkę von ca. 30 cm).

7570 L o n d o n  wiinscht Geschaftsverbindung , mit Ab- 
nehmern und H andlem  von fliissigem und festem 
Fischtran und Pflanzenschmieról.

7734 S o l i n g e n .  Fabrik feiner Stahlwaren sucht Ver- 
treter, der bei Stahlwaren-, Biirstenwaren-, Parfiimirie- 
und Friseurgeschaften gut eingefiihrt ist.

7850 Maschinenfabrik in R a d e b e u l - D r e s d e n  sucht 
Vertreter fiir den Absatz ihr er Erzeugnisse, 
und zwar: Reinigungs- und Sortieranlagen fiir Ge
treide, Feinsaaten, Hiilsenfruchte pp., Hochleistungs- 
Trieur- und Sortieranlagen fiir Miillerei, Landwirt- 
schaft, Brauerei, Malzerei, Speicherei, Lagerhauser 
usw.

7858 B u d a p e s t  móchte Yertretungen deutscher Export- 
firmen fiir Modewaren, Pelzwaren, Damen- und Her- 
renkonfektion ubernehmen.

8967 D u s s e l d o r f .  Komm.-Ges. fiir Metallegierungen 
und Stahlfabrikate sucht fiir den Vertrieb ihrer E r 
zeugnisse Vertreter, der bei Autoreparaturwerkstatten, 
Cylinderschleifereien sowie GroBhandlungen dieser 
Branche gut eingefiihrt ist.

7965 M e n d  e n sucht fiir Stettin bei den in Frąge 
kommenden Industriekreisen gut eingefiihrten Ver- 
treter fiir den Vertrieb von Kupfer- und Messing- 
Blechen, -Bandem, -Scheiben, -Drahten, -Rohren, 
Kondensatorrohren, Messingkiihlerróhrchen, Lamellen- 
mess.-Bandera, Miinzmetallen, Profilen.

8033 O s l o  móchte Vertretungen deutscher Firmen fiir 
Norwegen iibernehmen, und zwar fiir Schumacherei- 
artikel aller Art, Gummiwaren aller Art, Kleineisen- 
waren, Papier- und Galanteriewaren sowie Neu- 
heiten in allen Branchen.

Die Adressen der anfragenden Firmen sind im Buro der 
Industrie- und Handelskammer zu Stettin, Bórse 2 Trp., fiir 
legitimierte Vertreter eingetragener Firmen werktaglich in der 
Zeit von 8—1 Uhr vormittags und 3— 6 Uhr nachmittags 
(auBer Sonnabends nachmittags) zu erfahren (ohne GewaW 
fiir die Bonitiit der einzelnen Firmen).

Der Verftehr im Sfclimcr Hafen im Monai Moycmbcr.
Im Monat November betrug der seewartige Schiffs- 

eingang insgesamt 470 Schiffe mit 686 230 cbm NR. Hiervon 
fiihrten 297 Schiffe die deutsche, 52 die danische, 5 clie 
englische, 2 die estnische, 5 die finnische, 16 die hollan- 
dische, 3 die Danziger, 3 die griechische, 3 die japanische,
21 die norwegische, 2 die russische, 59 die schwedische, je
1 Schiff die lettische und Memeler Flagge.

Die Schiffe kamen aus foigenden Landem : Deutsche 
Hafen 120, Amerika 2, Belgien 5, Danzig 10, Danem ark 136, 
England 36, Estland 8, Finnland 10, Holland 21, Lettland 14, 
Memel, Mittelmeerhafen 4, Norwegen 19, Ostasien 4, RuB
land 8, Schweden 71 Schiffe.

Der seewartige Schiffsausgang betrug im Monat No- 
vember 455 Schiffe mit 666 359 cbm NR, yon denen 237 
Schiffe die deutsche, 53 die danische, 2 die Danziger, 7 
die engilsche, 3 die estnische, , 8 die finnische, 3 die g rie
chische, 14 clie hollandische, 3 die japanische, 22 die nor
wegische, 2 die russische, 63 die schwedische, je 1 Schiff 
die lettische und Memeler Flagge fiihrten.

