
Union
G egrttndet 1857

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

Transporwersicherungen
aller Art

Fernsprecher: Nr. 27060 Drahtanschrifl: Seeunion

aucft in rnxmai£icken Uaten 
von Ul. 10.-  ̂

gegen bńJi rwJi 711.260- 
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Gesdi&flssfellen in Pommern:
Anklam, Peenstrafie 7 
Barth, Lange Strafie 50 
Belgard (Persante), Karlstrafie 27 
B ergen (Rugen), Bahnhofstrafie 52 
Bublitz, Poststrafie 144 
Biitow , Lange Strafie 68 
Cammin i.JPom., Wallstrafie 2 
Dem m in, Luisenstrafie 28 
G ollnow i. Pom ., W ollweberstrafie 7 
Greifswald, Lange Strafie 15 
Koslin, Bergstrafie 1 
Kolberg, Kaiserplatz 6 
Labes i. Pom ., Ilindenburgstrafie 57 
Neustettin, Preufiische Strafie 2 
Politz, Baustrafie 7 
Polzin, Brunnenstrafie 17 
Pyritz, Bahnerstrafie 50 
R iigenw alde, Lang6 Strafie 32 
Schivelbein, Steintorstrafie 24 
Stargard i. Pom ., Ilolzmarktstrafie 3 
Stettin, Giefiereistrafie 23 
Stettin, Breite Strafie 58 
Stolp i. Pom ., Mittelstrafie 5 
Stralsund, Apollonienmarkt 7 
Sw inem unde, Farberstrafie 5 
W olgast, W ilhelmstrafie 4
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Hagen & Co.
Gegr. 1853 

Samtliche Oele □ Maschinen-Bedarf 
Asbest o Gummi 

21673 Bollwerk 3

Sinn fiir klinsllerlsche Art 
Llebe zu beslerWerkarbell 
slnd die Grundlagen fiir

Ohlydruck
Sleifln, KornerslraOe 75 a
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Buch- und Slelndruckerei
THEODOR OHLY
Buchblnderei . Burobedarf

C. F. Weber
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Teerdestillation, Asphalterzeugnisse
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Dieses Feld ist frei und kostet RM. 12.—

Gusfav Mefzlcr
Befrachtung Schiffsmakler Bunkerung

S t e t t in  und Swine mi ind e
Fernsprech-AnscliluB 355 71 — Telegr.-Adr.: Metzler

Direkte Verbindung fiir Passagiere und Giiter 
von Stettin nadi:

Reval—Helsingfors
Kopenhagen^Oslo, Westnorwegen bis Dront^ 
heim und nadi Gothenburg mit den Luxus- 
dampfern der „Forenede Dampskibs^Selskab" 

Kopenhagen 

D i r e k t e  Guterverbindung nach R o t t e r d a m  
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Passagier ^Verbindung nadi Westindien, 
N ord^ und Sudamerika

im Sormner m it D. „Ariadnę" 
im W inter m it D. „Jlmatar44
o ^ e r

Finsha A nglartygs AKfiebolagel
Helsingfors

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

MIT BESCHRANKTER HAFTUNG

ST E T T IN , K 0 N IG S T O R  6
FE R N SP R E C H E R  28696 s: T E L .-A D R .: „N O R D O ST SE E

BEFRACHTUNG, SPEDITION UND KL AR1ERUN G
Cb e r n a h m e  s a m t l . s e e - u n d  b i n n e n t r a n s p o r t e
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S T E T T I N

MARIENSTRASSE 1 FERNSPRECHER 3 0 8 8 3

Masch inenfabr ik  ♦ Kessel- 
Schmiede ♦ Schiffsreparaturen

Eine Anzeige im „OsfseeHander bringf Gewinn
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Die Iniernafionalen Warenmarhfe im lahre 1929.
Nachlassende Aktiuitat in industriellen Rohstoffen.

Von Dr. E . E
H a tte  das Ja h r  1928 im  Zeichen ste igcnder Tragfiihig- 

keit des Preisniyeaus, insbesondere fiir die reiń  industriellen 
R ohstoffe gestanden, so w ar 1 9 2 9  e i n  J a h r  d e r  P r e i s -  
r u c k g a n g e ,  die besonders in der 2. Jah resh a lfte  we- 
sentlich stjirker ais in den  letzten  Jah ren  in d ie E rscheinung 
tra ten  und sich ziem lich gleichm aBig auf alle  M arkte  er- 
streckten. Bis in die 2. M arzhalfte w ar die R ichtung der' 
P re ise ' noch uberw iegend steigend. D er A nfang A pril er- 
fo lgende Zusam m enbruch der K upferhausse w ar das Signal 
zu einem  A bbau der W ar.enm arktpositionen und zu P re is- 
riickgangen auf der ganzen  Linie. Im  Jun i w ar d e r T ief- 
punkt der B ew egung erreicht. E s kam  zu einer B eruhigung 
der M arkte  und zu einer R eaktion, d ie sich nur auf G etreide 
und R ohzucker erstreckte. Seit A ugust/S ep tem ber w ar die 
Tendenz erneut unsicher und zur Schw achę neigend. D er 
darauf einsetzende B orsenkrach in A m erika fuhrte  auch an 
den W eltrohstoffm ark ten  zu neuen schw eren V erlusten. D iese 
w ogen fiir die v e r a r b e i t e n d e n  I n d u s t r i e j i  E u  - 
r o p ą s  (speziell T extilindustrie) deshalb  so schw er, weil hier 
der Preisriickgang schon seit dem  4. Q uartal 1928 im  G ange

Anhaltende Verbvauchskrise. Starkere Preisriickgange.
i e g  e r ,  Berlin.

ist. D as Stadium  der D epression in dem  die W eltkon- 
junk tu r seit N ovem ber verharrt, sp iegelte sich in einer lust- 
losen und eher schw acheren T endenz bis zum  Jah resen d e  
wid er, von der nur die W eltgetre idem ark te  eine A usnahm e 
m achten.

Z unehm ende od er relativ  groBe E rn ten  und erhóhte 
Forderziffern  kennzeichneten  die produktionsstatistische Lage. 
D ie A ufnahm efahigkeit des K onsum s w ar w esentlich geringer. 
D ie V e r b r a u c h s k r i s e  in E u ropa  nahm  schon seit 
J an u ar im m er d rangendere  Form en an, w ahrend in A m erika 
erst seit O ktober ein pló tzlicher K onsum ruckschlag  eintrat. 
Fiir verschiedene W elthandelsartikel wie Tee, K akao, Roh- 
seide, R ohgum m i w ar tro tzdem  d ie  N achfrage im  S teigen 
begriffen. D ies konnte  sich ab e r preism aBig nicht aus- 
wirken, da d ie  S teigerung  d e r P roduk tion  die des B edarfs 
iibertraf. F iir d ie  im  4. Q uartal vorherrschende d ep ressive  
T endenz w ar schlieBlich bezeichnend, daB sich d e r K onsum  
auch nicht durch den  Tiefstanid d e r P reise  zu A nschaffun- 
gen  verleiten liefi, und daB das s p e k u 1 a  t i v e I i j t e r -  
e s s e stark  a n  B e d e u t u n g  v e r l o r e n  hat. E inem  Ein-

Pommersche Feuersozietat

Niedrige
Beitrage

F6U 6T - (GebSude-, Inhalt-, Ernte-, Vieh-)

Einbruchdiebstahl-
Auto- (Kaśko-, Unfall-, Haftpflicht-)

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

Erbschaftssteuer-
Versorgungs-
Kranken-

Versicherungen
GroBte Sicherheift durch H aftung d e r  Prowinz Pom m ern

Glinstige
Bedingungen

Provinzial-Lebensvertitherungł-flnstalt
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gehen  langfristiger V erpflichtungen standen reichliches An- 
gebo t auf der M ehrzahl d e r M arkte, teures Geld, sow ie 
hohes W arenrisiko  entgegen.

D urch groB ere S o n d e r b e w e g u n g e n  zeichneten 
sich aus die brasilianischen K affeem arkte infolge Zusam - 
m enbruchs der dortigen  V alorisationspolitik , die eu ro p a
ischen B utterm ark te , die im Zeichen ste igender Milchleistun- 
gen bei g leichzeitig  verm inderter A ufnahm efahigkeit standen, 
die W ollm arkte, <}ie von einer nur im  O ktober/N ovem ber 
un terbrochenen  starken  Baisse betroffen  w urden, d ie  Roh- 
seidenm arkte, die ebenso wie die Z inkm ark te  von d e r ame- 
rikan ischen  B órsen- und K onsum krise em pfindlich beriihrt 
w urden, d ie F lachsm ark te , die durch  die ganz auf Akti- 
vitat e ingestellte  V erkaufspolitik  der R ussen zugunsten der 
europaischen B edarfslander beeinfluBt w urden, d e r Silber- 
m arkt, der bei anhaltenden  A bgaben des F ernen  O stens auf 
einen zuletzt 1903 innegehabten  T iefstand  zuriicksank, und 
der K autsohukm arkt, de r gegeniiber einem  F ebruar-H óchst- 
stande von 131/2 d  infolge der iiberraschenden M ehrproduk- 
tionen d e r M alaya-S tates bis zum  Jah resen d e  _ 40o/o seines 
W ertes einbuBte. — D ie schw ersten  V erluste seit Jan u ar er- 
litten auB erdem  K affee mit 50°/o, W olle und F lachs mit je  
35o/o, R ohseide mit 200/0, Z inn und Silber mit je  20<>/o und 
Zink mit 15 o/0. 1

A uBerordentlich starken  S chw ankungen w aren die 
W  e l t  w e i z e n m a r k t e  ausgesetzt (tiefster S tand in 
Chicago 94 cts, H ochststand  ca. 145 cts). D ie sturm ische 
Ju li-H ausse  w ar nicht zuletzt auf d ie G riindung des F edera l 
F arm  B oard und d ie Airfachung d e r  W eltspekulation  durch 
das V orhandensein  einer In terven tionsbehorde zuruckzu'* 
fiihren. S pa te r driickten  d e r R iesenum fang der a lten  Be- 
stande und d ie zógernden  K aufe der europaischen un^- auBer- 
ouropaischen ZuschuB lander auf die T endenz, d ie gegen  
Jah resen d e  infolge der argen tin ischen  MiBernte sich w ieder 
bessern  konnte. B esonders schw er laste te  der D ruck. der 
U eberp roduk tionen  auf d en  M arkten  der K o l o n i a l w a r e n  
u n d  F e t t e  und schuf h ier ein Preisniveau, das den  Vor- 
k rieg sw ert teils erreichte (K affee) oder un tersch ritt (Zucker, 
K akao, K opra, Speck, Schm alz), teils ihm sich zusehends

Durcli- 
schnitt 

1913

annaherte  (Tee). D er W elt z u c k e r m arkt stand im Zeichen 
s ta rker Schw ankungen (T iefstand in N ew  York 1,59 cts, 
H ochststand ca. 2,31 cts). Z ogen d ie P reise  seit Jun i auf 
E inigungsverhandlungen  der P roduzenten  und G riindung einer 
cubanischen V erkaufsverein igung an, so w irkten  die spatere 
A bsage Javas, an in ternationaler 'P roduk tionsregelung  teilzu- 
nehm en, und der besonders in U.S.A. enttauschende Konsum 
deprim ierend. D as standige S i n k e n  d e r  T e e p r e i s e  hat 
zu einer N euaufrollung der ' schon fruher ventilierten  R estrik- 
tionsfrage gefiihrt. D ie mit 'besonders riiedrigen G estehungs- 
kosten  arbeitenden  niederlandisch-indischen P roduzenten  
scheinen jedoch einer B eschrankung nicht geneigt, abge- 
sehen davon, daB sich ja bei der T eeku ltu r ein naturlicher 
Ausgleich schon aus der Art der Pfluckung ergibt.

D er B a u  m  w o  11 preis schw ankte zw ischen 21, 45 
cts im M arz und 17 cts im  N ovem ber/D ezem ber. Die 
1929/30er W eltern te  wird auf etw a 26 Mili. Ballen gegen  
25,5 und 24,6 Mili. B allen in den  2 letzten  Jah ren  geschatzt. 
D arnach  erscheint d ie V ersorgung  vdllig ausreichend. Seit 
dem  N ew  Y orker B orsenkrach w achsen d ie B efurchtungen, 
daB am erikan ischer E igenbedarf und F ertigw arenexpo rt zu- 
riickgehen w erden. D as A nhalten der W o l l b a i s s e  w ar auf 
die zunehm ende W ollproduktion in fast a llen  E rzeugungs- 
landern und d ie  ^eringere  N achfrage — u n te r d e r konkurrenz 
der K unstseide hatten  besonders d ie  feinen W ollen zu leiden 
— zurtickzufuhren. F iir das neue Ja h r  steht eine aberm alige 
R ekord  schur befvor .Im  V erfolg einer m onatelangen De- 
pression erreichten  die R o h j u t e  preise E nde N ovem ber 
mit 261,4 Pfd. Sterl. ihren  tiefsten S tand. D ie niedri^gon 
P reise  w urden von den  1 Calcutta Mills, d ie  fiir d iese Saison 
an ihrer 10o/oigen P roduktionserhóhung  festhalten, zu gró- 
Beren Kiiufen benutzt. D ie statistische L age hat eine fiihlbare 
V erknappung erfahren .

N ach der sturm ischen H aussee, d ie  die M etallm arkte 
in der 2. M arzhalfte zu verzeichnen hatten, und dem  Preis- 
abbau, der bald  im  A pril folgte, feh lte  dem  G eschaft in d e r 
F o lgę  d ie  groBe Linie d e r Entw icklung. D as K u p f e r -  
k a r  t e l l  hat seit A pril an  seiner Politik der Preisstabili- 
sierung festgehalten , obw ohl in den letzten  M onaten zu-

W are: B órse: E inhe it:
1. Getreide:

cts je  bushelWeizen Chicago
Roggen
Mais

91 11 11 11 
11 11 11

II afer 55 55 11 11
2. K olonialw aren und F e tte :
Kaffee New York cts. je  lb.
Zucker 11 11 11
Tee London sh. je  lb.
Kakao 51 sh. je  cwt.
Reis 55 11 11 11
Kopra 55 j e t0.Speck Chicago cts. je  lb.
Schmalz 51 11 11 11
Butter Kopenhagen Kr. je  kg
Leinól Hamburg RM. je 100 kg
Ruból Amsterdam hfl. je  kg
3. Faserstoffe:

cts. je  lb.Baumwolle New York
W olle Bradford d. je  lb.
Jute London je to
Hani* 11 d. je  to
Flachs 5* 11 51 11
Seide Lion Fr. je  kg
4. Metalle und M ineralien:
Kupfer New York cts. je  lb.
Blei 11 11 15 11
Zink 11 11 11 11
Zinn 11 11 11 11
Silber London d. je  oz.
Gold 51 sh je  oz.
Platin 15 11 51 55
Kohle Newcastle sh. je  to
Roheisen New York J’e t0 ^ „Petroleum 51 cts. je  Gall.

68.5 
70,0
68.5
38.5

ca.

5. Haute, Kautschuk, Terpentin:
Haute London d. je  lb. 
Kautschuk „ sh. je  lb. 
Terpentin New York cwt. je  winch. gali.

9
3,12

~/8V *58/—
7/71/2
32.2.6
1125
10,67
2,18

5 4 ,-
3 6 ,-

12,60
—125

35.10.0
26.15.0 
34.19 0

49,45

1 5 ,-  
4,15 
5,32 

41,-- 
29,56 
84/10 

200/ -  
14 6 
14,71 
11,25

7Vs 
3/1V2
45,75

Anfang
Januar

1926

Anfang
Januar
1927

182,75 138,12
113,75 99,37
88,25 78,75
46,12 49,25

18,37 15,40
2,39 3,35

1/7 3/4 1/4
4 1 /- 66/—
16/— 16 %
31.2.6 27.0.0
15.12 14,25
14,72 12,15
3,06 2,99

7 3 ,- 72,38
55,25 53 —

20,85 12,80
—/49 - /4 5
57.0.0 31.5.0
47.0 0 45.10.0
70.00 54.0.0

4 3 0 - 378,-

14,18 13,25
9,25 7,80
&75 6,97

63,50 67,50
31,81 2 5 ,-
84/11 84/11

500/— 460/—
15/6 19/—
2 2 ,- 19,75
17,90 19,15^

7 5/8 7 3/8
W s W ,

103,— 85,—

Anfang
Januar
1928

Anfang
Januar

1929

Ende
Dezember

1929

129,5 116,— 126,5
108,12 103,— 105
88,— 87 3/4 91
5 4 ,- 47,50 46,5

14,94 18,25 9,62
2,75 1,93 1,89

' I/*1/* 1/4 3/4 —/ l l  5/8
55/6 41/3 39/—
15/6 15/9 14/

29.15.— 26.5.0 24.5.0
1 1 - 11,75 10,50
12,08 11,65 9,90
2,89 3,24 2,98

66,— 7 0 ,- 97,50
5 5 ,- 51,75 50,50

19,60 20,10 17,30
—/32 —/46 —/31

30.13.9 32.10 0 28.0.0
41.0 0 39.0 0 35.10.0
92.0 0 9110.0 58.10.0
300,— 315,- 250,—

14,07 16,75 18,—
6,50 6,65 6,25
5,70 6,35 5,45

56,87 49,37 39,25
26,50 26,32 21,50
84/11 84/11 84/11

278/ — 305/— 260/ —
15/3 16/— 17/6
21,41 20,45 22,66
17,15 17,65 17,65

7 3/4 7 3/8 5 5/8
1/7 5/8 - 1 8  5/8 - l l  7/8

6 2 ,- 6 3 ,- 53,50
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nehm ende U nterb ietungen  zu beobachten  w aren. Seit Juni 
ist d ie W eltproduktion  um  10o/o gedrosse lt und so dem  
riicklaufigen K onsum  etw as angenahert w orden. D ie Ver- 
suche, bei Zinn, Z ink und Blei zu einer ProduktionsSkon* 
trolle zu kom m en, sind gescheitert. Im m erhin soli nicht ver- 
kannt w erden, daB die bei B l e i  u n d  Z i n n  unterhom m ene
S t a b i l i  s i e r u n g s p o 1 i t i k , zum al bei E inschrankung 
des A ngebots,' gew isse E rfolgsaussich ten  bietet. Am Zink- 
m arkt kam  es tro tz verscharfter P roduktionsdrosse lungen  
zu einer D eroute, d ie im  N ovem ber zur A uflósung des euro- 
paischen Z i n k  karte lls fiihrte. D ie P reise  erreichten  den 
tiefsten  S tand seit 1908.

D ie E rhoiung, d ie d ie  englischen K o h l e n  preise seit 
A pril 1928 (15 sh) aufzuw eisen hatten, setzte sich un ter 
den saisoniiblichen Schiwankungen auch 1929 fort. Die 
nach den m eisten K ohlen- und K okssorten  bestehende groBe 
N achfrage konn te  nur deshalb  befried ig t w erden, weil die 
P roduktion von den m eisten Zechen seit M onaten stark  er-

hóh,t w orden war. D er E  r d ó 1 k rieg  zw ischen A m erika 
und E ng land  ist noch nicht beigeleg t, w enn er auch m ehr in 
versteck ter F orm  gefiihrt wird. D ie A m erikaner haben  ein 
E ingehen  aut den  Plan S ir H enry  D eterd ings, eine inter> 
nationale G esellschaft zu griinden mit dem  Ziel, gem einsam  
die kunftige  Politik auf dem  P etro leum m arkt zu regeln , ab- 
gelehnt. D ie A m erikaner sind, zw ar seit S ep tem ber zur Ein- 
dam m ung d e r  U eberp roduk tion  geschritten , doch ist die 
E inschrankungspolitik  seit N ovem ber w ieder zum  Stillstand 
gekom m en. D ie aus d e r U eberp roduk tion  herriih rende Preis- 
krise am  K a u t s c h u k m a r k t  w urde verscharft du rch  d ie  
ka tas tropha le  A bsatzverschlechterung in d e r am erikanischen 
Autoindustrie. So lag d e r am erikan isehe  K autschukkonsum  
im N ovem ber 9400 to un ter d e r gleichen Z eit des V orjah.res, 
D a sich auch zw ischen den  englischen und hollandischten 
P roduzenten  kein  E invernehm en iiber eine P roduktionsrege- 
lung oder einen V erkaufsplan  erzielen lieB, d ik tie rt d e r 
H aup tverb raucher A m erika nach wie vor d ie Preise.

Das Ruftlandgesdiaft des deufsdten Masdiinenbaues.
Gegenwart und Zukunft.  — Komplizierte 

Der Maschinembau gehort zu denjenigen Zwei- 
gen der deutschen Industrie, die am RuBlandge. 
schaff besonders stark beteiligt sind und dereń Aus’- 
fuhr nach RuBland im Zusammenhang mit dem 
Fiinfjahresplan der Siowjietwirtschaft fiir den deut- 
schen Export von besonderer Bedeutung 'ist. Im 
Wirtschaftsjahr 1928/29 betrug der deutsche Anteil 
an der gesamtem Maschineneinfuhr der Sô wj.ef- 
union 58.4 o/o, wobei bei einzelnen Maschinenarten, 
vor allem bei Werkzeugmaschinen, 'der Anteil des 
deutschen Maschinenbaues moch weitaus groBer war.
In den ersten 10 Monaten 1928/29 (Oktober 1928/ 
Juli 1929), fiir die nunmehr detaillierte Angaben 
viorliegen, stellte sich die russische Maschineneinf- 
fuhr aus Deutschland imVergleich zum entsprechen- 
den Zeitabschnitt des Vorjahres und zu dem Im
port von Maschinen aus den beiden arideren wich- 
tigsten Lieferlandern RuBlands — England und 
Amerika — wie folgt d a r:

Okt./Juli 1928/29 Okt./Juli 1927/28 
in to in 1000 Rbl. into inlOOORblM a s c h i n e n  u n d  

A p p a  r a t e 
Deutschland 
England  
U. S. A.
M a s c h i n e n t e i l e  
Deutschland 
England 
U. S. A.
E l e k t r i z i t a t s m a s c h i -  

u. e l e k t r o t e c h .  A r t .  
Deutschland  
England 
U.  S. A.
L a n d m a s c h i n e n  
Deutschland 
England 

. U.  S.  A.
L a n d m a s c h i n e n t e i l e
Deutschland
England
U.  S.  A.
T r a k t o r e n  
Deutschland 
England 
U.  S. A.
T r a k t o r e n t e i l e  

u n d  Z u b e h o r  
Deutschland 
England 
U.  S. A.

57 286 65 736 72 070 75 857
31482 35 317 51 597 50 088
6 737 7 575 7 988 8118
6 550 9 605 7 352 11160
8 358 16 930 13 776 23 178
4 586 7 902 • 10 384 14 133

594 1585 447 1342
563 1538 878 2 278

12 355 27 335 22 968 40469
6 808 15 533 15 449 26 658

876 2108 1030 1545
811 2 586 1541 3 537

34 649 17 776 18 699 9 732
14 991 6 282 5 984 2 307

13 13 89 78
10 946 5 489 6 254 3199
5 928 3 658 5 443 3 759
4 349 2 799 3 857 2 877

8 13 0,1 —
693 575 571 526

14 430 12 992 6 641 5 575
518 635 105 119

— — 3 2
2 659 4 650 1839 2 945

3 303 5 365 1895 3 044
81 106 39 79
17 17 12 14

2 330 2 216 1090 1823
daB die russische Maschi-
land imi Berichtsjahr■ er-

Landmaschinen und schwere Anlagen.  
starker ais aus England und Amerika. Diese Tat- 
sache beweist, daB neben der allgemeinen Ein
schrankung der russischen Einfuhr aus valutari- 
schen Griinden auch die Verlegung zahlreicher rus'- 
sischer Maschinenauftrage nach anderen Landern, 
vor allem nach Amerika, zu diesem Riickgang ge- 
fiihrt hat.

Unter den Maschinenarten, die 1928/29 zur Ein- 
fuhr nach RuBland gelangt sind, standen StraBen- 
walzen, Gasgeblase fiir Hochofen, Hebevorrich- 
tungen (vor allem Hebekrane), Pumpen, Dampf-, 
turbinen, Metallbearbeitungsmaschinen, Verbren- 
nungsmotoren bis zu 2000 PS, Drehbanke, Schleif- 
banke, Textilmaschinen, Traktiorenpfliige, Trakto- 
rensaemaschinen, anders komplizierte Landmaschi
nen und dergleichen an-erster Stelle.

In dieser Gliederung der russischen Maschinen
einfuhr macht sich die Tendenz bemerkbar, das 
Schwergewicht der russischen Impiorttatigkeit auf 
schwere Anlagen und komplizierte Maschinen zu 
verlegen. Besonders deutlich kommt diese Ten
denz, die sich in den nachfolgenden Jahren noch 
starker bemerkbar machen diirfte, auf dem Gebiete 
der russischen Landmaschineneinfuhr zum Aus- 
druck. Hier ergeben sich fiir den deutschen Land- 
maschinenbau wichtige neue Ankniipfungsmoglich- 
keiten auf dem russischen Markt, umsomehr ais es 
sich dabei vor allem um Anhangegerat zu Trak
toren haindelt, einen Geschaftszweig, in dem die 
deutsche Industrie in den Nachkriegsjahren festen 
FuB im RuBlandgeschaft gefaBt hat. Es liegen be- 
reits auch mehrere entsprechende russische An- 
fragen bei den verschiedenen deutschen Firmen 
vor. Bei diesen Maschinen handelt es sich vor 
allem um Traktorenpfliige, Frasmaschinen, Eggen 
mit Zugmaschinenantrieb, Grasmahmaschinen mit 
und ohne Zugmaschinenantrieb, Getreideschneidel- 
maschinen und Garbenbinder, Pferde- und Trakto- 
renrechen, komplizierte Kleedreschmaschinen, Tri- 
eure usw.

Was den Maschinenbedarf der russischen In<- 
dustrie anbetrifft, so diirften im laufenden W irt
schaftsjahr 1929/30 und in den nachfolgenden Jahren 
vor allem die E i s e n -  u n d  S t a h l i n d u s t r i e  
und die N a p h t a i n d u s t r i e  (in erster Linie die 
Naphtaverarbeitung, wo deutsche Craking-Anlagen 
sich seł)r bewahrt haben), ais Abnehmer deutscher
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Maschinen in Erscheinung treten, in etwas gerin- 
gerem Umfange die elektrotechnische Industrie und 
der Kraftwerkbau. Auf dem letzten Gebiet ist die 
amerikanische Konkurrenz sehr stark, wozu noch 
die eifrigen Bestrebungen der Sowjetregierung hin- 
zukommen, die eigene Produktion, in erster Linie 
den Bau von Standturbinen, zu forcieren. Uebetf- 
naupt śóllen Serienmaschinen in steigendem Mafie 
in Rufiland selbst gebaut werden. Man will rus- 
sischerseits auch auf der einen Seite den Kreis der 
Abnehmer auslandischer Maschinen in Rufiland 
moglichst auf die grofien industriellen Neubauten 
und die bereits bestehenden Grofibetriebe bieschran- 
ken, auf der anderen die Auftrage im Auslande in 
noch starkerem Mafie zusammenfassen, da die 
Russen hoffen, dann noch giinstigęre Preise und 
Kredit herauszuschlagen. Der Preisdruck der rus
sischen Besteller halt, wie die-neuesten Werkzeug- 
maschinenauftrage auf Grund der Rahmenlieferuings- 
yertrage gezieigt haben., noch immer an. Beispiels- 
weise ist es den deutschen Werkzeugmaschinen- 
fabriken, die im Jahre 1926 ihre Preise der Ber- 
Iiner Sowjethandelsvertretung unterbreiteten, bisher

nicht gelungen, trotz Steigerung cler Selbstkosten 
eine Aenderung dieser vollig veralteten Preise zu 
erlangen.

Es ist damit zu rechnen., da.B die russischen Be
strebungen nach einer Unabhangigmachung immer 
neuer Produktionszweige vom Auslande auch weiter 
im forcierten Tempo fortgesetzt werden., so dafi 
im Laufe der nachsten Jahre mit einer bedeutsa,- 
men Umschichtung in der deutschen Maschinenaus- 
fuhr nach Rufiland zu rechnen ist. Indesśen ist 
man sich auch in russischen Wirtschaftśkreisen 
iiber die Seh wierigkeiten einer solchen Unabhangig
machung' yollig im 'klarein und gerade in letzter 
Zeit ist von fiihrenden Sowjetwirtschaftlern im
mer wieder darauf hingewieśen wiorden, dafi die 
Mitwirkung des Auslandes, insbesondere auch 
Deutschlands, beim Auf bau der Sowjetindustrie 
noch lange nicht entbehrt werden konne. 'Infolge- 
dessen sind die Aussichten des deutschen Maschi- 
nenbaues auf dem russischen Markt, wenn die 
Sowjetregierung nicht wiederum zu einer allge- 
meinen Einschrankung des Imports greifen miifi; 
keineswegs unglinstig.

Die Ewansion der polnisdien smwefeisaureindusirie.
Von Dr.  E.  K u l s c h e  w s k i ,  W arschau.

D er rasćhe  A ufschw ung der polnischen Superphos- 
phatindustrie  hat in le tz ter Zeit d en  M angel an S chw efelsaure 
im m er s ta rk e r in E rscheinung  tre ten  lassen. Um dem  
M angel dieses w ichtigen A usgangsprodukts zu beheben, hat 
d ie  R eg ierung  bereits im  N ovem ber 1928 den  E infuhrzoll 
fiir Schw efelsaure von 1,50 auf 0,30 Zloty je  100 k g  erj- 
maBigt. A ber auch d iese M afinahm e hatte  nicht d en  erw ar- 
te ten  E rfolg , da das A ngebot auf den A uslandsm arkten  nicht 
ausreichend war, um  den  polnischen B edarf restlós abzu- 
decken. W ar andererse its  von der ostoberschlesischen Zink- 
industrie, w elche d ie S chw efelsaure ais N ebenproduk t bei 
d er V erarbeitung  von Z inkblende gew innt, eine nennensw erte 
P roduk tionsste igerung  nicht zu erw arten , so entschlofi sich 
die chem ische Industrie  zur Inanspruchnahm e an d ere r Roh- 
stoffąuellen . Sie g ing m ehr und m ehr zur E rzeugung  von 
Schw efelsaure durch V erarbeitung  von Pyriten  iiber, ein Be- 
streben, w elches die R eg ierung  ih rerseits dadurch  forderte, 
daB sie den  P roduzen ten  bei den  N eu installa tierungen  auf 
dem  Wegfe von Z ollnachlassen fiir die im  In lande nicht her- 
g estellten  M aschinen und A ppara te  entgegenkam .

Bei der B eurteilung des P roduk tionsstandes d e r p o l
nischen Schw efelsaureindustrie und ih re r S truk tu r ist vor 
allen D ingen  von der V orkriegszeit auszugehen, weil dieses 
P roduk tionsgew erbe  in den  einzelnen T eilgeb ieten  eine durch- 
aus abw eichende B edetitung hatte. D as w ichtigste Pro- 
duktionszen trum  stellt O stoberschlesien  dar, wo die S chw efel
saure friiher ais m ehr oder w eniger lastiges N ebenproduk t 
bei d e r Z inkb lendeverarbeitung  gew onnen w orden ist. N ach 
polnischen Q uellen nim m t m an das. Produktionsvolqm ei< 
dieses heu te  so em inent bedeutsam en A usgangsprodukts auf 
227 000 to 50° Be im  J a h re  1914 an. Im  heutigen  W estpo len  
produzierten  ferner 2 F ab riken  d e r F irm a Milch. Auf P yrite 
gestiitzt, ^ rz e u g te n  sie jahrlich  vor dem  K riege 130000 to 
Schw efelsaure nach ih re r U m rechnung  auf oO^Be. E benso  
w a ren  im  ehem als ósterreichisch-ungarischen G ebietsteil 2 
B etriebe mit 30 000 to 50° Be tatig , d ie ebenfalls Pyrite  ver- 
arbeite ten . W eit groB er noch - w ar die Z ahl d e r vor dem  
K riege in den fruher russischen G ouvernem ents ta tigen  
S chw efelsaurefabriken. U nm itte lbar vo'r K riegsausbruch p ro 
duzierten  h ier in sgesam t 9 B etriebe mit einem  E rzeugungs- 
g rad  von 80000 to 50u Be. D er groBte Teil ih re r P roduktion  
fand im  E igenbetrieb  V erw endung, da den  Schw efelsau re
fab riken  m eist . S uperphosphatfab riken  angeschlossen vvaren. 
D er au sw artige A bsatz dagegen  fiel nicht besonders ins Ge- 
wicht, denn  er bezifferte sich auf kaum  18000 to, w ovon 
die groB ere H alfte  yom  russischen H in terland  aufgenom m en 
w urde. So belief sich also  d ie S chw efelsaureproduktion  
in den je tz t zu Polen gehorenden  T eilgeb ie ten  vor dem  
K riege auf etw a 367 000. to 50(' Be.

In  der N achkriegszeit w urde die S chw efelsaureindustrie 
vor vollig neue: Aufgab'en gestellt. D er W iederaufbau der 
k rieg szersto rten  B etriebe vollzog sich verhaltnism aB ig schnell. 
A ber das vor dem  K riege bestehende harm onische Ver- 
haltnis zw ischen der aus Z inkblende und aus P yriten  her- 
geste llten  Schw efelsaure w urde je tz t getriib t durch einen 
verscharften  K onkurrenzkam pf, aus dem  naturgem aB  die ost- 
oberschlesische Industrie  ungeschw acht hervorging. V om  Aus- 
landsbezug, auf w elchen P olen  in den ersten  W iederaufbau- 
jah ren  angew iesen  war, m achte es sich bereits 1922 unab- 
gangig, wo seine S chw efelsaureausfuhr den  nicht m ehr nen- 
nensw erten  Im port weit iibertraf. D er E in fuhrbedarf zeigt 
seitdem  eine stark  riicklaufige B ew egung, wie folgende, 
iibrigens nur approxim ativ  zu nehm ende am tliche S tatistik  
ze ig t: , 1  I I  i i ' ! . .

1922 1923 1928
Polens Schwefelsaureeinfuhr in to 6 562 1062 861 
Polens Schw elelsaureausfuhr in to 29 020 65 200 29189

Seit 1923 zeig t die polnische Schw efelsaureproduktion  
einen nur zeitw eilig un terb rochenen  A ufstieg, w obei bem er- 
kensw ert ist, daB an  d ieser Zunahm e d e r P roduktion  vor 
allen D ingen O stoberschlesien  partiz ip iert. D ieser ProzeB geht 
denn auch mit D eutlichkeit aus fo lgender Z usam m enstellung 
hervor, der ais E inheit eine Saure von 50u Be zugrunde ge- 
legt ist. *So betrug  d i e ; Schw efelsaureproduktion  in to :

aus anderen *
aus Zinkblende Rohstoffen Insgesamt

1923 223 370 39 639 263 009
1925 247 498 20 579 268 077
1926 210 347 21500 . 231 847
1927 267 257 23 600 290 857
1928 306 691 24 200 330 891

Freilich konnten  E rzeugung  und uberw iegende N ach- 
frage  nicht auf d ie  Preisb ildung  ohne EinfluB bleiben. Und 
so laBt sich insbesondere seit N ovem ber y. Js ., ais sich ein 
m erklicher R ohstoffm angel auf dem  po ln ischen  M arkte fuhh  
bar m achte, eine ziemiach starkę Auf w art sbew egung  der 
P re ise  beobachten , die selbst durch  die E rm aB igung d e r p o l
nischen E infuhrzólle (22. 11. 1928) nicht au fgehalten  w erden 
konnte. D er Preis fiir 92/94 o o Schw efelsaure betrug  beim  
W aggonbezug  im Jan u ar 1925 etw a 50 schw. Fr. je to, 
stieg im Juli 1926 auf 68,82 schw. Fr. um sich w ahrend  des 
Jahres 1927 ungefahr auf dem selben Niveau zu halten. 
A ber schon im N ovem ber 1928 erreicht die Schw efelsaure 
einen Preis von 75,80 und im M arz 1929 einen solchen von 
87,20 schw. Fr. je to.

Im  allgem einen  wird angenom m en, daB die ostober- 
schlesische Schw efelsaureproduktion  ih ren  K ulm inationspunkt
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schon erreicht hat. M an fiihrt dabei das A rgum ent ans
i Feld, daB d ie  E rzeugung  h ier m it d e r Z inkblendeverarbeitung  

kausal verkniipft ist, und da  d ie  K onjunktur auf dem  W elt- 
z inkm ark te  eher eine V ersteifung des A bsatzes verspricht, 
liegt ein R iickgang d e r Ziinkproduktion durchaus im Bereich 
der W ahrseheinlichkeit. D as w iederum  miiBte zur Vermin- 
derung  d e r Schw efelsauęeproduktion fiihren. Auf keinen 
Fali wird m an nach L age d e r D inge dam it rechnen  kónnen, 
daB O stoberschlesien den heu te  so stark  steigenden  B edarf 
an  Schw efelsaure zu decken  verm ag. D iese E rw agung  wird 
m an in B etracht ziehen miissen, wenn m an die jetzig-e Pro- 
duktionspolitik  Polens geb iih rend  w iirdigen will. Sie g ipfelt 
unverkennbar in dem  B estreben, durch N eubau auf Pyrite  
abgeste llte r Schw efelsaurefabriken den standig  zunehm enden 
R ohstoffbedarf seiner S uperphosphatindustrie  selbst abzu- 
decken, um  nicht in A bhangigkeit vom A uslande zu geraten .

R ichtunggebend  diirfte h ierbei d ie V erm utung sein, 
daB d ie  L andw irtschaft ih ren  B edarf an  Superphosphaten  
bei w eitem  noch nicht voll en tfaltet hat und daher mit einer 
noch gróB eren N achfrage nach S uperphosphat gerechnet 
w erden kann, wenn d e r bereits begonnene Intensiv,ierungspro- 
zeB d e r L andw irtschaft erst w eitere K reise schlagt. K iinftig 
kam e es also nur noch ąuf einen planm aB igen A usbau der 
auf P yrite  a is R ohstoff gestiitz ten  Schw efelsaurefabriken/ 
an  und ihr P roduktionsverm ógen  zu heben, liegt gegenw artig  
im M ittelpunkt der B estrebungen  sow ohl des polnischen 
Staates wie auch der P rivatw irtschaft.