Die Schiffe gingen nach foigenden Landem : Deutsche 
Hafen 95, Belgien 6, Danemark 124, Danzig 27, England 14, 
Estland 10, Finnland 29, F rankrekh  2, Holland 39, Lett-' 
land 9, Norwegen 10, Polen 6, RuBland 11, Schweden 70, 
Spanien 2 Schiffe und nach Memel 1 Schiff.

Umgeschlagen wurden insgesamt 520 000 t.

Hiervon entfallen

auf Erze 
Kohlen 
P hosphale  
S cliro tt 
Sojabohnen 
Ileringe 
llo lz 
Eisen

a) im Eingang 
360 000 t 
77 000 l 

110 000 t
14 000 1 
16 000 t 
29 000 t 
10 000 l
15 000 l 

6 000 1

b) im  Ausgang
160 000 t

G etreide 47 000 i
D iiiigem ittel 8 000 t
B riketts 3 000 l
P ap ie r 6 000 t
Zem ent 1000 t
Zueker 13 000 l

Eine Anzeige im „Osfsee-Handel" brin^t Gewinn
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‘gŁeiriasnachricMenstelle 
fiir Stotlienhantlel in Stettin ‘Mezirk Tcmmern, Grenzmarlc.

Adressenmaterial. Der Reichsnachrichtenstelle liegt ein 
Verzeichnis der osterreichischen DrogengroBhandler vor, das 
auf dem Buro der Stelle eingesehen, bezw. abschriftlich 
bezogen werden kann.

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 l l e n  
e i n g e s e h e n  w e r d e n  k a n n .

Wirtschaftslage in Brasilien. Bei der augenblicklich 
in fast ganz Brasilien lierrschenden Geldknappheit und 
Kreditkrise muB dringend geraten werden, iiber alle Kunden 
genaue Auskiinfte einzuholen und in der Kreditgewahrung 
Vorsicht zu iiben. Viele kledne Geschaftsleute suchen heute 
unter Um gehung der Kommissions- und Einfuhrhauser in 
direkte Geschaftsverbindung mit dem deutschen Erzeuger 
zu gelangen, um sich noch einige Zeit zu halten. Die ersten 
kleinen Sendungen werden bezahlt, um dann unter Be- 
nutzung der Fabrikanten ais Referenz bei allen moglichen 
Herstellern eine Unzahl von Bestellungen aufzugeben, die zu 
bezahlen schon keine Absicht mehr besteht. Meistens handelt 
es sich dabei nur um Einzelbetrage von 50—200 Mark, und 
kaum jemals ist Aussicht vorhanden, etwas da,von herein- 
zubekommen, so daB es sich nicht lohnt, die Anwaltskosten 
aufzuwenden. Ein Yorgehen gegen solche Leute konnte nur

Erfolg haben, wenn es moglich ware, die Geschadigten zu 
solchem Zwecke zu vereinigen.

Ungarisches Wirtschaftsjahrbuch. Das „Ungarische 
W irtschaftsjahrbuch fiir 1929“ ist im Selbstverlag der Re- 
daktion von Dr. Gustav Bokor, Budapest V, Hold-Utca 29, 
erschienen und kann von der Redaktion oder vom auslan- 
uischen Kommissionsvertreter der M anz’schen Univ.-Buch- 
handlung in Wien I, Kohlmarkt 20, zum Preise von 
RM. 15,— bezogen werden.

Norwegischer Export-Kalender. Die Firma J. W. 
Cappelen, Forlags-og Sortimentsbokhandel, Oslo, hat mit- 
geteilt, daB vom „Norges Exportkalender 1929“ (12. Aus
gabe) noch ein Teil Exem plare iibrig ist. Das AdreBbuch, 
das vom Auskunftsbiiro fiir Handel und Gewerbe beim nor- 
wegischen AuBenministerium herausgegeben ist und das 
einzige existierende Register iiber die Exporteure Nor- 
wegens repriisentiert, umfaBt iiber 3000 Warensorten. Der 
Preis des Adrefibuches betragt Kr. 15,—-. Es wird gebeten, 
Bestellungen unmittelbar an den Verląg zu richten.

Eroffnung einer Auskunftei. Se.it dem 1. Oktober 
d. Js. ist eine Zweigniederlassung der Athener Handelsaus- 
kunftei „Institut Mich. Alexandrou“ in Salonik, Rue Veni- 
zelos 3, Palais Bourla 30/32, tatig. Der Reichsnachrichten
stelle liegt iiber das neue Unternehmen eine Auskunft vor. 
Interessenten konnen Naheres auf dem Buro der Stelle er- 
fahren.

Handel mit Siid-Indien. Der Reichsnachrichtenstelle 
liegt eine langere Aufzeichnung vor, die allgemeine Winkę 
fiir den Handel mit Siid-Indien enthalt. Interessenten konnen 
die Aufzeichnung leihweise vom Biiro der Stelle beziehen.

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

Die Ruf'BudiliaIfiiiig.
Von Dipl.-Yolkswirt D r. H a n d  l o s  e r ,  Frankfurt a. M.

In einer Zeit, in der fast taglich angeblich neue Buch- 
haltungSTMethoden und zum Teil sogar alte Organisations- 
Firmen mit Neuerungen auf den Markt kommen, die weniger 
praktischen Bediirfnissen ais dem Bestreben, sich von anderen 
Methoden zu unterscheiclen, ihr Entstehen verdanken, er- 
scheint es ganz angebracht, sich einmal der urspriinglichen 
Form der modernen Buchhaltungs-Organisation, so wie sie 
in der von Alfons Ruf geschaffenen Ruf-Buchhaltung zum 
ersten Małe theoretisch ausgebaut und in der Praxis erprobt 
<vurde, zu erinnern. Dabei soli von vornherein die Meinung, 
daB die Ruf-Buchhaltung erstarrt und bei ihrer einmaligen 
Leistung stehen geblieben sei, widerlegt werden. Die Ex- 
perimente, die heute in der Buchhaltungs-Organisation g e
macht werden, entspringen weniger eine‘m praktisch organi- 
satorischen Bediirfnis, sie sind vielmehr auf kaufmannische 
und verkaufstechnische Momente zuriickzufiihren. Wenn die 
Ruf-Buchhaltung diese nicht mitmacht, so ist dies nicht 
ais ein Mangel, sondern ais Verdienst zu werten. Sie b e 
steht, solange sich keine Neuerungen in der Praxis ais not- 
wendig erwiesen haben, auf ihren bewiihrten Grundsatzen, 
hat aber da, wo es sich um organisatorisch wesentliche N eue
rungen handelte, stets in erster Linie gestanden. So war sie 
auch die erste, die den Gedanken der maschinellen Durch- 
schreibe-Buchhaltung in die Praxis umgesetzt hat. Es ist 
ihr Vorzug gegenuber zahlreichen Nachahmern, onginell und 
produktiv zu wirken und der Buchhaltungs-Organisation 
sowohl in der Kritik ais auch in de'r positiven Leistung 
wertvolle Impulse zu geben.

Vergegenwartigen wir uns kurz die historische E n t
wicklung der Buchhaltungs-Organisation, so wird das Ver- 
dienst, das Ruf gebiihrt, in das entsprechende Licht ge- 
riickt. Die bekannten Formen der Biicherbuchhaltung waren 
den Anforderungen einer modernen Betriebsfuhrung in keiner 
W eise mehr gewachsen. Jeder einzelne Geschaftsvorfall 
muBte sich eine Reihe von Eintragungen gefallen lassen, bis 
er fiir das Endziel aller Buchhaltungsarbeiten, die Bilanz, 
reif war.