N eben  den zwei in Warscha.u und Luboń Pyrite  verar- 
beitenden Fabriken , die zusam m en etw a 50000 to Schwefel 
saure 50°Bć henstellen, w erden gegenw artig  drei neue F a 
briken in Kielce, R udniki und Luboń gebaut. B eschlossen 
ist ferner der N eubau einer F ab rik  in W loclaw eck, d ereń  
G rundung m an auf belgische K apitalbeteiligung zuriickfuhren 
diirfte. D as P roduktionsverm ógen  der vier neuen B etriebe, 
die ih re  E rzeugung  kaum  vor Ende. 1930 aufnehm en diirften, 
schatzt m an auf rund 100 000 to, so daB Polen nach Vollen- 
dung der N eubauten  mit einer Jąh resp roduk tion  von 475 000 
to Schw efelsaure 50°Be rechnen kónnte. Inw iew eit dariiber 
hinaus d ie zw ei je tz t bestehenden  F abriken  w eiter ausgebaut 
w erden sollen und  ih re  Produktion- dadureh  heben  kónnen, 
bleibt h ier auBerhalb d e r E rw agung.

D a d ie S uperphosphatindustrie  ais H aup tabnehm er der 
Schw efelsaure au ftritt, w ird von ih re r A ufnahm efahigkeit 
auch die kunftige Forten tw ick lung  d e r Schw efelsaurefabriken 
bedingt. B islang zeichnete sich d ie polnische S uperphos- 
phatproduktion  durch einen konstan ten  Auf stieg aus, denn 
w ahrend 1921 erst 55 000 to hergestellt w urden, stieg die E r 
zeugung im letzten  Ja h re  bereits au f 345 000 to. Z ur E r 

zeugung dieses K ontingents w ar ein A ufw and an  Schw efel
saure in H óhe von 228 000 to notw endig . N ach dem  bishe- 
rigen  V erlauf d e r  Supeifphosphatproduktion  g laub t m an 
sie bąld auf 550 000 to heben  zu kónnen, was einem  Schw e- 

'‘felsaureverbrąuch  von 366000 to 50°Bć entsprache. D am it 
ist ąber, w enigstens theoretisch  gesehen, d ie A ufnahm ekapa- 
zitat des B innenm ark tes noch nicht erschopft. es wird. nam- 
lich dayon ausgegangen , daB Polen iiber eine u n te r A cker- 
ku ltu r stehdnde B etriebsflache von 18 Mili. ha. verfiigt und 
daB cłie N orm  des Superphosphatverb rauchs nach dem  
V orkriegsstąnde etw a 38 kg  je  ha betrag t. E rre ich t also 
d e r B edarf d e r polnischen L andw irtschaft an S uperphosphaten  
erst w ieder sein yorkr.iegsniveau, dann  w urden  jahrlich  etw a 
684 000 to S uperphosphat verbraucht und fiir d ie  H er- 
stellung dieses Q uantum s 453 000 to Schw efelsaure 50°Be 
notw endig  sein. DaB d iese V erbrauchsnorm  durchaus rea l 
ist, erg ib t sich nach Ansicht der polnischen Fachkre ise  aus 
der T atsache, daB d e r S uperphosphatkonsum  D eutschlands 
ungefahr 98 k g  je  ha betrag t. V orerst liegen a llerd ings d ie 
P reise  landw irtschaftlicher E rzeugn isse  so niedrig, daB an 
eine so w eitgehende B eschleunigung des landw irtschaftlichen 
In tensiy ierungsprozesses kaum  gedach t w erden kann.

D ie andern  V erbraucher an  S chw efelsaure spielen dem  
gegenuber eine un te rgeo rdne te  Rolle. D ie N aph taraffinerien  
verbrauchen  nach dem  gegenw artigen  S tand  ih re r E rz e u 
gung  kaum  m ehr ais 20000 to auf 50°Be um gerechnete  
Schw efelsaure. W eitere 15 000 to w urden  1928 von d en  ein- 
heim ischen Salzsa.ureproduzenten in  A nspruch genom m en. 
D er B edarf der K unstseidenindustrie beziffert sich ań t 12 000 
to 50°Be und eher w ird er k iinftig  zuriickgehen. D ie 60° 
und 66°Be . verarbeitende M etallindustrie beschrank t sich bei 
ihrem  V erbrauch auf etw a 10 000 to, und auch h ier ist eine 
nennensw erte  B edarfssteiger^ng  nićht zu erw arten . Insgesam t 
wird d e r polnische Inla^ndbedarf nach  dem  S tande von 1928 
auf 354 000 to H 2S 0 4 50°Bć angenom m en. D iese Z iffe r  
sp iegelt jedocli noch nicht d en  tatsachlichen V erbrauch' 
w ieder, der ąngesich ts des geringen  A ngebots n ied riger war. 
Bei einer E igenerzeugung  von 330 891 to im  Ja h re  li928 
w urden 861 to Schw efelsaure im porie trt und um gekeh rt 
29 189 to exportiert, so daB d e r effektive V erbrauch  302 563 
to ergeben  wiirde, w ahrend  der In landbedarf d ie Z iffer von 
354 000 to erreichte. E s w urden sonach im  letzten  Ja h re  ca. 
15% des einheim ischen Schw efelsaurebedarfs ungedeck t ge- 
blieben sein, w as die Schw ierigkeiten  in d e r  ausreichenden  
B eschaffung kennzeichnet. Mit R ucksicht darauf erk lart sich 
wohl auch der E xpo rtriickgang  polnischer S chw efelsaure 
im laufenden Jah re , d e r  sich fiir die ersten  5 M onate au f 
kaum  7898 to belauft.

Stakfurwandlungen im ditóenltandel Esflands.
Eine Betrachtung der AuBenhandelsbilanz fiir 

die e r s t e n  n e u n  M o n a t e  vorigen Jahres ergibt 
tolgendes Bild:

Wahrend der Wert der W a r e n e i n f u h r mit 
94,36 Millionen gegenuber 94,74 Millionen Kronen 
im Viorjahre unbetrachtlich abgenommen hat, 
steht die A u s f u h r  mit 87,01 Mili. Kronem noch 
Weit hinter der des Vorjahres mit 96,37 Mili. Kr. 
zuriick:. Der U m s a t z betrug in den ersten neun 
Monaten vorigen Jahres 181,47 gegen 191,11 Mili. 
Kr. im Vorjahre. Die Bilanz weist einen P a s -  
S l y s a l d o  von 7,35 gegenuber einem Aktivsaldo 
Jrn Vorjahre von 1,63 Mili. Kr. auf. Da die Passi- 
yitat der vorjahrigen Halbjahresbilanz 12,8 Mili. 
Kr. betrug, ist immerhin im le t z t e ń V i e r t e 1 - 
Ją h r e i n e  e r h e b 1 i c h e V e r b e s s e r u n g der 
bilanz eingetreten. Nach Warengruppen geordnet 
stellte sich die Einfuhr wie folgt (in Mili. Kr*):

19^9 1928
T , , Mili. Kronen
Lebende T iere  — 0,11
Lebens- und GenuBm ittel 29,70 25,64
g ohsto ffe  und H alb fab rika te  23,72 25,37
£ertig w aren  40,22 43,32
^aelm eta lle  und -steine 0 72 0,30

Summa 94,36 94,74

Ausschlaggebend in der Gruppe 2 ist die Ein
fuhr von G e t r e i d e u n d  -M. e h 1, die auf Grund 
der schlechten Emte des Jahres 1928 von 13,15 
auf 18,18 Mili. Kr. gestiegen ist. Ferner hat dei4 
Z u c  k e r  i m p o r t  sich vori 17 234 auf 20 610 to 
erhóht, was zum Teil auf dis Entwicklung in der 
Konfiturenindustrie zuriick,gefiihrt wird. Auch die 
T a b a k  e i n f u h r  ist vo;n 559 auf 64,4 to gestiegen. 
Unter den Rohstoffen und Halbfabrikiaten 'ist hirt- 
sichtlich der Einfuhr von R o h h a u t e n  und sonstir 
gen animalischen Produkten ein Riickgang der Ein
fuhr von 3,01 auf 2,06 und bei B a u m w o l l e  von 
8,67 auf 7,92 Mili. Kr. festzustellen. Bemerkenswert 
ist die A b n a h m e  in d e r  E i n f u h r  v o n  F e r -  
t i g f a b r i k a t e n .  Textilwaren wurden fiir 10,31 
gegen 12,30 im Vorjahre, Metallwaren fiir 3,35 
gegen 4,05, Mineralwaren fiir 1,36 gegen 2,06 MilL 
Kr. im Vorjahre eingefiihrt. Dagegen stieg die 
Einfuhr von Papierwaren, dereń Zoll bekanntlich 
herabgesetzt worden war, von 1,27 auf 1,45 Mili. 
Kr. Die Einfuhr von M a s c h i n e n  u n d  A p p a -  
r a t e n  halt sich auf etwa derselben Hóhe wie im 
Yorjahr. Die Zunahme der Einfuhr in der Gruppe 
Edelmetalle und -steine ist auf die Anschaffung von 
Silber zu Pragungszwecken zuriickzufuhren.
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Die A u s f u h r z i f f e r n  weisen demgegeniiber 
folgende Veranderungen auf (in Mili. Kr.):

1929 1928
L ebende T iere  0,40 1,32
Lebens- und GenuBm ittel 32,46 36,72
R ohstoffe  und H a lb fab rika te  27,39 29,48
F ertig fab rik a te  26,76 28,38
E delm eta lle  und -steine —_______ 0>^7

S u m m a 87,01 96,37

Die Ausfuhrziffern zeigen einen a l l g e m e i n e n  
R i i c k g a n g  auf allen Gebieten. Die B u t t e r a u s -  
f u h r  ist mengenmaBig von 9095 auf 9125 to ge- 
stiegen, die Wertziffer stellt sich indessen auf 25,62 
Mili. Kr. gegen 26,17 im Vorjahre. Die Ausfuhr 
von F l e i s c h w a r e n  ist von 3,48 auf 2,42 Mili. 
Kr. zuriickjgegangen, wahrend die K a r t o f f e l a u s -  
f u h r  fast vollkommen ausgefallen* ist (0,85 gegen 
3,40 Mili. Kr.). In der dritten Gruppe'ist der Riick'- 
gang der H pJ z a u s f u h r  vpn 15,56 auf 12,07 
Mili. Kr. ausschlaggebend gewesen, clagegen hat 
der Export von Z e l l u l o s e  von 3,07 auf 4,66 Mili. 
Kr., der F l a c h s e x p o r t  von 6,61 auf 6,88 Mili. 
Kr. zugenommen. Die Ausfuhr von H o l z w a r e n  
ist von 4,43 auf 3,83, diejenige von‘Papierwaren von 
5,62 auf 4,87 und die Ausfuhr von Zement von 
0^75 auf 0,70 Mili. Kr. zuriickgegangen. Unter den

industriellen Fabrikaten ist die Zunahme der Aus
fuhr von Textilwaren von 13,62 auf 15,12 Mili. 
Kronen hervorzuheben.

Ais H a u p t g r u n d e  f i i r  d i e  S t r u k t u r  u n d  
V o l u m e n . v e r a n d e r u n g  im AuBenhandel wer- 
den allgemein bezeichnet die M i B e r n t ę des Jahres 
1928, die zu einsr Erhóhuing der Getreideeinfuhr, 
einem Riick|gang des Kartoffesexports und zum 
Stillstand der Butterausfuhr fiihrten, und indirekt 
durch Schwachung der Kaufkraft zu einer Verrin- 
gerung der Einfuhr von Fertigwaren beitrug, fer- 
ner die Einschrankung der Bankkredite und schlieB- 
lich die recht bedeutenden Konjunkturwandlungen, 
in erster Linie der scharfe Riickgang des Bacon- 
exports und der Ausfuhr von Holzmaterial.

Die allgemeine Geschaftslage weist imVergleich 
zum Herbst 1928 insofern eine Veranderung auf, 
ais die A u s s i c h t e n  a u f  e i n e  S t a r k u n g  
d e r  K a u f k r a f t  d u r c h  d i e  g u t  E r n t e  des 
Jahres 1929 in manchen Branchen eine Belebung 
des Geschafts hervorgerufen hat. Die Krise der 
Zahlungsunfahigkeit hat aber andererseits eine 
groBe Anzahl von Firmen in Mitleidenschaft ge- 
zogen, wobei die auBerordeintliche Zunahme der 
Wechselproteste eine deutliche Sprache spricht.

Was sagi ein ittiircndcr EsporlKaufmaim 
filier den Werf der Reklame ?

Der K am pf um die W iedergew in n un g der E xportm arkte tobt draufien. 
Macht Euch in der Heimat von dem Fehler frei, der oft im Kriege gemacht worden ist, die 
M einung der E tappe hoher zu schatzen  a is  d ie jen ig e  derer, d ie  in  der  
v ord ersten  D reck lin ie  steh en . Die Heimat — Regierung, die Spitzenverbande wie 
jeder einzelne Kaufmann — móge auf die Stimme des Auslandskaufmann achten, wenn sie 
auch weither schallt, die aber sagt:
L egt Ihr in  der d eu tschen  H eim at endlich den  F eh ler ab, Euch ein- 
zub ilden , dafi w ir, w ie  vor dem  K riege, d as G esch aft nur durch d ie  GUte 
und P re isw iird ig k e it unserer W are m achen  konnen, ohne dazu m  um - 
fa ssen d er  W eise  d ie  W erbetrom m el ruhren zu m tissen . Ihr m iifit in  
d ieser  B eziehung u n sere K onkurrenz nachahm en; dort is t  der W ert der  
P rop agan d a la n g st erk an n t w orden , und grofie O rgan isationen  sind m it 
u ngeheuren  M itteln  au fg eb a u t w orden , d ie  d ie  R ek lam e fur den  heim ischen  
A bsatz  b etre ib en .

Der „Oslsee-Hander Ist ani dem Oslsee-ExporlmarKl 
das Organ, das den Kampf lOr den helmisdien Absatz 
erfolgreldi befrefbl.



15. Januar 1930 O S T S E E - H A N D E L

Lebendes Vien

Pferde

Fohlen

Rinder

K alber

Schafe

Ziegen

Schweine

Ferkel

Truthuhner

Ganse

Enten

Hiihner

sonstg. leb. Vieh

frisches F leisch

geschlachtetes 
Gefliigel u. W ild 
gerauch., gesalz. u. 
konserv. Fleisch 
und Speck

29
28
29
28
29
28
29
28
29
28
29
28
29
28
29
28
29
28
29
28
29
28
29
28
29
28
29
28
29
28
29

28

11935 
13 643 

12 
6

3 948 
2 759

11522
11088

389
439

3
3

26 796 
12 546 

400 
2 467 

15 567 
7 245
4 893 
1734 
2188 
2 541

59 120 
50 397 
1247 

219 
1671,0 

841,8
59.8 
34,0
3,1

12.9

9 125,7 
2 420,1

27.6
92.0 

310,9
86.3
82.3
21.1
17.7
16.3 

445,4 
241,6

8,5
1,4

to 6 019,6 
„ 2 610,3 
» 162,7 „ 88,1 
„ 10,7

44,0

25 406 
12 429 

2

14 413 
6 473 
2 715 
1447 
2163 
2 508 

58 658 
49 485 

1076 
121 

1 261,5 
642,4 
50,4 
23,2 

0,1

1,6

Wie ersichtlich, hat die Ausfuhr von Vieh und 
namentlich auch von S c h w e i n e n  nach Deutsch- 
land, die iibrigens in der Hauptsache a u s  d em  
M e m e l g e b i e t  stammt, im verflossenen Halb- 
jahr gegenliber der Vergleichszeit 1928 ganz be- 
deutend zugemommen. Dies ist zweifellos eine Folgę 
des am 22. Februar v. Js. in Kraft getretenen neuen 
Handelsvertrages, der auch gewisse Erleichterun- 
gen auf veterinarpolizeilichem Gebiet mit sich ge- 
bracht hat. Dabei ist interessant zu beobachten, daB 
gleichzeitig die P r e i s e  eine betrachtliche Stei,- 
gerung erfahren haben. Stellt sich doch der durch^ 
schnittspreis bei Schweinen auf 340 Lit (gegeniiber 
nur 193 Lit im 1. Halbjahr 1928), bei Rindern auf 
|05 Lit (549 Lit) je Stiick und bei Fleisch auf 360 
Lit (310 Lit) je to. Von den iibrigen Beiziehem 
htauischen Viehs ist lediglich L e t t l a n d  zu nemnen, 
Qąs 2016 Stiick Pferde im Werte ,von 1164 800 
Lit (2787 Stek. im Werte von 1298 700 Lit), 1390

Stiick
Stiick
Ferkel
Werte

Deufschlands Anfeil am lUauischen
Der Gesamtwert des litauischen V i e h - Exports 

hat sich im 1. H a l b j a h r  v. Js. im Vergleich zur 
selben Zeit des Vorjahres um nanezu 90 o/0 erhoht 
und sich auf 21974 700 Lit (gegenuber 1147,7 900 
Lit) beziffert. Deutschland, das im wesentlichen 
die litauische Ausfuhr von lebendem Vieh auf- 
nimmt, steigerte im gleichen Zeitverhaltnis seine 
Beziige um 146,6 o/o und zwar auf 15 280 600 Lit 
(6187100 Lit). Der gesamte F l e i s c h  export be- 
lief sich auf 1733,9 to (888,7 to) im Werte von 
6193 000 Lit (2 742 400 Lit), wovo;n Deutschland 
1312 to (667,2 to) im Werte von 4 509 500 Lit 
(2 219 800 Lit) empfing. Auf die einzelnen Arten 
bezw. Sortem verteilt sich die Ausfuhr in den 
beiden 1. Halbjahren 1929 und 1928, wie folgt:

Fleisch- und Vieh-Exporf.
Schweine im Werte von 457100 Lit (86 
im Werte von 14 000 Lit) und 398 Stiick 
im Werte von 27 400 Lit (2467 Stiick im 

von 92 000 Lit) empfing.

Kursę.
Revaler Bórsenkurse.

Estlandische K ronen.