Uebertragungs- und Rechenfehler waren an der Tages- 
ordnung. Man hatte deshalb an der Buchhaltung keine 
Freude und empfand sie ais notwendiges Uebel, da Ergeb- 
nisse nur selten rechtzeitig ermittelt wurden. TNfun mag

es ja friiher ausreichend gewesen sein, wenn einmal im Jahr 
beim Aufstellen der Bilanz ein genauer Ueberblick iiber das 
Geschaftsergebnis gewonnen wurde. Eine auf allen Gebieten 
der W irtschaft gesteigerte Arbeitsintensitat verlangt heute 
jedoch fiir jeden Betrieb eine systematische ausgebaute Buch
haltung, die jederzeit taglich iiber den Stand und die Wert- 
bewegung des Betriebes AufschluB gibt. Die alten Methoden 
vermochten nicht den neuen Aufgaben gerecht zu werden. 
Man war gezwungen, sich nach neuen Arbeitsmethoden um- 
zusehen, die bei geringerem Aufwand an Zeit, Kraft und 
Mittel hochwertige Ergebnisse zu bringen imstande waren. 
Neben vereinzelten unwesentlichen Versuchen, die Buch
haltung beweglicher zu gestalten (Loseblatt-Buch und Kartei), 
sehen wir zum ersten Mai 1904 bei Bach das Bestreben, 
das Problem der Buchhaltung organisatorisch zweckmaBig 
zu losen. Beide Neuerungen, die wesentlichen EinfluB auf 
die Entwicklung hatten, das Durchschreiben und die losen 
Blatter, fanden hier Anwendung. Aber im Aufbau loste sich 
diese Methode noch nicht von den bekannten Grundformen 
los. Sie bestand auf den E intrag in das Grundbuch, w ah
rend die U ebertragung durch Durchschrift auf das Konto 
erfolgte. Man bezeichnet daher dieses Verfahren ais Jour- 
nal-Original-Methode.

'Es blieb Alfons Ruf vorbehalten, die Entwicklung zu 
Ende zu fiihren. In Verbindung mit einer technischen Um- 
stellung des Buchungs-Verfahrens hat er das unbestrittene 
Verdienst, den inneren Aufbau der Buchhaltungs- Organi- 
sation so umzugestalten, daB er dem neuen Verfahren des 
Durchschreibens entspricht. Er ist der Schopfer der Konto- 
Original-Methode, von der Professor Schiir sagt: ,,Neu ist 
die geradezu verbliiffende Kiihnheit, mit der Ruf iiber alle 
systematischen Grund- und Hauptbiicher, desgleichen iiber 
die Hilfsbiicher hinweg zur Tagesordnung schreitet und 
einzig mit Hilfe des sogenannten Journal-Blattes und der 
I^onten direkt auf das Endziel der Buchhaltung, die Probe-, 
Zwischen- und SchluB-Bilanz hinsteuert. Durch die Schaffung 
dieser neuen gruncllegenden Arbeits-Methode wird mit der 
Tradition endgiiltig gebrochen. Arbeits-Verfahren und Orga- 
nisatiohsgrundsatze sind in Einklang gebracht.“

Verlangten also die alten Methoden, daB jeder Ge- 
schaftsvorfall einzutragen ist in das Grundbuch und zu iiber-
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tragen ist auf das Konto, wobei es un wesentlicli ist, ob diese 
Uebertragung tatsachlich stattfindet oder durch Umdruck, 
Photographie oder auch Durchschrift erfolgt, so ist das 
neue Buchungs-Prinzip: Jcde Buchung nur einmal, vom 
Beleg auf das Konto mit gleichzeitiger Durchschrift auf 
das Journal. Die Buchung erfolgt somit sofort vom Beleg 
auf das entsprechende Konto, was die iiberragende Bedeu
tung der Konten in der Buchfuhrung im besonderen MaBe 
erkennen laBt. Das Konto wird Grundlage der gesamten 
Buchhaltung, von ihm erhalte ich jede gewiinschte Auskunft, 
da es taglich a jour und abschluBfertig ist. Im Journalblatt 
ergibt sich durch die Durchschrift eine chronologische Auf- 
zeichnung. samtlicher Geschaftsvorfalle. Da auch die Ge- 
genbuchungen taglich erledigt werden, und zwar in Form 
von Sammel-Buchungen, muB dieses Journalblatt, am Ende 
des Tages aufaddiert, in Soli und Haben iibereinstimmen. 
Stimmt das Journal in Soli und Haben iiberein, stimmen auch 
die Konten in Soli und Haben iiberein, da ja die Journal- 
Umsatze zwangsliiufig gleich den Konten-Umsatzen sein 
miissen. Durch diese einfache KontrollmaBnahme der Jour- 
nal-Addition erhalt man die GewiBheit, daB die Konten stim 
men und abschluBfertig sind.