Gesamtausfuhr Davon n. Deutschl.

l.H lb j. Stiick 1000 Lit Stuck 1000 Lit
7102,1 2189 1337,0
5 818,0 2 464 829,0

2,2 2 0,7 
0,7 -

2 786,3 3 675* 2 593,0
1517,0 2 354 1377,6
1863,9 11486 1860,8
1 242,8 10 041 1 211,4

22,0 346 20,1
20,6 274 16,4
0,1 1 —

8 668,6 
2 402,1

° 'l
287,8
78,0
44,8
17,4
17,6
16,2

442,2
237,7

7,8
1.3

to 4 379,3 
„ 2 151,9 
., 128,2 
„ 65,3 „ 2,0

2,6

Gemach t 2. Jan. 3. Jan. 4. Jan.
Kaufer Verk. Kaufer | Verk. Kaufer Verk

Neuyork . . . _ 372.45 373 45 37260 373.60 372.85 373 85
London . . . --- 18.18 18.23 18.18 18.23 18.18 18.22
Berlin . . . . -- 89.00 89.60 88.95 89.55 88.95 89.55
Helsingfors -- 9.35 9.40 9.35 9.40 9.35 9.40
Stockholm . . --  * 100.30 100.90 100.25 100.85 100.20 100.80
Kopenhagen . -- 99.90 100.50 99.85 100.45 P9.85 100.45
Oslo . . . . -- 99.85 100.45 99.85 100.^5 99.85 100.45
Paris . . . . -- 14.65 14.90 14.65 14.90 14.65 14,90
Amsterdam -- 150.30 151.10 150.30 151.10 150.40 151.20
Riga . . . . -- 71.95 72.45 71.95 72.45 71,95 72.45
ZQnch . . . -- 72.35 72 95 72.35 72.95 72.30 72.90
Braesel . . . -- 52.15 52.65 52.15 52.65 52.10 52.60
Mailand . . . - 19.50 19.9H 19.50 19.90 19.50 19.90
Prag . . . . -- 11.05 11.25 11.05 11.25 11.05 11.25
W ien . . . . -- 52.45 53.05 52.45 53.05 52.45 53.05
Budapest . . , - 65.45 66.15

42.80
65.45 66.15 65.45 66.15

Warschau . . - 41.60 41.60 4280 41.60 42.80
Kowno . . . -- 36.75 37.35 36.75 37.35 36.80 37 40
Moskau (Scheck) 
Danz i g . . . .

- 191.50 193 — 191.50 193.- 191.50
72.70

193 —
72.70 73.30 72.70 73.30 73.30

Rigaer Borsenhursc
Lettlandisdhe Lat. (Ls.)

2. Jan. 3. Jan. 4. Jan.
Kauf. 1 Verk. Kaut. Verk. Kam. Verk.

1 amerik. Dollar . . 5.171 5.181 5.171 5.181 5.173 5.1831 Pfund Sterling. . . 25.22 25.27 25.22 25.27 25.22 25.27100 franz. Francs . . . 20.31 20.46 20.31 20.46 20.31 20.46100 belg. Belga . . . . 72.20 72.75 72.15 72.70 7215 72.70100 schweizer Francs 100.15 100.90 100.15 100.90 100 10 100 85100 italienische Lire . . 2 7 .- 27.21 27 — 27.21 27.01 27.22100 schwed. Kronen . . 139.— 139 70 138.90 139.60 138.90 139.60100 norweg. Kronen . 
100 danisene Kronen .

138.40 139.10 138.40 139.10 138.40 139.10138.40 139.10 138.40 139.10 138.40 139.10100 ósterr. Schilling . . 72 60 73.30 72.60 73.30 72.60 73.30100 tschecho-slowac. Kr. 15.31 15.46 15.31 15.46 15.31 15.46100 holland. Gulden . . 208.35 209.40 208.30 209.35 208.35 209.40100 deutsche Mark . . 123.35 121.00 123.30 123 95 123.30 123.95100 finnland. Mark . . 12.96 13.08 12.96 13.08 12.96 13.08100 estland. Kronen . . 138.15 138.85 138.15 138.85 138.15 13X85100 poln. Zloty . . . .  
100 litauische Lits . . .

57.55 5\75 57.55 58.75 57.55 58.75
51.30 5 2 .- 51.30 52.— 51.30 52.—1 SSS R-Tscherwonez

Kursnofierungen der Finlands-Banh.
Finniandische Mark. Verk3uter.

31.D ez. 2. Jan. 3. Jan. 4. Jan.
N e w - Y o r k ................................. 39,70 39.70 89,70 39,70
L o n d o n .....................................  194.10 194,15 194,00 193 90
S to c k h o lm ................................. 1071,00 1071 00 1070,00 1069.50
B e r l in .......................................... 951.00 951.00 950,00 959.00
P a r is ..............................................  157,00 157,00 157.00 157,00
Brdssel . . . . .  557.00 557,00 557,00 556,50
A m sterd a m ................................  1605,00 1605,50 1605,00 160 i. 00
B a se l..............................................  773.00 773.00 772,50 772.00
O s l o .............................................. 1067.00 10H7,00 1060.50 1066.00
K openbagen............................  1067,00 1067.00 1066,50 1006,00
P r a g .......................................... l l \5 0  118,50 118.50 118,50
Rom ..........................................  208.50 208,50 208.50 208,50
R e v a l ..........................................  1066.00 10*6.00 1065,00 lOfliOO
Riga .....................................  769,00 7*i9 00 769 00 769.00
Madrid ...................................... 535,00 535,00 535.00 533,00
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Dte Yersorgung Sieiiins mii elehlrisdier Arbeii.
D ie G rundlage fiir d ie  V ersorgung  d e r S tad t S tettin  mit 

e lek trischer A rbeit b ildet d ie  G roB kraftw erk  S tettin  A.-G,, 
d ie im  J a h re  1911 gegriindet w urde und die augenblicklich, 
mit einem  A ktienkapita l von 71/2 M illionen M ark arbeite t, 
w ahrend d ie bei d ieser G esellschaft investierten  Sum m en 
et was iiber 22 M illionen M ark betragen . D as G roB kraftw erk 
S tettin  ist d ie  E rzeu g ers ta tte  fiir den  gesam ten  S trom bedarf 
d e r S tad t S tettin . A uBerdem  liefert d iese G esellschaft einen 
groB en T eil des S trom bedarfs der U eberlandzen tra le  Pom- 
m ern  A.-G. Stettin . D iese V erbindung d e r E rzeugung  des 
S trom es sow ohl fiir d ie S tad t S tettin  ais aueh fiir das Land- 
geb iet ist insofern  eine gliickliche Lósung, ais dadurch  eine 
m oglichst ra tionelle  E rzeugung  des S trom es erm oglicht wird.

D em  G roB kraftw erk  S tettin  stehen fiir die E rzeugung  
der e iektrischen A rbeit auBer a lteren  A nlagen mit 14 Atm. 
B etriebsdruck  auch eine m oderne H ochdruckanlage mit 32 
Atm. B etriebsdruck  zur V erfiigung. D iese A nlage wird 
augenblicklich, sow eit es d ie  K essel betrifft, bedeutend  er- 
w eitert. V oraussichtlich im  F riih jah r dieses Jah re s  kom m en
2 neue H ochdruckkesse l a lle rm odernster B auart von je 
1000 m 2 H eizflache in  B etrieb. —

D ie gesam te  im  G roB kraftw erk S tettin  installierte Ma- 
schinenleistung b e trag t 72 000 kW , eine Leistung, die hin- 
reicht, in  a llen  F allen  auch bei Ausfall des gróB ten Ma- 
sch inenaggregates d ie  W intersp itze  mit L eichtigkeit zu be- 
w altigen. —

D as G roB kraftw erk  beliefert d irek t mit H ochspannungs- 
strom  d ie  S te ttiner G roB abnehm er, sow eit sie einen Jah resbe- 
d arf von iiber 200 000 kW h haben. D ie w ichtigste Ab- 
g ab esta tte  fiir die Industrie  ist oderabw arts das W erftgelande, 
oderau fw arts  d ie  G egend in  d e r N ahe d e r S tadtischen W erke. 
D ie A u to-S toew erw erke sow ie die N ahm aschinen-S toew er- 
werkei beziehen  ebenfalls ih ren  gesam ten  S trom  ausschlieBlich 
vom  G roB kraftw erk . Selbstverstandlich  deck t auch die 
S te ttiner S traB en-E isenbahn-G esellschaft ih ren  gesam ten Be- 
darf an e lek trischer A rbeit beijn  G roB kraftw erk  und form t 
ihn ih rerse its  m ittels G leichrichter und U m form er auf die 
G le ichstrom fahrdrah tspannung  von ca. 600 Volt um. Des- 
g leichen w erden auch  die um fangreichen U m schlaganlagen  
d er S te ttiner H afengesellschaft im  H eih erw erd erh afen  fu r 
K ohlen und E rz  sow ie d ie K rane des F reihafens, sow eit sie 
elektrifiz iert sind, vom G roB kraftw erk  mit S trom  bedient. —

E in  w ichtiger K onsum ent ist ferner die D eutsche Reichs- 
bahn-G esellschaft, d ie  ih ren  gesam ten  S trom bedarf in den  
beiden  B ahnhofen, H aup tbahnhof und H aup tgu terbahnhof, 
vom  G roB kraftw erk  ais H ochspannungsstrom  von 15 000 Volt 
bezieh t und  ihn ih rerseits m ittels um fangreicher G leichrichter- 
a n ia g e n ' auf G leichstrom -N iederspannung von 220 Volt um- 
form t. F iir d ie R eichsbahn ist von aussch laggebender Be- 
deu tung  eine abso lu te  S icherheit der S trom versorgung . E s be- 
deu tet a lso  d e r AnschluB d e r R eichsbahn an  das N etz des 
G roB kraftw erkes, d e r vor 3 Ja h re n  erfolgt ist, ein ganz be- 
sonderes Z u trauen  zu d e r  zen tralen  S trom versorgung.'

D ie gesam te  S trom m enge, die von d e r  G roB kraftw erk 
S tettin  A.-G. an G roB konsum enten in  der Zeit vom 1. 4. 28 
biq 31. 3. 29 abgegeben  wurde, be trug  26 077 422 kW h. —

Fiir d ie Versorg:ung d e r K leinkonsum enten im  Stadt- 
gebiet links der Od er kom m en die S te ttiner E lek triz ita ts- 
w erke A.-G. in F rag e  und fiir das1 S tad tgeb ie t rech ts d e r 
O der d ie S te ttiner H afen-E lek triz ita tsw erk  G. m. b. H . 
E rs te re  G esellschaft arbeite t mit einem  A ktienkapital von 
71/2 M illionen M ark. D as von ihr invesitierte K apitał be trag t 
rund 15 M illionen M ark, w ahrend die zw eite G esellschaft ein 
G esellschaf tskap ita l von Rm. 500 000.— besitz t und ins- 
gesam t ca. 1 Million M ark in ih ren  A nlagen investiert hat.

D ie S te ttiner E lektrizitatsW erke besitzen  4 groBe Um- 
fo rm erw erke  und  zw ar in der H eiligegeiststraB e, in der Fal- 
kenw alder StraBe, in G rabów  und in d e r Jageteu ffe lstrafie . 
D iese U m form er w erke sind teils mit ro tierenden  U m form ern, 
teils mit Q uecksilberdam pfgroB gleichrichtern  ausgeriistet und 
form en die vom G roB kraftw erk gelieferte  H ochspannungs- 
energ ie  in  G leichstrom energie von 2x220 Volt um. —

In den  A uBenbezirken der S tad t besitzen  d ie S te ttiner 
E lek triz ita ts  w erke eine ganze Reihe'' von k leineren  Um- 
spannerstationen, wo m ittels ruhender, nicht in  B ew egung 
befindlicher T ransfo rm ato ren  die H ochspannung auf 380 Volt 
herabgese tz t wird. —

D ie S te ttiner H afen-E lek triz ita tsw erk  G. m. b. H . form t 
in ih rem  U m form erw erk  F reihafen  in derselben  W eise den  
hochgespannten  D rehstrom  auf G leichstrom -N iederspannung 
um. Auch drese G esellschaft besitz t in  den  w eiter auBenlie- 
genden  B ezirken einige k leinere U m spannerstationen. -—

Im  G eschaftsjahr 1928/29 (1. 4.—31. 3.) haben  die 
S te ttiner E lek triz ita tsw erke  vom  G roB kraftw erk  S tettin  
27 710 444 kW h  und d ie  S te ttiner H afen-E lek triz ita tsw erk  
G. m. b. H . 2 894 855 kW h abgenom m en. U n ter H inzu- 
ziehung des B edarfs d e r U eberlandzen tra le  Pom m ern A.-G. 
von 50 676 265 kW h ergib / sich eine A bgabe des G roB kraft
w erkes S tettin  A.-G. von' 107 358 896 kW h, eine M enge, die 
un ter B eriicksichtigung des E igenbedarfs und d e r Leitungs- 
verluste  e iner E rzeugung  von 116 537 159 kW h entspricht. 
F iir d ie E rzeugung  d ieser S trom m enge sind in einem  Jah re  
iiber 100 000 to K ohlen  verfeuert w orden. —

D ie S attigung  d e r S tad t S tettin  mit e lek trischer Arbeit 
ist bereits sehr weit fo rtgeschritten . P rak tisch  wird dio 
ganze  S te ttiner Industrie  vom G roB kraftw erk  S tettin  bezw . 
von den U nterverte ilungsgesellschaften  mit e lek trischer A rbeit 
versorgt. —

D ie T atsache, daB in  S tettin  ca. 67 000 K leinkonsum en
ten  elektrische A rbeit bei einer B evólkerungsziffer von rund 
250 000 E inw ohnern  abnehm en, deu te t fe rner darau f hin, daB 
auch p rak tisch  jed e r H aushalt mit einem  eiektrischen A n
schluB yersehen ist. —

.............................................................................................................................................................................1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .......... ..
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Sdiweden.
AuBenhandel. W ie eine von „G. H. & S. T .“ iibernom - 

m ene (TT )-M eldung besagt, hat der statistische E xpert, 
K om m erzienrat Jansson  vom H andelsam t (K om m erskolle- 
gium) dem  V ertre ter von „Svenska M orgenbladet“  erklart, 
d a B  d a s  J a h r  1 9 2 9  i n  h a n d e l s w i r t  s<c h a  f 1 1 i - 
e h e r  B e z i e h u n g  d a s  g l a n z e n d s t e  i s t ,  d a s  
S c h w e d e n  j e m a l s  e r l e b t  h a t .  D er gesam te H andels- 
um satz Schw edens in diesem  Jah re  diirfte nach dem  E rgeb- 
nis der ersten  elf M onate etw a 3,5 M illiarden K ronen e,r- 
reichen, was gegenuber dem  V orjahre eine S teigerung  um 
rund 200 Mili. Kr. bedeute t. W ie d e r G ew ahrsm ann w eiter 
aussagt, ist auch fiir d ie  nachste  Zukunft kein  heftiger 
oder uberraschender R iickschlag zu erw arten . Selbst die 
groBe K rise an  d e r N ew  Y orker Borse konnte  d ie L age in 
Schw eden nicht w esentlich erschiittern. D er schw edische 
Preisindex ,ist seit dem  W eltkrieg  ndch niem als so n iedrig  
gew esen. Sollte allerd ings ein w eiteres Fallen  eintr.eten, 
dann vvare mit e iner V erschlechterung der L age zu rechnen.

Die schwedische Reichsbank ermaBigt den Wechsel- 
diskont vom 1. Jan u a r 1930 auf auf 41/2 %.

Zollermafiigung fiir gewisse Brokatgewebe. In dem  
am  1. Jan u a r 1930 in K raft tretenden , technisch iiberarbei- 
teten  schw edischen Zolltarif is t bei d e r T arifste lle :

„G espinst w aren in Verb.indung mit feinerem  D rah t 
usw .“ durch T e i l u n g  d e r friiheren T arifnum m er 607 
B ander, Schniire und andere  P osam entierw aren, F ransen, 
Spitzen, Spitzengew ebe und T uli sowie S trum pfstuhlarbeiten , 
enthaltend D raht oder mit D rah t iibersponnenes G arn im 
V erhaltnis von m ehr ais 15 0/0 des G esam tgew ichts der W are 
Zollsatz fur 100 k g  3000 K ronen in:

Z ollsatz 
fiir 100 kg  
R eingew icht 

K ronen
613 G ew ebe, andere ais Spitzengew ebe und T uli 1500
614 andere  3000 
eine Zollerm aB igung fiir gew isse B rokatgew ebe erfolgt.

Weiterer Riickgang der GroBhandelspreise. D ie vom
H andelsam t in Stockholm  fiir d en  M onat N ovem ber er- 
rechnete  R ichtzahl der in Schw eden geltenden  G roB handels
p re ise  be trag t 135 gegen  138 im O ktober und ist dam it die 
n iedrigste  seit dem  K riege.

Gunstigere Aussichten fiir die Eisenindustrie. U eber die 
gegenw artige  L age und verm utliche E ntw ick lung  der schw e
dischen E isen industrie  hat zufolge' „B órsen“ einer d e r an 
vo rderster S telle stehenden  M anner, B ankd irek to r W iking 
Johnsson  — A ufsichtsrat von iiber zwolf G esellschaften — 
eine ausfiihrliche D arstellung  gegeben  und un te r H inw eis 
auf die nunm ehr iiberw undene langw ierige und schw ierige 
D epressionsperiode den E in tritt einer B esserung durch ge- 
ste igerte  N achfrage, besonders seitens A m erikas festgestellt. 
D irek to r Johnsson  erinnert an  d ie glanzendfe K onjunktur 
der schw edischen M aschinenindustrie und hebt die T atsache 
hervor, daB die G ótaw erken fiir die nachsten  zw ei Jah re  
den gróBten A uftragsbestand  aufzuw eisen haben, dessen sich 
eine schw edische W erft jem als erfreuen konnte. M an kann  
schon beinahe von einem  W eltrekord  sprechen, denn h ier 
liegt die zw eitgróBte T onnagem enge an  N eubauauftragen  
vor, wenn m an sam tliche W erften  der W elt beriicksichtigt. 
D ie vorliegenden B estellungen um fassen 30 Schiffe mit einer 
G esam ttonnage von rund 325 000 Tonnen.

Die Holzindusfrie arbeitet mit Verlast. U nter ob iger 
U eberschrift veróffentlicht ,,G. H. & S .T .“ fo lgenden  Be- 
richt ih res S tockholm er K o rresp o n d en ten : „D ie russische 
K onkurrenz mit der schw edischen Iio lz industrie  d iirfte  im 
nachsten J a h re  zu einer bedeutenden  E inschrankung  der 
schw edischen H olzproduktion  fiihren. Auf einer d ieser T age 
in Stockholm  abgeha ltenen  Zusam m enkunft von V ertre tern  
d e r fiihrenden H olzindustriegesellschaften  w urde die in- 
folge der russischen V erkaufspolitik  en tstandene L age ein- 
gehend  besprochen. D ie T eilneh iper sahen in einer V erringe- 
rung  der P roduktion  in bedeu tendem  U m fange den  einzig 
m oglichen A usw eg. E ine  noch vor N eujahr stattfindende 
V ersam m lung soli d a ru b er beschlieBen, wie w eit d ie Ein- 
schrankungen  vorgenom m en w erden sollen. E ine in d e r H olz- 
induatrie des A dalsd istrik tes fuhrende Personlichkeit hat 
einem  Y ertre ter von „D agens N y h e te r“ o b ig e  A ngaben be-

statigt. N ach Ansicht dieses G ew ahrsm annes ist eine Pro- 
duktionseinschrankung fiir d ie schw edische H olzindustrie  zur 
zw ingenden N otw endigkeit gew orden, und zw ar ist eine der- 
a rtig e  M aBnahm e um  so zw ingender, ais bei den  gegenw artig  
geltenden  P reisen  d irek t mit V erlust gearbe ite t w ird .“

Reedereidarlehensgesuch der Svenska Amerikalinjen.
W ie aus S tockholm  gem eldet wird, hat d ie  A ktiebolaget 
Svenska A m erika-linjen bei der R eg ierung  um  d ie G ew ahrung 
eines R eedereidarlehens im  B etrage  von 3 988 411 Kr. nach- 
gesucht.