Die zweckmaBigen und leicht zu bedienenden Arbeits- 
geriite gewiihrleisten neben der Methocle den Erfolg dieser 
Buchhaltung in der Praxis. Der Buchungs-Apparat fiir 
Handdurchschrift ermóglicht rasches Ein- und Ausspannen 
der Konten und Journal-Blatter bei zwangsliiufig richtiger 
Linieneinstellung. Die Konten sind in einem Konteikasten 
mit Aluminium-Rostboden so abgestellt, daB die Stelle, an 
der man ein Konto entnimmt, in einem Winkel von 70 Grad 
geóffnet bleibt, was das Abstellen der Konten erleichtert 
und ein Verstellen derselben nahezu verhindert. Auf we- 
nigen Quadratzentimetern steht die gesamte Buchhaltung, 
Konto-Korrent und Sachkonten inbegriffen. GróBtmóglichste 
Uebersicht ist dadurch gewahrleistet. Neben dem hand- 
schriftlichen Buchungs-Verfahren bietet die Ruf-Buchhaltungs- 
Maschine alle Vorteile des maschinellen Buchungsverfah- 
rens bei einfachster Bedienung. Das Wesen der Durchschrei- 
bebuchhaltung, einfache, unbeschwerte Arbeit, wird durch 
sie in keiner Weise beeintrachtigt. In der I ormulargestal- 
tung sind alle Móglichkeiten offen, ein Grundsatz soli je- 
doch beim Entwurf derselben Geltung haben: Vertikale 
Gliederung der Form ulare bedeutet Konzentration, horizontale 
Gliederung bedeutet Zersplitterung, d. h. die Organisation 
besteht nicht in komplizierten Formularen, sondern vor allem 
in der zweckmaBigen Arbeitsanordnung und ćler Grundle- 
gung eines ( dem Unternchmen angepaBten, neuzeitlichen Ge- 
sichtspunkten Rechnung tragenden Kontenplanes. Diese 
Kontierung, die die individuellen Bediirfni$se eines Betriebes 
beriicksichtigen soli, soli móglichst immer von einem ein- 
heitlichen Gesichtspunkte ausgehen, namlich dem, durch die 
entsprechende Zusammenfassung der Hauptgruppen rasche 
Rohbilanzen zu ermóglichen und durch reichliche Gliederung 
der einzelnen H auptgruppen — die beliebige I eilbarkeit 
der Konten ist mit einer der groBen Vorteile der Ruf-Buch- 
haltung — allen statistischen Anforderungen gerecht zu 
werden. Eine in diesem Sinne aufgebaute Buchhaltung wird 
jederzeit in der Lage sein, die gewiinschte Uebersicht zu 
geben.

Praktisch in Frage kommt die Einfiihrung einer solchen 
in jedem Betricb, ob groB oder klein. Gerade bei Organi- 
sationen in gróBeren Unternehmungen laBt ihre Beweglich- 
keit eine Arbeitsteilung zu, die die alten Formen der Buch
haltung nicht kannten. Sind mehrere Personen mit dem