Norwegen.
Der Ausbau der Handelsflotte. D er T atsache, daB die 

norw egische H andelsflo tte sich zur Zeit in  dem  Z ustand einer 
auB erordentlichen A usdehnung befindet, w idm et d ie „N orges 
H andels og  S jó farts tidende“ fo lgende A nsfiih rungen : ,,Es 
ist ein groB er M erk tag  in der ęesch ich te  d e r  norw egischen 
Schiffahrt, an  dem  d ie  in Bau bzw. iii A uftrag  gegebenej 
T onnage  m ehr ais 1 M illion t dw . ausm acht. D iese groBie 
Z ahl ist je tz t iiberschritten. N icht w eniger a is 128 S c h i f f e  
v o n  z u s a m m e n  1022 600 To. s i n d  a u g e n b l i c k -  
l i c h  b e s t e l l t .  D iese verteilen sich. wi efo lg t: 65 M otor- 
tankschiffe von 694 600 To. dw ., 37 an d ere  M otorschiffe von 
253 000 To. dw., 26 D am pfschiffe von 75 000 T o. dw .

Die Einnahmen der Schiffahrt im Jahre 1928. W ie aus 
der am tlichen S tatistik  iiber d ie  Schiffahrt N orw egens im 
Ja h re  1928 erhellt, hat d ie  norw egische H andelsflo tte  in 
iibersęeischer F ah rt 1928 rund 400 Mili. Kr. eingenom m en 
gegen  422,7 Mili. Kr. im  Ja h re  zuvor. D er R iickgang diirfte 
in der H aup tsache  auf d ie  n ied rigeren  F rach tsa tze  und teil- 
w eise auch auf d ie  S teigerung  d e r  norw egischen  K rone zu- 
riickzufiihren sein.

Griindung eines Schiffskredit-Verbandes. In  K r i s t i -  
a  n s s a n d fand am  10. D ezem ber d ie  G riindungsversam m - 
Lung des S chiffskredit-V erbandes (Skibskred itforen ing) statt. 
D er V erband bezw eckt die V e r s c h a f f  u n g  v o n  
S c h i f f s h y p o t h e k r e d i t e n  an  norw egische Schiffs- 
reed e r auf billigstem  W ege und auf d e r G rundlage gegen- 
seitiger H aftung . D er Sitz des V erbandes soli K ristians- 
sand sein.

Die Norg^esbank setzte den Wechseldiskont vom 1.
Ja n u a r 1930 ab auf 5 0/0 herab .

Verkauf einer englischen Walfanggesellschaft nach Nor- 
wegen. W ie „H andelstidn ingen“ m eldet, hat d ie W alfang 
gesellschaft Sevilla C om pany in London d ie  schw im m ende 
W alkocherei „Sevilla“ sow ie vier W alfangschiffe . an die 
F irm a W aalm an & B ugge in T ónsberg  fiir 2 750000 Kr. 
verkauft. In  dem  K auf sind d ie durch  d ie W alfangexpedition  
der genannten  G esellschaft in d iesem  Ja h re  erzielten  G ewinne 
mit enthalten. 1

Griindung einer norwegisch-danischen Walfang-Gesell- 
schaft. Mit einem  A ktienkapital von rund  6 Mili. K ronen 
w urde u n te r norw egiseher und dan ischer B eteiligung d ie . 
W a 1 f i s c h f a  n g - G e s e 11 s c h a  f t F  r a t  e r n i t a s  -
K o m p a n i  e t  A.-S. mit Sitz in K o p e n h a g e n  und Filiale 
in S a n d e f j o r  d (N orw egen) gegriindet. D ie G esellschaft 
bestellte  in E ng land  fiir ih ren  B etrieb ein groBes W alfartg- 
schiff, das zugleich ais W alkocherei und T ankschiff einge- 
richtet wird. Mit dem  F ang  soli voraussichtlich nachsten  
Som m er begonnen  w erden.

Die Ausfuhr von ungesalzenen Heringen ist, laut Ver- 
fiigung der R egierung  nur gesta tte t, wenn sie von bestim m ten 
F ischereiorganisationen  gekauft sind, d ereń  Satzung  vom 
H andelsm inisterium  besta tig t sind. Ais solche O rganisationen 
w erden genann t: die F riih lingshering- und V ollherings-O rga- 
nisation.

Auch Norwegen will einen Staatseisbrecher bauen. W ie
,,H andelstidn ingen“ erfahrt, hat das vom nęrw egischen  H an 
delsm inisterium  eingesetzte  K om itee zur E rw agung  d e r not- 
w endigen M aBnahm en zur A ufrechterhaltung d e r Schiffahrt 
im  O slofjord und den angrenzenden  K iistenstrecken bei 
E isb lockade je tz t die A nschaffung pines Staatseisbrecher!3 
vorgeschlagen. N ach dem  G utachten d ieser K orperschaft 
.c li j a  < Schiff eine V erd ran g jiig  von 2LOO T onnen haben  
und eine M aschinenanlage von 4100 PS erhalten. D ie Ge- 
sam tkosten  w erden auf 1,5 Mili. Kr. veranschlagt.
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Mncmark.
Weitere Steigerung der Ausfuhr landwirtschaftlich2r 

Produkte aus Danemark. W ie d e r K openhagener K orrespon- 
den t von „H andelstidn ingen" m itteilt, d iirfte  die danische 
A usfuhr an  landw irtschaftlichen E rzeugm ssen  im  vongen  
Jah re  erheblich groBere Z iffern  aufw eisen ais 1928. D ie 
B u tterausfuhr ist nam lich von 482 Mili. Kr. im  v o rvongen  
Jah re  auf d iesm al rund  520 Mili. Kr. gestiegen, d ie Speck- 
au sfu h r hat eine Z unahm e’ von 464 auf 510 Mili. Kr. und 
d ie E i er ausfuhr e ine S teigerung  von 85 auf 90 Mili. Kr. er- 
fahren. D ie A usfuhr lebender T iere  diirfte sich 1929 auf einen 
W ert von rund  90 Mili. Kr. beziffern  gegen  80 Mili. K r, 
im  J a h re  zuvor. B eriicksichtig t m an dann  noch den  Aus- 
fuh rw ert von Saaten , G etreide und K artoffeln, dann kom m t 
m an zu dem  E rgebn is , daB d ie G esam tausfuhr an  landw irt- 
schaftlichen E rzeugn issen  aus D anem ark  im  Jah re  1929 
1240 bis 1250 Mili. Kr. ergeben  haben^ muB gegen  1160 Mili. 
Kr. im  Vorja,hre und  1100 Mili. Kr. im  J a h re  1927

Errichtung neuer Schweineschlachtereien in Nordjut- 
land. N ach einem  P rivatberich t aus A alborg  an  „B orsen“ 
sind in ganz D anem ark  B estrebungen  im  G ange, neue 
S chw eineschlachtereien  zu griinden, da m an d e r M einung ist, 
daB eine U eberp roduk tion  an  Schlachtereischw einen beinahe 
eine U nm oglichkeit sei und daB fiir d iesen Zw eig d e r  Land- 
w irtschaft be inahe u n g e a h n t e  A u s s i c h t e n  yorhanden  w aren. 
B esonders stark  ist d iese  E n tw ick lung  in N ordjiitland  in 
E rscheinung  getre ten . F ast jede groB ere O rtschaft d ie 
d ą s  Gliick hat, E isenbahnstation  zu - sein, heg t d ie  H otf- 
nung, eine Schlach terei zu erhalten . In  d iesen  T agen  ers t 
w urde in N ibe  eine Schw eineschlachterei eroffnet und in Fre- 
derikshayn  soli dem nachst ein solches U n ternehm en in  Be- 
trieb genom m en w erden. F e rn e r ist d ie  G riindung von Ge- 
nossenschaftssch lach tereien  in T h isted  und F jerritslev  ge- 
sichert. In  dem  l e t z t e r e n  F a li ist zw ar d ie  A uffiihrung d e r 
A nlage noch nicht genehm igt, aber d ie fu r erforderlich  ge- 
ha ltene  A nzahl Schw eine — 15 000 — ist b ere its  gezeichnet. 
SchlieBlich sind noch in  V raa, S tovring und H adsund  eifrige 
B estrebungen  in  d ieser R ichtung im  G ange.

Der neue danische Staatseisbrecher. Zufolge „G. 
H & S T .“ hat das dan ische  M inisterium  fiir Schiff- 
fah rt bei A /S A alborgs M askin- og  S k ib sbyggeri den  Bau 
eines neuen  S taatse isb rechers in A uftrag gegeben. D ie Ma- 
schinenanlage w ird von A. S. Frichs in A arhus und d ie 
K essel von A. S. ' H elsingórs Jernsk ibs- og  M askinbyggeri 
geliefert.

Die Zuckerkampagne. O bw ohl d ie  Zuckerriibenkam - 
pagne  noch nicht abgesch lossen  ist, kann  m an doch jetz t 
schon ubersehen, wie groB d ie  P r o d u k t i o n  a n  R t t b e n -  
z u c k e r  in  d iesem  J a h re  annahernd  sein wird. Man- 
rechnet fiir dieses J a h r  mit e tw a 135 M illionen k g  g eg en - 
iiber 162 M illionen k g  im  Ja h re  1928 und 1391/2 Mili. k g  
im  Ja h re  1927. D as a n g e b a u t e  A reał w ar in den 
Ja h re n  1927/28 gróB er ais im  Ja h re  1929, und es wird 
daraus d e r  g eringere  E rtra g  in d iesem  Ja h re  erk lart. F u r 
D a n e m a r k s  Z u c k e r v e r b r a u c h  reich t die eigene 
P roduk tion  jedoch nicht aus. Im  Ja h re  1928 w urden in  
D anem ark  180 Mili. kg  verbraucht, und  m an m m m t an, 
daB in d iesem  Ja h re  d e r  V erbrauch an Z ucker noch groB er 
ist, da d ie  P re ise  fu r Z ucker rech t n iedrig  w aren. M an 
rechne t d ah e r mit einem  E i n f u h r i i b e r s c h u B  von un- 
gefah r 50 Mili. kg .

Die danische Nationalbank setzte  den  W echseldiskont 
vom  27. D ezem ber 1929 auf 5 o/o herab .

Lettland.
Schiffahrt. Im  N o v e m b e r  v. J . ze ig te  d e r Schiffs- 

verkeh r in den  3 w ichtigsten H afen  L ettlands fo lgende 
Z ahlen :

Eingang Ausgang
SchilTe Nrgt. Schifle Nrgt.

Riga 183 116 718 200 123 499 
Libau 72 53 928 74 30 959
W indau 38 14 714 37 14 762

Russischer SchiffsVerkehr uber Riga. D ie S o w je t
reg ie ru n g  beabsich tig t, w ie die ,,Rig- R undschau" berichtet, 
M itte Ja n u a r  w egen zu e rw arten d er E isschw ierigke iten  in 
d en  nórdlichen H afen  d ie  F lo ttenbasis  fiir etw a 15 ih re r 
D am pfer nach R i g a  zu verlegen. D iese D am pfer w erden  
einen regelm aB igen V erkeh r mit London, H am burg  und 
anderen w esteuropaischen  H afen  un terhalten . H ierm it im 
Z usam m enhang  diirfte sich d e r T r a n s i t  iiber R iga s t a r k  
b e 1 e b e n. Z urzeit treffen  in  R iga 100 bis 120 W aggons

taglich mit russischen  T ransitw aren  ein, alsdann  w erden, 
w ie -d ie  sow jetrussische H andelsvertre tung  mitteilt, taglich 
250 bis 300 W aggons transitiert w erden.

Kredite fiir den Ankauf von Schiffen. D er R at der 
H ypo thekenbank  hat d ie von d e r Schiffahrtskom m ission an 
verschiedene R igaer R eedere ien  bew illigten D arlehen  be- 
statigt. Im  ganzen  sind solche D arlehen  an  6 Gru,pfpen 
in  H ohe von 80000—100 000 L at erteilt w orden. D ie K re 
d ite  m iissen bis zum  15. F eb ru a r ausgenutzt sein. Som it wird 
d ie  lettlandische H andelsflo tte  einen w eiteren Zuw achs von
6 E inheiten  m it 3000—5000 T ons R aum inhalt in a lle rnachste r 
Zeit erfahren .

D ie N am en d e r erw ahnten  R eedereien  sind: F reim ann  & 
Co W ehzinsch & Co., K arklin, W aiw ad & Co., E . Jaun- 
sem  & Co., A. K alning & Co. und d ie  Schiffahrtsgesellschaft 
Gebr. Seeberg .

Russischer Baumwolltransit iiber Libau. D ie sow jet
russische R eg ierung  hat in L ibau drei W arenspeicher zur 
U n terb ringung  von 5000 T onnen  B aum w olle gepachtet, die 
p er Schiff w eiter in  das A usland ausgefuhrt w erden sollen. 
B isher sind 95 W aggons mit russischer T ransit-B aum w olle 
in L ibau eingetroffen .

Lettlands AuBenhandel mit SowjetruBland. N ach D aten  
d e r S taatE chen S tatistischen V erw altung w ertete  d e r E x p o rt 
L ettlands nach Sow jetruB land im  Z eitraum  1. N ovem ber
1928 bis 1. N ovem ber 1929 39 038 000 Ls. B eriicksichtigt 
m an, daB das II. V ertrag sjah r am  5. N ovem ber v. J . ber 
gonnen  hat, d. h. b ring t m an d en  E x p o rt L ettlands in  den  
ers ten  5 N ovem bertagen  1928 in  H óhe von 555 000 Ls in 
A bzug bei g le ichzeitiger H inzurechnung  des E xpo rtw ertes  
in der en tsprechenden  Z eitperiode des. laufenden Jah res im  
B etrag e  von 1368 000 Ls, so ergib t sich eine G esam taus
fuhr L ettlands nach Sow jetruB land im  II. V ertrag sjah r 
von 39 851000 Ls. A ndrerseits bezifferte  sich d e r Im port 
d e r U. d . S. S .R . nach L ettland  mit rund  17,7 Mili. Ls, 
som it w ar der A uBenhandel L ettlands mit Sow jetruB land 
im  erw ahnten  Z eitabschnitt mit 21,3 Mili. Ls. aktiv.

Lat-Kotierung in Schweden. Vom 2. Jan u a r 1930 an 
hat d ie S tockholm er B orse d ie  offizielle K otierung des Lat 
aufgenom m en.

B isher w urde  d e r  L at an  fo lgenden B órsen k o tie rt: 
London, Berlin, H elsm g^ors, W arschau, T allinn  (Re,val)
und K ow no . .

Instruktion zur Verordnung iiber den Handel mit Kunst- 
diinger. D er Chef d e r  lettischen La n d w i r t s'c h a f t sv e.i'w a 1, - 
tung ha t un ter dem  16. Novemiber 1929 eine Instruk tion  
zur V ero rdnung  iiber d en  H andel mit K unstdunger verof- 
fentlicht, d ie  mit dem  T ag e  ih re r V eroffentlichung in Kraft:. 
o-etreten ist. D iese In struk tion  w ird dem nachst in deu tscher 
U eberse tzung  im  D eutschen H andels-A rchiv m itgeteilt
w erden. . . , .

K apita lerhohung. D ie A k t . - G e s .  B a l t i c  I n d i a  
R u b b e r  C o m p a n y  „ Q u a d r a t “ , R iga, hat beschlossen, 
das A ktienkapita l von 3 auf 7 Mili. Ls zu erhohen und zw ar 
handelt es sich ausschliefilich um  ausland ische  Investie- 
-rungen. D ie  F ab rik  beschaftig t zurzeit 1100 A rbeiter und 
soli noch w eiter au sg eb au t w erden.

D ie Britische Handels- und Industrie A. G. R. Feld- 
huhn & Co. erhoht ih r G rundkap ita l durch Em ission von 
4000 neuen  A ktien  um  400 000 L at auf 1,4 Mili. Lat.

Zahlungseinstellung. D ie  F irm a R. M a g i d s o h n ,  
L ibau, K aufstr. 5 hat ih re  Z ahlungen  eingestellt. W echsel der 
F irm a sind in L ettland  und im  A uslande zum P ro test ge- 
gangen . U eber d ie  H óhe d e r Passiva verlautet nichts genaues.

Esfland.
AuBenhandel. D er G esam tbetrag  des estlandischen 

A uBenhandels in den  ers ten  11 M onaten 1929 stellte  sich 
auf 222,5 Mili. estn  .Kr. geg en u b er 238,6 Mili. im  e n t
sp rechenden  Z eitabschnitt d es V orjahres, ist m ithin um  rund 
16 Mili. Kr. zuriickgegangen . D ie E in fuh r be trug  in  d e r 
B erichtszeit 114,6 Mili. gegenuber 120,5 Mili. im  en tsp rechen 
den  Z eitabschnitt d es V orjahres, d ie A usfuhr 107,9 Mili. 
g eg en u b er 118,1 Mili. D em nach w ar d ie Handelsbilaitf/: 
in  den  ersten  ’l l  M onaten 1929 mit 6,7 Mili. Kr. pavssiv' 
g eg en u b er einer Passiv itat von 2,4 Mili. im  en tsprechenden  
Z eitabschnitt 1928.

Abschaffung von Ausfuhrzollen. D as estlandische P a r
lam ent hat das G esetz iiber d ie A bschaffung d e r  E xpo rt- 
zólle auf H aute , F lachs und L um pen verabschiedet. A bge- 
lehnt w urde d ie  A bschaffung des E xportzo lls  auf unbear- 
beite te  R auchw aren.
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Gegen die Eisklausel. D ie e s t l a n d i s c h e  H a n -  
d e l s k a m m e r  hat beschlossen, bei den  zustandigen deut- 
schen und danischen O rganisationen P ro test gegen  d ie An- 
w endung d e r  E i s k l a u s e l  auf die H afen  von R eval und 
Baltischport zu erheben, da d ie  genannten  H afen  inbezug  auf 
die E isverhaltn isse vor den  anderen  H afen  des R igaschen  
und F innisehen M eerbusens in einer weit g iinstigeren  Lage 
sind .

Russische Bestellungen. Auf eine russische A nfrage hat 
das estlandische W irtschaftsm inisterium  gean tw orte t, daB es 
der estlandischen Industrie  m oglich sei, d ie B estellung auf
10 groB ere Schlepper auszufiihren. D a die estlandischen 
Privatw erften  ihren  B etrieb gróBtenteils eingestellt haben, 
kom m en hierbei vorw iegend die staatlichen H afenw erksta tten  
in R eval in B etracht. E stland ischerseits ist den  R ussen 
ein ein jahriger K redit angeboten  w orden. D ie R ussen haben 
ferner die Absicht, auch bei d e r estlandischen Baum w ollin- 
dustrie B estellungen zu m achen,

Phosphorit. In  den  reichen  estlandischen P hosphorit- 
lagern  arbeite t bereits seit 1920 eine F abrik  fiir die Heir- 
stellung k i i n s t l i c h e r  D i i n g e m i t t e l ,  an w elcher d e r 
S taat m it 75o/o des K apitals (280000 K r.) beteilig* ist. 
D as K apitał soli nunm ehr vom S taat e erhoht w erden, 
wobei d ie  P roduktion  von 2000 auf 4000 to yergrioBert 
w erden soli. G leichzeitig w ird das P r o j e k t  e i n e r  
g r o B e n  F a b r i k  ausgearbeite t, d ie fiir den  E x p o rt ar- 
beiten wird.