Buchen beschaftigt, so wird die Arbeit in der Weise auf- 
^eteilt, daB jeder Buchhalter einen bestimmten Teil der 
Buchhaltung iibernimmt, z. B. ein H auptbuchhalter die 
Sachkonten, ein Buchhalter die Debitoren und ein Buchhalter 
die Kreditoren. Die Konto-Korrentkonton konnen wieder, 
je nach Anzahl derselben, auf verschiedene Arbeitskrafte 
verteilt werden. Bei jeder Buchungsstelle entstehen automa- 
tisch mit der Buchung die entsprechenden Journale. Der 
Hauptbuchhalter ist zentral verantwortlich fiir die gesamte 
Buchhaltung. Zu ihm kommen die Belege, werden auf 'd ie 
Sachkonten mit Durchschrifft auf das Hauptjournal ver- 
bucht und wandern dann erst zu den einzelnen Buchungs- 
stellen. Dort werden die einzelnen Buchungen mit D urch
schrift auf die entsprechenden Journale getroffen. Die 
Tagesumsatze dieser Journale iibernimmt der Hauptbuchhalter 
am Ende des lag es  auf die Sammelkonten mit Durchschrift 
auf das Hauptjournal und erhalt somit, sind alle Belege 
richtig verbucht, Ausgleich in Soli und Haben. Es ist also 
nicht mehr móglich, daB nicht mehr alle Belege verbucht 
wurden, oder daB Belege abhanden kommen, ohne daB der 
H auptbuchhalter nicht sofort feststellen kann, an welcher 
Stelle dies geschehen ist. Das Fehlerfeld wird dadurch loka- 
lisiert. Eine solche Arbeitsteilung schaltet jede Kollektiv- 
verantwortung aus. D er Verantwortliche hat eine selbst- 
tiitige Kontrolle iiber die gesamte Buchhaltung.

Damit diese zu einem vollkommenen W erkzeug zur Er- 
kenntnis des Betriebslebens wird, ist es notwendig, daB nicht 
nur eine einseitige Registrierung der W ertveranderung eines 
Betriebes im Verhaltnis zu Kunden, Lieferanten, Banken usw. 
stattfindet, sondern, daB auch die inneren Betriebsvorgange 
aufgezeichnet werden, die erst eine vollkommene Beurteilung 
der Situation und der Rentabilitiit eines Betriebes zulassen. 
Es soli noch kurz im Rahmen dieser Ausftihrungen auf die 
Móglichkeiten hingewiesen werden, die bei der Ruf-Buch- 
haltung in dieser Beziehunng bestehen.

In der Lohnbuchhaltung kann man die drei notwendigen 
lo rm ulare  in einem Arbeitsgang beschriften: D ie Lohnkarte, 
die den genauen Lohnnachweis eines jeden Arbeiters ergibt 
und ais Steuerkarte zu verwenden ist; die Lohntiite fiir den 
Arbeitnehmer und das Lohnjournal, das ais Lohnliste eine 
Aufzeichnung samtlicher Bruttolóhne, der Abziige und Aus- 
zahlungen enthalt. Die Einfiigung der Lagerbuchhaltung ge- 
schieht genau nach den Grundsatzen der Finanzbuchhaltung 
nicht ohne organischen Zusammenhang mit Selbstkostenrech- 
nungen, Einkauf und Finanz-Buchhaltung. Statt nur die 
Mengen jedes Artikelś auf einer Kartę aufzuzeichnen, wird 
mit dieser E intragung auch der W ert verbucht mit D urch
schrift auf ein Lager-Journal, welches den Gesamtwert des 
Inventars ausweist, eventuell gegliedert nach W arengattungen 
oder anderen G e sich tspunk ten. Bei Fabrikationsbetrieben 
\yerden dann die Aufwendungen fiir jeden Auftrag an M ate
riał, Lóhnen und Unkosten kontenmaBig mit den Mengen 
zu Selbstkostenwerten aufgezeichnet auf Grund der mit der 
Arbeit flieBcnden Belege, so 'daB wenige Stunden nach Fer- 
tigstellung eines Auftrages, dessen Selbstkosten sich zwangs- 
liiufig, buchmaBig ergeben. Im Zusammenhang mit der La
gerbuchhaltung ergibt sich hieraus die organisclie Betriebs- 
buchhaltung, die das Endziel jeder Buchhaltungs-Organisation 
sein miABte.