Ausbau des Na^va-Wasserfalls durch englische Gesell
schaft. W ie „S tockholm s D agb lad" aus R iga  erfahrt, ver- 
handelt d ie R egierung  E stlands gegenw artig  mit d e r  In te r
national H ydroelek tric  D evelepm ent Syndicate L im ited wegen 
des A usbaus d e r N arvafalle. O bw ohl d ieser Fali d e r gróBte 
des L andes ist, hat m an bisher von einer A usniitzung abge- 
sehen und zw ar in d e r  H aup tsache  wohl w egen d e r un* 
m ittelbaren  L age an  d e r G renze, welche im  Falle eines 
Kri eg es eine beąuem e BeschieBung von sow jetrussischem  
G ebiet aus erm oglicht. D ie K osten der A nlage w erden auf
2 Mili. Pfd. S terl. geschatzt. In  e rs te r R eihe w urden V er- 
handlungen mit den  Sierftensw erken gefiihrt. —

Die Beschaffung von Feuerlosch-Apparaten und -Ge- 
raten geschieht fiir E stland  durch  den  ,,E  s t l a n d i s c h e n  
F e n  e r  w e h r  v e r b a  n d “ in R eval P ikk  Str. 43, dem  
465 V ereine angesch lossen  sind. D er V erband  hat das R echt 
zur zollfreien E in fuh r der A ppara te  und G erate; er unter- 
halt ein K om m issionslager in Reval. D ie Zahlungsbedingun- 
gen sind: bei gróB eren L ieferungen 3 M onate nach V erkauf 
ab L ager, bei k leineren  30 T age. A kzepte w erden seitens 
des V erbandes nicht gegeben .

Łifauen.
AuBenhandel. Im  N o v e m b e r  v. J . be trug  d e r W erl

i  er E i n f u h r  30,2 Mili. Lit, d e r W ert d e r A u s f u h r  37,8 
Mili. Lit, m ithin der A usfuhriiberschuB 7,6 M illionen.

In  den ersten  11 M o n a t e n  1 9 2 9  be trug  die E in 
fuhr 283 Mili. Lit, d ie  A usfuhr 302,8 Mili. Lit. Im  V ergleich 
zur entsprechenden  Zeit des Jah re s  1928 ist die E infuhr um
11,4 Mili. Lit, d ie A usfuhr ab e r um 69,2 Mili. Lit gestiegen. 
D ieses g iinstige E rgebn is ist hauptsachlich  auf die giinstige 
W irkung des d . e u t s c h - l i t a u i s c h e n  H a  n d e 1 s v e r - 
t r a g  e s  zuruckzufuhren.

Eine Handelsflotte fiir Litauen. Auf Initiative der li- 
tauischen Seem annsverein igung finden in K ow no V erhand- 
lungen iiber Schaffung einer H andelsflo tte  statt. D ie Grund- 
lage zu den V erhandlungen  bildet ein G utachten in dem  dar- 
ge leg t wird, daB iiber den  M em eler H afen  alljahrlich  600 000 
a° .^ya r.en g eh en (200 000 to E x p o rt und 400 000 to Im port). 
Alljahrlich zahlt L itauen auslśindischen Schiffseignern fiir 
W aren transpo rte  geg en  15 M illionen Lit. D ieser V aluta-A b- 
strom  kónn te  v e r m i e d e n  w erden, w enn L itauen e i g e n e 
H a n d e l s s c h i f f e  besaBe. D ie Seem annsverein igung plant 
fur den A nfang d ie A nschaffung von zw ei 1500-To.-Schif!fen. 
D ie zum  A nkauf benótig te  Sum m ę soli wie fo lg t au fgebrach t 
w erden: 51o/0 von d e r R e g i e r u n g ,  das iibrige jedoch von 
v e r s c h i e d e n e n  O r g a n i s a t i o n e n .

_ Aenderung der Aufsichts- und Verwaltungsregeln fiir die 
rrivatforsten. N ach den R eg .-N achrich ten  Nr. 302 lfd. Nr. 
2024, erhalt § 12 d e r  A ufsichts- und V erw altur\gsregeln  
fur d ie  P rivatfo rsten  fo lgenden N a c h tra g : ,,A n m e r  k  u n g II. 
W enn d e r  F orsteigen tiim er m ehr H olz fallt ais d ie Jah res- 
holzungsnorm  zulaBt, und den  restlichen  nicht gefallten  Teil 
des W aldes, w enn auch un te r 5 ha, einem  anderen  iib e^  
*aBt, so hat d e r neue B esitzer so viele Ja h re  nicht das R echt, 
Baum e aus diesem  W alde zu fallen, ais d e r friihere  E igen-

tiim er von d e r gesam ten W aldflache iiber die N orm  hinaus 
geholzt hat. D iese A nm erkung findet auch auf d ie E igen- 
tiim er von P rivatforsten  A nw endung, d ie  m ehr a is 25 ha 
W ald besitzen ."

Die Anleiheverhandlungen mit dem Schwedentrust sollen 
gescheitert sein. (V ergl. „ 0 .-H .“ N r. 24 v. J.)

Verhandlungen mit einer danischen Firma iib^r den Bau 
der Eisenbahn Telschi—Krettingen. W ie das li*:auische V er- 
kehrsm in isterium  mitteilt, hat sich u n te r den vier O fferten  
fiir den  Bau d e r  E isenbahnlin ie  T elsch i—K rettingen, d ie 
zur engeren  A usw ahl gelangten , das A ngebot d e r  danischen 
B aufirm a H e j g  «t a r  d  & S c h u l t z  am  vorteilhaftesten  er- 
w iesen. N ach AbschluB der O ffertenannahm e seien allerd ings 
noch einige A ngebote  e ingegangen, d ie sich noch billiger 
stellten ais das A ngebot d e r danischen Firm a. Infolge F rist- 
ablaufs konn ten  sie je tz t nicht m ehr beriicksich tig t w erden. 
E s w urde d ah er beschlossen, die V erhandlungen  m it d e r 
B aufirm a H ejgaard  & Schultz aufzunehm en. *

Fiir den StraBenbau sind in den S taa tsausgaben  gróB ere 
B etrage  vorgesehen; m an will zum Bau m oderner StraBen 
iibergehen, wozu d ie A nschaffung von S t r a B e n b a u ^  
m a s c h i n e n  notig w erden diirfte. F iir den S traBenbau 
kom m en d e r  S taa t (V erkehrsm inisterium ) und die S tad t 
K owno in F rage .

Frete Stadt Danztg.
Schiffahrt. Im  D e z e m b e r  v. J . kam en  im  Seever- 

k eh r ein 459 Schiffe mit 328 291 N rgt. und g ingen  aus 450 
Schiffe mit 321 742 N rgt. D er V erkehr w ar also gerin g e r 
a is in den vorhergehend'.en M onaten (vergl. „ 0 . - I i . “ Nr. 24).

Im  g a n z e n  J a h r e  1 9 2 9  g ingen ein 5390 Schiffe 
mit 3 888 353 N rg t. und g ingen  aus 5419 Schiffe mit
3 890 450 N rg t. Im  V ergleich zum Ja h re  1928 zeigte d e r 
V erkehr im  H afen  einen R iickgang von 808 Schiffen mit 
150 887 N rgt. im  E ingange  und 764 Schiffen mit 136136 N rgt. 
im Ausgange. — Fraglos spricht dabei d ie  Konkurrettz: 
G dingens auch mit, ein T eil des R uckganges d iirfte a b e r; 
auf d ie  schw ere F rostperiode  zu B eginn des Jah re s  zuriick- 
zufiihren sein.

Gesteigerte russische Umsatze in Danzig .— Holz an 
erster Stelle. Im  ersten  V iertel des neuen W irtschaftsjahres 
1929/30, also in der Zeit vom 1. O k tober bis 31. D ezem ber 
1929, hat, wie d e r  O st-ExpreB  erfahrt, d e r  russische Ex(port 
iiber D anzig  eine betrachtliche S teigerung  erfahren , und zw ar 
auf 1 515135 D ollar, w ahrend im  ganzen  W irtscha fts jah r 
1928/29 von d e r D anz iger A bteilung d e r  Sow jethandelsver- 
tre tung  in W arschau A bschliisse fiir 2135 000 D ollar ge- 
ta tig t w aren. Allein auf den  H o lzexpo rt entfielen im  Ok- 
tober/D ezem ber 1929 rund  1430 000 D ollar. AuBer H olz 
um faBte d e r  E x p o rt der Sow jetunion iiber D anzig  noch Lein- 
kuchen (62 000 D ollar), M ohn (12 000 D ollar), Baum w oll- 
saatól (4 500 Dollar), Z iindhólzer (2500 D ollar), fe rn er Linsen, 
W alniisse, D arm e und A utoreifen. Zusam m en m it den  Schiffs- 
au ftragen  und d en  B estellungen auf A rm aturen  sind dem nach 
in d e r letzten  Zeit d ie U m satze d e r D anz iger W irtschaft 
mit d e r  Sow jetunion in  sehr beachtlichem  MaBe gestiegen .

Generalhandel im Oktober 1929. N ach den  am tlichen 
A ngaben iiber den  D anziger G eneralhandel im  O ktober 1929 
hat d ie seew artige W arenein fuhr laut „D . N. N .“ 1658 500 
Dz., d ie seew artige W aren au sfu h r-iib er D anzig  6 281592 Dz. 
umfaBt. AuBerdem  w urden 436 P ferde ausgefiihrt. Im  Ver- 
gleich zum V orm onat w ar im O ktober v. J . d ie  E in fuhr 
um  324 817 D z., d ie  A usfuhr um  479 918 Dz .gróBer.

Auf d ie einzelnen W arengruppen  entfallen  im  D anziger 
G eneralhandel im  O ktober d. J . fo lgende Z iffern:

Hafen- Hafen- 
Eingang Ausgang 

in Dz.
Lebens- und GenuBm ittel 203 690 641860
T ierische E rezugn isse  und W aren  daraus 249 641 15 403 
H olz und H olzw aren  4 320 585 313
B austoffe und keram ische E rzeugn isse  8 942 105 063 
B rennstoffe, A sphalt, Pech  73 926 4 890100
C hem ische S toffe und E rzeugn isse  54 717 33 993
E rze, M etalle, M etallw aren  1047 006 7 601
Papier, P ap ierw aren  usw. 8 540 1901
Spinnstoffe und W aren  daraus 7 687 336
K leidung, K nópfe, G alan teriew aren  31 22
SchieBpulver, E xplosivstoffe — * —

In  der E infuhr nahm en E rze  mit 841 166 Dz. den  ersten  
P latz  ein, d ie  E in fuhr von Schrott be trug  160 412 D z., d ie 
jen ige  von Salzheringen  147 828 Dz., diejenige von Phos-
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phoriten  227 319 Dz. In  d e r A usfuhr entfielen auf K ohlen
4 812 950 D z., auf H olz und H olzw aren  585 313 Dz., auf 
G erste  220 753 D z., auf R oggen  103 257 Dz., auf R ohzucker 
191 201 D z., auf Z em ent 104 558 Dz.

Polen.
AuBenhandel. N ach A ngaben des Statistischen H aupt- 

am ts in W arschau w ar d ie H andelsb ilanz Polens . im  N o -  
v e m b e r  v. J . mit 12,7 Mili. Zl. aktiv, nachdem  im  Vor- 
m onat ein A ktivsaldo von 2,2 Mili. Zl. zu verzeichnen war. 
E s w urden W aren  fiir rund  256,1 Mil},. Zl. expo rtiert 
(259,4 Mili. Zl. im  O ktober v. J.) und fiir 243,4 Mili. Zl. 
(257,2 Mili. Zl.) im portiert.

Ein- und Ausfuhr nach Landern. (Der Anteil Deutsch- 
lands). N ach den soeben veróffentlichten A ngaben des S ta 
tistischen H aup tam ts in W arschau ist in den  ers ten  10 M o
naten  v. J . d ie d e u t s c h e  E i n f u h r  n a c h  P o l e n  ge- 
gen iiber dem  V orjah re  im  Z usam m enhang mit dem  allge- 
m einen R iickgang des polnischen Im ports zw ar absolut von 
767,3 auf 724,7 Mili. Z loty zuriickgegangen, doch hat der 
p rozen tuale  Anteil D eutschlands mit 27,3<>/o gegenuber 26,8o/0 
sich sogar um  1/2% erhoht. A ndererseits ist d ie p o l 
n i s c h e  A u s f u h r  n a c h  D e u t s c h l a n d  ebenso wie 
die gesam te  A usfuhr absolu t gestiegen, und zw ar von 697,9 
auf 718, 4 Mili. Zloty, p rozentual ab e r von 34,2 auf 31,2o/0 
ges,unken. D as im Jahre 1928 fiir D eutschland sich ergebende 
A ktivum  von 69,4 ist auf 6,3 Mili. Z loty zuriickgegangen. In 
der E i n f u h r  nach Polen, die sich im  Jan u ar/O k to b er v. J .  
auf insgesam t 2 654,7 Mili. Zl. beziffert, nehm en die Ver- 
einigt^n S taa ten  mit 330,9 Mili' .Zl. od e r 12,4 % d ie zw eite, 
E ng land  mit 225,1 Mili. Zl. oder 8,50/0 d ie  d ritte , d ie  
T schechoslow akei mit 193,2 Mili. Zl. oder 7,30/0 d ie  vierte 
und F rankre ich  mit 179,3 Mili. Zl. o d e r 6,8 o/0 die fiinfte 
S telle  ein. In  der A u s f u h r  folgen auf D eutsch land: O ester- 
reich mit 254,8 Mili. (11,1), d ie  T schechoslow akei mit 247,9 
Mili. (10,80/0), E ng land  mit 236,6 Mili. Zl. (10,3o/0).

Zollerhohung fiir in Polen nicht hergestellte Maschinen 
und A pparate . D urch eine im  ,,D ziennik U staw “ Nr. 90/1929 
veróffentlichte V erordnung  ist cler V ergiinstigungszoll bei der 
E in fuh r von in Polen nicht h ergeste llten  M aschinen unld 
A ppara ten  von 25o/0 auf 350/0 des N orm alzolls erhoht w orden. 
D ie V erordnung gilt fiir d ie Zeit vom 1. Ja n u a r bis zum
30. Jun i 1930. D ie auf G rund d e r  am  31. D ezem ber 1929 ab- 
ge laufenen  V erordnung  iiber d ie  V ergiinstigungszólle ausge- 
stellten  G enehm igungsscheine des F inanzm inisterium s w erden 
bis zum  30. Jun i verlangert, wobei jedoch d e r neue Satz' 
von 35<>/o des N orm alzolls zu r A nw endung kom m t. 
Einfuhrverbot fiir Griitzen. D ie E in fuh r von G ersten- und 
H irseng riitze  sow ie an derer im  Z olltarif nicht besonders 
gen an n te r G riitzen ist durch  eine im „D ziennik  U staw 11' 
N r. 91/1929 erschienene V erordnung  mit W irkung vomi 
1. Jan u a r 1930 ab  verboten  w orden. D er Industrie- und H an- 
delsm in ister ist erm achtigt, im  E invernehm en mit dem  Fi- 
nanzm inister d ie  E in fuhr bestim m ter M engen zu genehm igen.

Zoll auf Glyzerinlaugen aufgehoben. D er bis zum 31. 
D ezem ber 1929 suspendierte  p o l n i s c h e  A u s f u h r z o l l  
a u f  G y z e r i n s e i f e n l a u g e n  ist du rch  eine im „D zien 
nik U staw “ N r. 91/1929 erschienene V erordnung mit W ir
kung  vom  1. Ja n u a r ab  au fgehoben  w orden.

Aenderung der Nr. 131 des Einfuhrzolltarifs. Durch 
eine in N r. 85 des „D ziennik  U staw “ veróffentlichte V erord- 
nung wird mit W irkung  ab 29. D ezem ber 1929 nachstehende 
neue  F assung  der P unk te  1 und 2 d e r P.. 131 des polnischen, 
Z olltarifs fes tgese tz t:

N r. des B ezeichnung d e r W are Zoll i. Zl.
Zolltarifs f. 100 k g
131 WeiJBe F arb en :

P. 1 B le i w e i B .................................................................16,20
P. 2 TitanweiB, ZinkweiB sowie Z inkgrau  . . 32,50 
A nm erkung: Z inkgrau , w elches zur H erstel- 

lung von m etallischem  Zink eingefiihrt wird, 
mit G enehm igung des F inanzm inisterium s zollfrei 

D urch d iese neue F assung  w ird d e r E infuhrzoll auf 
Titanw eiB  von 16,20 Zloty auf 32,50 Zloty erhoht: Z ink 
g rau  w ar b isher im polnischen Zolltarif nicht besonders 
aufgefuhrt.

Exportplane des Getreidesyndikats. D as polnische Ge- 
tre ideexpo rtsynd ikat b eabsich tig t' der „G azeta  H and low a1* 
zufolge bis M itte F eb ru a r 45 000 to R oggen  sow ie eine 
gleichgroB e M enge anderer G etre idearten  gegen  P ram ien aus 
Polen auszufiihren. Im  Laufe des D ezem ber sind nur rund 
20000  to exportiert w orden.

Die neuen staatlichen Stickstoffwerke in M oscice bei 
T arnów  in G alizien w erden  einer M eldung d e r am tlichen po l
nischen T eleg rafenagen tu r zufolge voraussichtlich bereits im 
Ja n u a r in B etrieb gese tz t w erden.

Barcinski unter Geschaftsaufsicht. D em  A ntrag auf G e - 
s c h a f t s a u f s i c h t  iiber eine der a ltesten  und bedeu- 
tendsten  L odzer T extilfirm en, d ie F abrik  B a r c i n s k i ,  ist 
soeben vom H andelsgerich t Lodz sta ttgegeben  w orden. D ie 
A ktiva d e r F irm a be trag en  rund  12,8 Mili., d ie Pa,ssiva
16.5 Mili. Zl.

Konkurse. D ie K onkursstatistik  zeigt im L aufe v. J . 
im Z usam m enhang mit der allgem ein  schw ierigen W irtschafts- 
lage Polens ein bedeutendes A nsteigen. In den  e r s te n ^  M o
naten  d. J . w aren bere its 290 K onkurse zu yerzeichinen^ 
denen  fiir das ganze Jah;r 1928 288 (9 M onate 1928: 192) 
gegeniiberstehen . Im  ganzen  Jah re  1926 lagen 303, 1927 204 
K onkurse vor.