Zusammenfassend darf man behaupten, daB die Ruf- 
Buchhaltung in der Lage ist, allen organisatorischen Anfor
derungen zu entsprechen, immer unter Voranstellung des 
Prinzips, unter weitestgehender Schonung der Zeit, des Auf- 
wandes und der Arbeitskrafte Hóchstleistungen zu erzielen.

Die Firma

Franz Thiel
mit ihren beiden Spezialgeschaften' Breite StraBe 13 und 14 
gehórt mit zu den fiihrenden Schuhhausern der Stadt Stettin. 
Der Inhaber, H err Franz T h i e l ,  der das Geschaft seit
25 Jahren leitet, legt ais erfahrener Fachmann allergróBten 
W ert auf gute und beste Qualitaten und bevorzugt daher in 
seinen Geschaften die Erzeugnisse erster deutscher Schuh- 
fabriken, denn es gibt wohl kaum einen gróBeren Vertrauens- 
artikel ais Schuhwaren. Zuvorkommende und sachkundigc

Bedienung triigt mit dazu bei, daB sich der langjahrige 
Kundenstamm der Firma standig vergróBert. Vor einigen 
Monaten hat die Firma den Alleinverkauf fiir die ruhmlichst 
bekannten L i n g e l - I I  e r r ę n s c h u h e  zu dem jetzt popu- 
laren Einheitspreis von Mk. 1(5.60 ubernommen, welche eine
11 <-jchstlcistung dci deutschen Schuhindustrie darstellen Mit 
grofier Sorgfalt wird auch die Abteilung D a m e.n - L u x u  s - 
s c h u h e  und S t r i i m p f  e gepflegt, so daB man hier stets 
die neuesten Modeschópfungen zu mafiigem Preise findet. 
Die Firma kann daher ais eine zuverlassige Bezugsquelle 
auch fiir den W eihnachtsbedarf genannt werden.
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Gebr. Liilb, Slelttn.
Die Firma

G ebr. Liith,

das Fachgeschaft fiir Haus- und Kiichengerate in Stettin, 
hat sich auch in diesem Jahr in allen Abteilungen fiir den 
W eihnachtsbedarf geriistet und bietet in ihrer Branche fiir 
jeden Geschmack Qualitatsware zu niedrigen Preisen.

, „W as soli ich schenkcn“ , lautet die Frage auf dem in 
klarem  Tiefdruck herausgegebenen Prospekt, der im Ge- 
schiift erhaltlich ist und eine Uebersicht der von der Firma 
gefiihrten Artikel bietet. In vielseitiger Form lóst diese Listę 
die schwierige Frage: „W as soli ich schenken“ .

Metali waren fiir den Tisch — elektrische Hausgeriite
— Staubsauger verschiedencr Fabrikate, 
viele Neuheiten und Geschenke fiir das W eihnachtsfest 

werden gezeigt.
In S t a h l  w a r  e n ,  Alpacca-Bestecken, finden die In ter

essenten von der reichhaltigen Auswahl einen Auszug im 
Prospekt vom einfachen Kuchenmesser bis zur geschmack- 
voll gemusterten Wellner-Silber-Besteckgarnitur.

Ein besonders breiter Raum ist den K ii c h e n - 
g e r  a t e n  iiberlassen; man findet viele zweckmaBige Be- 
darfsartikel und Neuheiten fiir den W irtschaftsgebrauch.

„ K u c h e n  w u n d e r “ , der Universal-Apparat zum 
Kochen, Braten, Backen und Diinsten auf offener Gasflamme 
wird jeder Hausfrau eine Freude machen. Eine groBe An-

zahl Hausfrauen sind bereits begeisterte Anhanger dieses 
Apparates.

Die beiden neuen Erzeugnisse der Wiirttembergischen 
Metali warenfabrik, das S i i  i t s t a h 1 - G e s c h i r r  und 
C r o m a r g a n ,  das unempfindliche Metali, haben sich eben- 
falls schon hervorragend bewahrt und werden ais Geschenk 
eine willkommene Gabe sein.

N euheiten in K l e i n - M ó b e l n ,  wie R a u c h -  
t i s c h e ,  T e e w a g e n ,  K a k t e e n - E t a g e r e n ,  e l e 
g a n t  e K o r b m ó b e l - G a r n i t u r e n ,  werden gezeigt.

Eine groBe Auswahl bietet die Firma in L e d e r -  
w a r e n ,  A b e n d t a . s c h e n ,  H a n d t a s c h e n  fiir jeden 
Geschmack, S t a d t k o f f e r n  und m o d e r n e n S c h r a n k -  
k o f f e r n ,  die in geschmackvoll dekorierten Schaufenstern 
ausgestellt sind; aut dem Weihnachtstisch erfreuen diese 
Geschenke jede Dame.

Besondere Beachtung findet zurzeit der ausgestellte 
Silberberg der bekannten Metallwarenfabrik August Wellner 
Sóhne, dereń Erzeugnisse in Bestecken und Tafelsilber Gebr. 
Liith in gróBtem Umfange fiihren.

Die Macht des gemeinsamen GroBeinkaufs mit den in 
der Nord- Sc Sud-Einkaufsgenossenschaft vereinigten ersten 
Spezialgeschaften Deutschlands, denen die Firma Gebr. Liith 
auch angeschlossen ist, ermbglicht Lieferung erstklassiger 
Qualitatswaren zu giinstigen Preisen.

Stettiner Dampfer >Compagnie
AktiengeseHschaft

G egrdnclet 1856

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

Passajjier- and Fradiflinien
zw ischen

Stettin—Leningrad jed en  F reitag  von S tettin
jeden  Sonnabend von Leningrad. 

Stettin—Reval jeden  D ienstag u. Sonnabend v. S tettin  
jed en  D ienstag und F reitag  von Reval. 

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

Stettin—Kotka jed en  D ienstag von S tettin  
jed en  Montag von Kotka 

Stettin—Stockholm je d en  10. und 25. von S tettin  
jed en  3. und 18. yon Stockholm .

Regelm aBiger Frachtdienst.
S te ttin —K ó n ig sb e rg ........................... : ........................10 tagig 
S te ttin —D a n z ig ............................................................. 14 tagig 
S te ttin —M emel ................................................. ............14 tiigig 
S te ttin —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 óchen tlich  
D anzig—M e m e l.............................................................. 14 tagig 
R o tte rd am —F in n la n d ...............................dreiw ;óchentlieh 

en /R otterdam —S tockho lm .....................14 tiigig 
W ib o r g ....................................................w óchentlich  
K o tk a ........................................................w óchen tlich  

—L e y a n te ............................................................14 tiigig

Carl Sdieye, Sfeliin.
Unter den deutschen Weihnachtsbaum gehoren deutsche 

Hute und Mtitzen fiir Herren und Knaben. Die seit 1887 be- 
kannte Firma Carl Scheye, Breite Str. (>, Stettin, (Hut-Scheye 
genannt) halt eine reiche Auswahl der ersten deutschen Hut- 
fabriken bereit, selbstverstandlich auch groBe Auswahl be-

kannter Weltmarken. Es diirfte sich empfehlen, schon jetzt 
die Einkaufe fiir cłas Weihnachtsfest zu erledigen. Die Aus
wahl ist am groBten, Sie kaufen jetzt mit mehr Ruhe. Auch 
in den Abendstunden zeigen Ihnen dort die Tageslichtlampen 
die richtigen Farbtone der Hute und Miitzen.

besitzt nur das hochwertige Papier, 
das dem Geschafts- oder Privat- 
brie f vornehme Wirkung, dem 
Druck letzte Vollkommenheit gibt 
und Gebrauchstuchtigkeit in der 
Registratur erweist. „Feldmuhle 
S pecia l-B ank-P ost11 ist die Ver- 
einigung aller denkbaren Vorzuge. 
Beachten Sie das W asserzeichen!

□ OUR
PAPIER-UND ZELLSTOFFWERKE AKTIENGESELLSCHAFT 

STETTIN