Ruftland.
AuBenhandel. N ach sow jetam tlichen A ngaben stellte 

sich der G esam tbetrag  des russischen AuBenhandels iiber die 
europaische G renze im  N o v e m b e r  v. J. auf 132, 5 Mili. 
Rbl., d. s. 22,3o/o m ehr a is im  N ovem ber 1928. D ie A u s 
f u h r  erreichte im  B erichtsm onat 68,3 Mili. Rbl. gegenuber
75.5 Mili. im  O ktober d. J. und 46,7 Mili. im N ovem ber 1928: 
D ie E i n f u h r  be trug  64,2 Mili. gegenuber 69,4 Mili. RbL 
bezw . 61,6 Mili. Rbl. D ie H andelsbilanz w ar somit m it
4.1 Mili. Rbl. aktiv  gegenuber einer Passivitat von 14,9 Mili. 
im N ovem ber 1928.

In  der A u s f u h r  stellte  sich der l a n d w i r t s c h a f t -  
l i c h e  E  x p o.r t au f 30,7 Mili. Rbl. gegenuber 28,9 Mili. 
im O ktober 1929 und 22,7 Mili. im N ovem ber 1928. Die, 
A u sfu h r. v o n . F lachs betrug  2,5 Mili., d ie  von Rauchwareri: 
3,6 Mili. D ie A usfuhr von B utter wies einen R uckgang  auf
1.1 Mili. Rbl. auf. Auch d ie A usfuhr von E ie rn  und Fleisch- 
p roauk ten  h a tte  eine V erringerung  zu verzeichnen. D agegen  
hat d ie  H olzausfuhr mit 15,4 Milh Rbl. eine Z unahm e um  
nahezu  das D oppelte  im  V ergleich zum N ovem ber 1928 
erfahren. Im  V ergleich zum  O ktober 1929 ist sie a llerd ings 
um  32o/o zuriickgegangen. D ie N aph thaausfuhr wies eben- 
falls im  V ergleich  zum  V orm onat mit 10,5 Mili. gegen iiber 
11 Mili .Rbl. einen Riic,k;gang auf, w ar jedoch um  24o/a 
hóher ais im  N ovem ber 1928. D ie M anganerzaus.uh r b e 
trug  1 Mili. Rbl., die. von Steinkohle, K oks und A nthrazit 1,2 
Mili. Im  V ergleich zum O ktober g ing die S tr e ic h h o ^  
ausfuhr im  N ovem ber zuriick. D ie gesam te  / sogenannte  
i n d u s t r i e l l e  A usfuhr erreich te  37,5 Mili. Rbl., d. s.> 
560/0 m ehr a is im  N ovem ber 1928.

D er Anteil der E i n f u h r  f i i r  P r o d u k t i o n s -  
z w e c k e  am  G esam tim port erreichte im N ovem ber 89.0/0. 
In sgesam t w urden fiir P roduktionszw ecke W aren im W erte  
von 57,2 Mili. Rbl. eingefiihrt, d a ru n te r fu r 19,8 Mili. R bl. 
I n d u s t r i e a u s r i i s t u n g e n  gegenuber 17 Mili. im  No- 
vem ber 1.928. D ie R ohstoffeinfuhr ging von 32,2 Mili. Rbl. 
im N ovem ber 1928 au f 25,7 Mili. Rbl. zuriick. B esonders' 
s tark  zuriickgegangen  ist die B aum w olleinfuhr und zw ar 
von 17,8 Mili. auf 5,7 Mili. Rbl. D ie E infuhr von H alb- 
fab rikaten  stellte  sich auf 7,4 Mili. (6,3 Mili.), d ie von 
M assenbedarfsartikeln  auf 5,3 Mili. (3,8 Mili.).

In  den ersten  zw ei M onaten des neuen W irtschaftsjahres 
1929/30 (O k tober/N ovem ber 1929) stellte sich die A usfuhr 
auf 143,8 Mili., das sind 26,4 o/„ m ehr ais in d e r gleichen 
Zeit des V orjahres. D ie E in fuhr auf 133,6 Mili. (— 12,4 o/o)'.

Die Winterschiffahrt im Leningrader Hafen hat begon- 
nen. D ie E isb recher- w erden bis zum 25. Jan u a r in T atig - 
keit b leiben. Insgesam t sollen 160 D am pfer mit 150 000 to 
F rach t ab gefe rtig t w erden.

Der Bau von Traktorenfabriken in Tscheljabinsk und 
in der Ukrainę w ird ohne technische und finanzielle H ilfe der 
A m erikaner vor sich gehen. D ie A m erikaner verw eigerten  
die U nterstiitzung , da sie sich keine K onkurrenz fiir die 
Z ukunft schaffen wollen. D ie M ittel fiir d ie F abrik  sollen 
nun durch  A usgabe von T rak to renob ligationen  aufgebrach t 
w erden und auslandische T ech n ik e r ' nach B edarf herange- 
zogen w erden.

Eine Nahmaschinenfabrik im W olgagebiet. In  Jaro - 
slawl (W olgagebiet) soli dem nachst mit dem  Bau einer .neuen 
N ahm aschinenfabrik  begonnen  w erden. Die Fabrik . soli jahr- 
lich f u r : 5,5 Mili.: Rbl.. N ahm aschinen herstellen.
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Das Zusatzabkommen zum Deutsch-Finnlandischen Han- 
delsyertrage ist sow ohl vom  deutschen wie auch vom finn- 
landischen Parlam ente angenom m en • w orden '(verl. „O .-H  “
1929 Nr. 24).

AuBenhandel. D em  ,,M ercator“ entnehm en wir fo lgende 
U ebersicht iiber den  H a n d e 1 s v e r k e h r  F i n n l a n d s  
m i t  d e n  e i n z e l n e n  L a n d e r n  in den ersten  elf M o
naten 1929 (in M illionen Fm k.):

Im port E xport
Jan.—N ov. Jan.—Nov.

1928 1929 1928 1929 
Rufiland 107.4 107.6 250.2 192.5
Estland 86.9 50.6 24.0 25.4
Lettland 24.6 23.6 15.3 14.2
Polen 85.3 108.4 11.5 4.0
Danzig 32.2 29/3 2.L 2.7
Schweden 609.4 506.5 131.4 119.7
Norwegen * 54 6 50.5 10.4 23 6
Danemark 289.1 307.6 139.3 142.4
Deutschland 2,744.0 2,478.5 915.0 869.9
Holland 348 0 303.9 472.9 422.3
Belgien 281.7 183.5 421.7 470.3
Grofibritannien Irland 928.0 843.0 2,041.5 2,265.6 
Frankreich 189.6 170.7 397.2 377.6
Spanien 27.0 24 0 115.3 110.4
Italien 45.3 50.1 42.7 51.1
Schweiz 43.6 37.1 1.2 1.9
Tscheclioslovakei 105 2 91.4 0.7 0.6
Ver. Staaten 1,086.6 802.1 366.1 423.0
Brasilien 102.3 106.1 50.4 53 6
Argentinien 57.1 58.6 50.5 57.4
Uebrige Lander 178.0 128.9 288.3 346.6
Zusammen Mili. Fmk. 7,425.7 6,462.1 5,747,8 5,974.8

D ie E infuhr aus D eutschland nach F innland hat g e g e n 
uber 1928 um  265,5 Mili. Fm k. und d ie  A usfuhr von Finn- 
Jand nach D eutschland um  45,1 Mili. Fm k. abgenom m en. 
Die A usfuhr nach E ngland  dagegen  hat um  224,1 Mili. Fm k. 
zugenom m en, die E infuhr aus E ngland  aber hat um  85 Mili. 
1'mk. abgenom m en. E in  R iickgang in der E infuhr nach Finn- • 
‘and zeigt sich ubrigens fast bei alleń L andern, was d,urch 
che auB erordentlich hohe E infuhr im  Jah re  1928 erklarlich ist. 
I n  d e r  E i n f u h r  steht D eutschland nach wie vor an  e rs te r 
Stelle, es folgen E ng land  und die V erein ig ten  S taa ten  an 
z w eiter und d ritte r Stelle, w ahrend 1928 die V ereinigten 
S taaten  den zw eiten Platz besetzten . Schw eden behaup te t 
den v ierten Platz. I n  d e r  A u s f u h r  steht E ng land  an 
erster Stelle, es folgen D eutschland, Belgien, V ereinigte 
S taaten, H olland, welch letzteres 1929 von den  zwei zuvor 
Senannten S taaten  iiberholt w orden ist, sonst sind in der 
A usfuhr keine besonderen  Schw ankungen zu verzeichnen.

Zollerhohnungen. Vom S taatsra t sind iiber E rw arten  
um fangreiche Zollerhohungen beschlossen w orden. D er Staats- 
*at- hat dabei in fast allen Fallen  von d e r ihm  eingeraum ten  
^ rm ach tigung  zur E rhóhung  der Zoile G ebrauch gem acht. 
~*e beschlossenen Z ollerhohungen, die bereits am  1. Jan u a r
1930 in K raft ge tre ten  sind, w erden nachstehend nach d e r 

u - H .-Z tg. bekann tgegeben , wobei die b isherigen Zoll-
satze in K lam m ern beigefiig t sind. Sow eit im deutsch-finn- 
p ncfipc hen H andelsvertrag  bei einzelnen der nachstehenden 
A ositionen feste Z ollbindungen vereinbart sind, b leiben sie ge- 
geniiber D eutschland in K raft. E benso  sind fiir die in Finn- 
Jand m eistbegunstig ten  L ander, also auch fiir D eutschland, 
bei den  in B etracht kom m enden Positionen die prOzentualen 
Abschlage von den  neuen Zóllen abzuziehen, d ie im -franzo - 
^sch-finnlandischen 
^olltarif-

Nr- 1 kg

H andelsyertrąg  vereinbart

*35
aus
*75
aus
*76
*80
aus

*108
*160
*280

Malz

im- 
s in d :
Zollsatz fiir 

Fm k.
L35

Frische Friichte, O bst usw.

G etrocknete F ruęhte, wie Ost usw. 
G etrocknete  Friichte anderer Art

F eineres B ackw erk . . . . . . . 11
B eeren  und F r u c h t s a f t e .................................12
B indegarn  . . . . . . . . . 1,50

bis 3

(0,90),

(2.50)

(2.50)
(2.50)

(9)- 
(8) 

(1 bis 
1,50)

Zollt
Nr.

*236
*237
*238

*239
*240

*241
*242

*243
*244
*245

*246
*247

*248
*255

*259

*260
*261

*263
*264
*273

*274
*275
*276

*287
*288
*289
*291.

*292
*293
*294

*295
*296
*297

*298
*299

*300
*301

*326

*330

*332

*345
*459

*468

*475

*474

arif- Zollsatz fiir 
1 kg  Fm k.

B aum w ollgew ebe:
Felbel, Pliisch und Sam t usw .:
ungebleicht und u n g e f a r b t .......................... 18 (12)
gebleicht, gefarb t o der bedruckt . . .  23 (15) 
andere rohe G ewebe, 250 g o d e r m ehr auf

1 m2 . . ........................................ 7 (4,50)
,, gebleicht, gefarb t oder bedruck t . . 10 (5,50) 
,, rohe  G ew ebe, w eniger ais 250 g

auf l m 2 ............................................. 12 (6)
,, gebleicht, g efarb t oder bedruck t . . 18» (9,50) 
,, rohe  G ew ebe von w eniger ais 100 g

auf 1 m 2 ............................................. 18 (12)
,, bis 40 Kett- und SchuBfaden . . .  27 (15) 
,, m ehr ais 40 Kett- und SchuBfaden 42 (21) 
,, rohe G ew ebe von 100 g oder m ehr

auf 1 m * .......................... ......  16 (9)
,, gebleicht, gefarb t oder bedruck t 24 (12)
,, ro h e  G ew ebe von w eniger ais 100 g

auf 1 m2 ............................................. 22 (15)
,, gebleicht, gefarb t oder bedruckt 42 (21)

R ohes L einengew ebe, 500 g oder m ehr
auf 1 m 2 .......................... ......  6 (3)

G ew ebe aus 'L einen usw .:
25—25 Kett- und SchuBfaden:
gebleicht, gefarb t oder bedruck t . . .  30 (24) 
35—60 K ett- und SchuBfaden:
rohes ........................................................................  30 (24)
gebleicht, gefarb t oder bedruct . . .  36 (28) 
m ehr ais 60 Kett- und SchuBfaden: 
gebleicht, gefarb t oder bedruct . . .  42 (33) 
an d ere r Art, nicht besonders genannt . 42 (33)
W ollene K leiderstoffe, 300 g oder m ehr

auf 1 m 2, mit 3 o/o . Seide . . .  50 (40) 
W ollstoffe; auch W ollfilz:
hóchstens 200 g ,auf 1 m 2 ................................. 45 (27)
200 g bis 500 g auf 1 m 2 . . . . 4 32 (19)
m ehr ais 500 g auf 1 m2 ................................ 21 (12,50)
Spitzen, Spitzengew ebe und Tiill: 
aus B aum w olle:
Z w irngew ebe, 50 cm und m ehr b reit . . 64 (40) 
an d e re r Art . . . . . - . , . . . 336 (180)
aus L e i n e n ...........................................................417 (185)
aus Seide bzw . H a l b s e i d e ..........................  512 (300)
W irk w aren: 
aus B aum w olle:

M e t e r w a r e ...........................................................20 (10)
U nterk leider, S triim pfe und H andschuhe 24 (12)
an derer A r t ...........................................................30 (15)

aus W olle:
M e t e r w a r e ....................................... ......  30 (18)
U nterk leider, S triim pfe und H andschuhe 40 (22)
an d e re r A r t ........................................................... 50 (30)

aus G anzseide:
M eterw are ....................................... ......  . . 300 (220)
an d e re r A rt . ................................. 400 (300)

aus H albseide:
M e t e r w a r e ....................................................  . 210 (110)
an d e re r A rt ...........................................................  300 (180)
K leider und N aharbeiten  u sw .: 
a u s  S p i t z e n ,  Spitzengew ebe u. Tiill: 

aus anderen  Spinnstoffen ais Seide . . . 390 (230) 
a u s  W o l l s t o f f e n :  

an d ere r Art (nicht m. Stickerei o. Spitzen) 70 . (45) 
aus anderen  G espinstw aren: 

an d ere r A rt (nicht m. Stickerei o. Spitzen) 65 (40) 
Taschen, Portefeuilles, E tuis usw., auch 

mit E inrich tung: 
an d e re r (nicht mit Seide oder H albseide) 150 (110)
U nechte P e r l g a r n i t u r e n ................................ 30 (10)
L eder:
in Stiicken v. ihóchst. 2 k g ; L ackleder . 16—26 (30) 
L ederstiicke :

anderer A rt ais S o h l l e d e r .......................... 26 (8)
Schuh w aren:
gew endet, anderer A rt; auch Schuhe im 

Paargew ich t von hóchstens 400 g . . 120 (80)
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7  n -r , Z ollsatz fu r T irva F abriks A. B . D ie bekanntlich  dem  S taate  ge-
N r 1 k g  Fm k. hórende „A. B. E  n a o  * G u t z e i t “ hat sam thche A ktien

*475* i m  L ackleder • • 1*28 (88) der „ T i r v a  F a b r i k s  A. B .“ fiir 8,5 Mili. Fm k. erw orben.
*479 H andschuhe aus L e d e r ................................  280 (150) D ie A. G. T irya, d ie  ein A ktienkapital von 1140 0Q0 Fm k.
*480 S attlerw aren  ....................................................  48 (40) hat, ^ e^ltzt 2 rahm ige Sage ei aipiais
*481 Schachteln, G urtel, E tuis, Taschenbiicher ausgedehntes land- und forstw irtschafthches G ebiet im  Val-

aUo L eder . .......................................112 (100) keala  Kirchspiel. . . .
Ł ’ N icht verkauft w urde d e r  T irva F ab rik sbe tneb  m

*490 F nhrradreifen  aus K autschuk . . . .  12 (6) Voikoski, der abgete ilt und ais selbstandige A. G. un ter dem
*492 Srhuhw aren  aus K autschuk- N am en „A. B. V o i k o s k i  O. Y“ mit einem  A ktienkapital

a') mit Schaft " . 1 6  (10) von 1140000 Fm k. w eitergefuhrt wird. D ie F abnka tion
u{ Art ' . . . .  13 (4) von S auerstoffgas und W asserstoffgas wird fortgesetzt.

'  ’ S tillegung von Fabriken. E ine gróBere A nzahl F ab n k en
4 q o  nndere K autschukw aren darun ter alle T e x t i l f a b r i k e n ,  haben ihre B etriebe auf

fSchuhsohlen und -absatze) . . . .  12 (6) ein bis zwei W ochen s t i l l g e l e g t .  B ekanntlich w ar die
*503 S ilberw aren, auch yergoldet usw. . . .  500 (400) finnische Industrie  infolge d er schlechten K oniunktur schon
*709 P ianos, O rchestrions 1 Stiick . . . .  3000 (2500) im H erbst genótigt, d ie A rbeitsw oche stark  einzuschranken^
*714a GrammoDhone ....................................... 150 ^10°) „Ara(bia“ . d er A bsatz des P o r  z e 11 a n k  o n z e r  n s
*714b G ram m ophonplatten  ................................ HO (100) „ A r a b i a 11 ist inbezug auf H aushaltungsporzellan  im  Jah re
*714c SDieldosen . . .  120 (120) 1929 um  etw a 12 o/0 zuruckgegangen . Indessen  ist die
*811b Petro leum benzin ,' Gasoiin, L igroin usw . '1,20 ' (1) E in fuhr auslandischen Porzellans d ieser A rt noch s ta rker
*828 F eine  Seifen . . .  59 (39) gesunken. D agegen  konn te  d e r K onzern  bei techm schem  Por-
*877 SchieB baum w olie ..............................................12 (4) zellan eine A bsatzsteigerung um  7 o/ó erzielen. D er Porzellan-
*878 R auchschw aches P u l v e r .......................... ......  15 (5) konzern , an  d em  ausiandisches K apita l beteilig t ^ j e r -
*882 Pa tron en, auch geladen  . . . . . . .  12 (4) fug t uber groBe m odern  eingench te te  F ab riken  in H elsm g-
*885 F euerw erksgegenstande  usw. .' . . . 120 (120) fors und Abio. _  • , M , . r
*942 Schachteln, D osen, E tu is usw . aus Achat, F euer bei „N o k ia" . Bei den N o k i a - G u m m i f a b r  i -

B ernstein, Z elihorn  ,usw.................................. 400 (300) k e n  m M ittelfinnland brach durch  E xplosition  eines Saug-
*945 Bij ou t eri e w ar en aus anderen  M etallen ais roh rs F eu er aus, das S chaden an M aschinen R ohstoffen  und

Gold, S ilber od e r P l a t i n ..........................  400 (300) F ertigw uren  verursachte. D er B etrieb erfahrt jedoch keine
*7D8n Antnrnohile fiir P e rso n e n - vom  W erte  U n terb rechung . . . .

im  W erte  bis 80000 F m k .................................32o/o (32o/0) A m erikanisches K apitał fUr F innland. D ie gunstigen
im  W erte  von 80000 bis 160 000 Fm k. . . 48o/0 (32o/0) A nlagem oglichkeiten, die sich im  Z usam m enhang mit d e r
im  W erte  von uber 160000 Fm k. . . . 64o/0 (32o/0) auB erordentlich groBen K redit- und  K apitalnot m  Finnland

ergeben, beg innen  nunm ehr das am enkam sche K apitał zu
Schiffahrt. In  den  elf ersten  M onaten v. Js . kam en in in teressieren . E s sollen rech t bedeu tende am erikanische

d er A uslandsfahrt 6815 Schiffe mit 4 327 849 N rgt. ein K red ite  gegen  erstk ląssige Sicherheiten  p laziert w orden sein.
und g ingen  aus 6925 Schiffe mit 4 392 953 N rgt. Im  J a h re  E s ha,ndelt sich um  langfris tige  am erikan ische G elder zu
1928 w ar in der gleichen Zeit sow ohl d ie Z ahl der aus- und hohen Z inssatzen. — D ie b isherige K reditpolitik  d e r Finn-
eingegangenen  Schiffe wie auch die T onnage etw as hóher lands B ank w ird von versc,hiedenen Seiten  stark  k ritisiert,
ais 1929, was w ohl zum  T eil mit den schw eren E isver- unci es wir d d ie  A nsicht vertreten , daB die starkę  Zu-
haltnissen zu B eginn des Jah rćs  1929 zusam m enhangt. spitzung d e r K red itlage in F innland ha tte  verm ieden w erden

H olzverkaufe. Bis M itte D ezem ber ste llten  sich die kónnen, wenn rech tzeitig  en tsprechende M aBnahm en ge-
finnlandischen H olzverkaufe fu r das J a h r  1930 auf 200 000 ro 'p i j ^ g u c h e r e i .  In  d e r H afenstad t R aum o (Sudw estfinn- 
Stds. gegen iiber 300 000 Stds. zum  gle.chen Z eitpunkt des vrird d ie  E r r  i c h t u n g  e i n e r  F i s c h r a u c h e r e i
V orjahres Im  V ergleich zum  V orjahre sind sie m ithm  und JK onservierungsanstalt g eplant. G runder ist der F ischerei-
stark  zuruckgegangen . sachverstandige Limnel.

Die F innlandischen Fourn ierfabriks-V erein igung. Die im M otorschlitten. D ie deu tsche G rónlandexpedition  hat
A nfang 1926 gegriindete  Fournierfabriks-V erein igung  umfaBte, d ieser T ag e  z w e i  f i n n l a n d i s c h e  M o t o r s c h l i t t e n
wie d e r „M erca to r“ sclireibt, eine k u rze  Zeit lang fast alle bestellt. D ie Schlitten, die in F innland paten tiert sind, er-
F ou rn ierfab rikan ten  des Landes. Im  Z usam m enhang mit re ichen eine S tundengeschw indigkeit von 100 km . 
d e r U eberp roduk tion  entstanden  aber M einungsverschieden- W eitere Zunahm e der W echselpro teste  in F innland.
heiten  und uber d ie H alfte  d e r M itglieder tra t aus, d a ru n te r D ie Z ahl d e r W echselpro teste  hat w eiterhin zugenom m en.
der gróB te F ab rikan t — d e r Schaum ann-K onzern. In  d e r Sow ohl hinsichtlich d e r A nzahl ais d e r Sum m ę stellte der
Y erein igung yerb lieben  A. A hlstróm  O. Y-, A. B. K aukas- M onat N o v e m b e r  einen R ekord  dar. In der G esam tzeit
Fabrik , Fennia F aueeri O. Y. und Sastam oinen Faueeri O. Y. J  a  n u a r —N o v e m b e r  w urden 14 663 W echsel im  Be-

N euerd ings erfo lg te eine intim e Z usam m enarbeit be ider trag e  von 89320957 Fm k. p ro testiert gegen  6308 im  Be-
G ruppen, die 2/ 3 der L andesproduktion  um fassen, um  d e r trag e  von 36,3 Mili. Fm k. im V orjah re  und 7026 im  Be-
d rohenden  K onkurrenz RuBlands zu begegnen . trag e  von 3j ,4 Mili. Fm k. im  Ja h re  1927.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i i i H i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i K ^ i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i . . 1. . . i i i i i i i h i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i h i i i i i |
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1 Technische Sorge und Arger bleiben Ihnen erspart durch |
Inanspruchnahme meiner H ilfe  und Beratung in allen |
vockommenden Kraftfahrzeug=Angelegenheiten. |

T r a n z  S t c l t z e  \
O b e r = I n g e n i e u v u n d S a c h v e r s t a n d i g e r  |
Óffentlich bestellt und beeidigt bei der Industrie« und Handelskammer s
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S is e n b a h n  ~ G i i t e r v e r k e h r s  - l l a c h r i c h t e n .
Bearbeitet vom Yerkehrsbiiro der Industrie- und Ilandelskam m er z u Stettin.

Durchfuhr-Ausnahmetarif S. D. 2 (Verkehr deutsche 
Seehafen—Schweiz und umgekehrt). Mit G ultigkeit vom 
1. M arz 1930 is t.a m  SchluB d e r A bteilung 18 h łn ter „20° C“ 
hinzuzufiigen „ausgenom m en G asol“ .

Mit W irkung vom gleichen T age ist in A bteilung 22 
zu streichen ,,V. Petro leum pech“ .
• Durchfuhr-Ausnahmetarif S. D. 5 (Verkehr deutsche 
Seehafen—Polen und umgekehrt). Mit G ultigkeit vom 23. 
D ezem ber 1929 w urden die F rach tsa tze  des M indestm en- 
gentąrifs fiir E isen  im  A bschnitt F. vorgenannten  T arifs fu r 
Stettin  in d e r 10 t-K lasse um  10 R pf. und in d e r H aupt- 
klasse um  13 R pf. fiir 100 k g  ermaBigt.

Mit G ultigkeit vom 1. Januar 1930 w urden die 
Frach tsatze der A bteilung 28 (M obel aus gebogenem  H olz, 
auch Stiihle, gew ohnliche, Stuhl- und Sofagestelle, gew ohn- 
hche, auch zerlegt) fiir den  V erkehr zw ischen d en  Seehafen 
und verschiedenen G renziibergangen  ermaBigt.

Im  gleichen A usnahm etarif w urden d ie A nw endungs- 
bedingungen in Z iffer 1 des A usnahm etarifs fu r E isen- und 
Stahlschrot im  A bschnitt F. Abt. B wie fo lg t gean d ert:

„1. D ie nachstehend au fgefiih rten  S onderfrach tsatze 
gelten nur bei A uflieferung einer M indestm enge von zusam - 
men 60 000 t auf G rund dieses und des im  R eichsbahn- 
G iitertarif, H eft C II b enthaltenen A usnahm etarifs 172 fiir 
Eisen- und S tahlschrot in einem  Z eitraum  von zwolf auf- 
einanderfolgenden M onaten."

Reichsbahn-Giitertarif, Heft C II b (Ausnahmetarife). 
D er Ausnahmetarif 5 (Steine aus Naturgestein) vom  1. Jun i 
1929 wird zum  1. M arz 1930 durch  eine N euausgabe u n te r 
Einschrankung und A enderung  des W arenverzeichnisses 
ersetzt.

D er Ausnahmetarif 7 c (Eisenerz usw.) w urde mit G ul
tigkeit vom 1. Jan u a r 1930 neu herausgegeben .

U n ter anderem  w urden d ie F rach tsa tze  fiir den Ver- 
keh r von Cosel H afen  und O ppeln H afen  nach O derberg  
Zu 152 um 1 R pf. ermaBigt.

D er Ausnahmetarif 9 a (Wein) w urde mit G ultigkeit 
vom 1. Ja n u a r 1930 durch  eine N euausgabe ersetzt. Zum  
gleichen Z eitpunk te  w urde in d e r N euausgabe die Bent- 
heim er E isenbahn  mit a llen  A ngaben unter den  ausgeschlosse- 
nen B ahnen gestrichen.

Im  Ausnahmetarif 16 f (Heu, Stroh usw.) w urde mit 
Gultigkeit vom 26. D ezem ber 1929 die R hein—Sieg E isen 
bahn un ter den ausgeschlossenen B ahnen gestrichen.

Im  Ausnajimetarif 35 (Eisen, Stahl und Metallwaren 
WSw.) w urden mit G ultigkeit vom 20. D ezem ber 1929 
unter den  S onderfrach tsatzen  „G arten fe ld“ und „Siem ens- 
stad t“ ais V ersandbahnhófe aufgenom m en.

Mit G ultigkeit vom  27. D ezem ber 1929 w urde un ter 
anderem  unter d en  V ersandbahnhófen, fiir welche d ie F racht- 
satzzeiger gelten, „H afiloch  (Pfalz) mit F rach tsa tzzeiger 1“ 
nachgetragen.

Im  Ausnahmetarif 44 (Giiter der Tarifklassen A bis 
t  usw.) w urde der G ultigkeitsverm erk  wie folgt g ean d ert: 
»Giiltig vom 1. Jun i 1.929 an  bis auf jederzeitigen  W id er
ruf, langstens bis 31. D ezem ber 1930.“

Im  Ausnahmetarif 49 (Flachglas usw.) w urden mit G ul
tigkeit vom 20. D ezem ber 1929 ,,G artenfeld“ und „Siem ens- 
stadt“ un ter d en  V ersandbahnhófert nachgetragen .

Tm Ausnahmetarif 61 (Porzellanwaren usw.) w urden 
HM G ultigkeit vom 20. D ezem ber 1929 „G artenfeld '* und 
»S iem ensstadt“ un te r den V ersandbahnhófen nachgetragen .

. Im  Ausnahmetarif 111 (Kaolin) w urde mit G iiltig- 
keit vom 26. D ezem ber 1929 „W ern b e rg “ un ter den Ver- 
^n d b ah n h o fen  nachgetragen .

D er Ausnahmetarif 119 (Zucker) w urde mit Gultig- 
keit vom 1. Jan u ar 1930 in erw eite rte r Fassung  un ter gleich- 
zeitiger A ufhebung des b isherigen  A usnahm etarifs neu her-
ausgegeben.
, . Jm  Ausnahmetarif 122 (Kaffee) w urde d e r  Giiltig- 
K^ ts v e rm e rk . wie folgt gean d ert: „G iiltig bis auf jeder- 
zeitigen W iderruf, langstens bis 30. Jun i 1930.“
. Im  Ausnahmetarif 138 (Kupfervitriol) w urde d e r Giil- 

l^ke itsy e rm erk  wie folgt g eandert: „G iiltig  vom 1. Jun i 
j 29 a n  bis auf jederzeitigen  W iderruf. langstens bis 31. 

dezem b er 1930.“
m , Ini Ausnahmetarif 172 (Eisen- und Stahlschrot) w urde 

11 G ultigkeit vom 6. Jan u a r 1930 d ie  Z iffer 2 d e r An- 
endungsbedingungen  wie fo lg t gefaB t:

,,2. D ie nachstehend  au fgefiih rten  Sonderfrachtsiatz.e 
gelten  un ter B eachtung d e r  in den  allgem einen  B estim m un- 
gen  des H eftes C II a  un ter Z iffer 7 angegebenen  B edingun- 
gen nur bei A uflieferung einer M indestm enge von zusam m en- 
60000 t auf G rund d ieses und des im  D urchfuhr-A usnahm e
tarif S. D. 5, A bschnitt F, A bteilung B en thaltenen  A us
nahm etarifs fiir E isen- und S tahlschro t in einem  Z eitraum  
von 12 au feinanderfo lgenden  M onaten*). D ie M itteilung iiber 
den  B eginn des V ersandes und d ie zu h in terlegende Sicher- 
heit von 150000 R eichsm ark sind d e r  R eichsbahndirek tion  
O ppeln einzusenden. E benso  ist d ieser Stelle der N achw eis 
iiber d ie  E rfiillung d e r M indestm enge zu e rb ringen .“

Zum  gleichen Z eitpunk te w urde O derberg  Zu 152 
ais E m pfangsbahnhof autgenom m en. D ie F rach tsa tze  be- 
tragen  von S tettin  nach O derberg  0,94 RM. und von 
S tettin -G rabow  nach O derberg  0,96 RM. fiir 100 k g  in  d e r 
H auptk lasse.

Im  Ausnahmetarif 177 (Rohtabak) w urde d e r  Giiltig- 
keitsverm erk  wie folgt gefaB t: „G iiltig  vom 1. Jun i 1929 
an  bis auf jederzeitigen  W iderruf, langstens bis 31. D e 
zem ber 1930.“ |

Im  Ausnahmetarif 182 (Steine usw.) w urden folgende 
V ersandbahnhófe nachgetragen : 
mit G ultigkeit vom 20. D ezem ber 1929:

G artenfeld 
S iem ensstadt 

mit G ultigkeit vom 26. D ezem ber 1929:
M ansfeld 
M arienrachdorf 

mit G ultigkeit vom 30. D ezem ber 1929:
Bad H arzbu rg  

und mit G ultigkeit vom 9. Jan u ar 1930:
A ltrandsberg .

Im  Ausnahmetarif 185 (Glaubersalz) w urden mit G ul
tigkeit vom 20. D ezem ber 1929 

H arbu rg  '
Scheune 

und W ilhelm sburg 
un ter den  V ersandbahnhofen  nachgetragen .

Mit G ultigkeit vom  26. D ezem ber 1929 w urde u n te r 
den V ersandbahnhófen „O berhausen  W est“ nachgetragen .

Im  Ausnahmetarif 186 (Mortelmischungen) w urden mit 
G ultigkeit vom 20. D ezem ber 1929 

Bochum  Iib f.
B ochum -Prasident 
E ltze  (Kr. Peine)
G artenfeld 
S iem ensstadt 

unter den Y ersandbahnhófen nachgetragen .
Im  Ausnahmetarif 187 (Gips und Spat) w urden mit 

G ultigkeit vom 9. Ja n u a r 1930 u n te r den  V ersandbahnhófen 
zu Z iffer 2 des W arenverzeichnisses

O berharm ersbach-R iersbach  Zu 12 
U nterharm ersbach  Zu 12 

nachgetragen .
D er Ausnahmetarif 188 (Bestimmte Artikel bei Ein

fuhr) w urde mit G ultigkeit vom 1. Jan u a r 1930 durch  eine 
N euausgabe mit erhóhten  F rach tsa tzen  ersetzt.

D er Ausnahmetarif 189 (Bestimmte Artikel zur Ausfuhr)
w urde mit G ultigkeit vom 1. Jan u a r 1930 durch  e ine  N eu 
ausgabe mit erhóhten  F rach tsa tzen  ersetzt.

Im  Ausnahmetarif 193 (Milchsaure) w urde der Gul 
tigkeitsverm erk  wie folgt g eandert: „G iiltig vom 1. Ju n i 
1929 a n  bis au f jederzeitigen  W iderruf, langstens bis 31. 
D ezem ber 1930.“

Im  Ausnahmetarif 194 (Siliziumkarbid usw.) w urde 
d e r G ultigkeitsverm erk  wie fo lg t g ean d ert: „G iiltig vom 1. 
Ju n i 1929 an  bis auf jederzeitigen  W iderruf, langstens bis
31. D ezem ber 1930.“

Mit G ultigkeit vom  9. Jan u a r 1930 w urden „E nken- 
b ach“ und „L udw igshafen  (R hein) H b f.“ nachgetragen .

Im  Ausnahmetarif 195 (Isoliersteine usw.) w urde der 
G iiltigkeitsverm erk wie fo lg t gefaB t: „G iiltig  vom 1. Jun i 
1929 an  bis auf jederzeitigen  W iderruf, langstens bis 31, 
D ezem ber 1930.“

*) D ie G ultigkeit des M indestm engentarifs lauft b e 
reits vom  1. Ju li 1929.
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Im  Ausnahmetarif 196 (Phosphate) w urde der Giil- 
tigkeitsverm erk  wie fo lg t gean d ert: „G tiltig vom 1. Jun i 
1929 an  bis auf jederze itigen  W iderruf, langstens bis 31. 
M arz 1930.“

Im  Ausnahmetarif 199 (Giiter aller Art) w urde der 
G iiltigkeitsverm erk wie folgt gefaB t: ,,Gtiltig vom 1, A ugust 
1929 an bis auf jederzeitigen  W iderruf-“

b) Deutsche Verbandtarife. 
Deutsch-Belgischer Verbandtarif. Mit G iiltigkeit vom

1. Ja n u a r  1930 tra ten  zum  H eft 1, zum H eft 2. und zumf 
H eft 3 je  ein N ach trag  I in K raft.

Deutsch-Polnisch-Sowjetischer Verbandtarif. Mit Gtil- 
tigkeit vom 1. Jan u a r 1930 tra ten  zum  G titertarif T eil I, 
II und III  je  ein N ach trag  I in K raft.

c) Auslandische Tarife.
Jugoslawische Staatsbahnen. Mit G iiltigkeit vom  1. 

Ja n u a r  1930 tra ten  zum  L okaltarif und zum Hafentatrif 
je  ein neuer A nhang in K raft.

Oesterreich. Mit G iiltigkeit vom 1. Jan u a r 1930 tra ten  
zum  O esterreichischen E isenbahng titertarif T eil I, Abt. A 
N ach trag  II und zum  T eil I, Abt. B N ach trag  I in K raft.

F e rn e r w urden zum g leichen Z eitpunkte  zum T eil II, 
H eft A N ach trag  I und ein neuer A nhang zum  G utertarif 
T eil II, w elcher T arifnach lasse  enthalt, herausgegeben .

Rumanische Eisenbahnen. Die im „O stsee-H andel“ 
Nr. A vom 1. J a n u a r  1930 auf Seite  47 angek iind ig te  N eu- 
au sgabe  des L okaltarifs d e r  R um anischen E isenbahnen  er- 
scheint yoraussichtlich erst am  15. Januar.

Tschechoslowakisch-Oesterreichischer Eisenbahnverband.
Mit G iiltigkeit vom  1. Jan u a r 1930 w urden zum H eft 1, 
H eft 2 (Schnitt C und Oe) und zum H eft 3 je ein N ach 
trag  I herausgegeben .

Tschechoslowakisch-Polnischer Eisenbahnverband. Mit 
G iiltigkeit vom  1. Jan u a r 1930 tra t zum H eft 3 (Seehafen- 
verkehr) d e r N ach trag  I, w elcher B erichtigungen und E r- 
ganzungen  enthalt, in K raft.

Tschechóslowakisch-Ungarischer Eisenbahnverband. Y or
aussichtlich w erden zum  1. F eb ru a r 1930 d ie H efte  1, 2 
Schnitt C und M) und H eft 3 yorgenannten  V erbandtarifa  
neu herausgegeben .

d) Versch:edenes.
Aenderungen von Bahnhofsnamen. N achstehende B ahn

hofsnam en w urden bzw . w erden g eandert:
__________ von:__________________ auf:___________  am : 
GrieBen (Bez. Frankfurt Oder) Griefien (Niederlaus.) 15. 1.1930 
Ilam elerw ald Hild. P. E Ilam elerw ald Ost 1. 2 1930 
Ilildesheim  Hild. P. E. Hildesheim Nord 1. 2.1930 
Klein Cammin____________Stolberg (Nenm.) 23.12.1929  
Losheim-Losheimergraben 

Grenze_________________ Loslieim 'Eifel) Grenze 1 1.1930 
Scliópfurth_______________Fino wfurt_____________ 1. 1.1930

Kursanderung. Mit G iiltigkeit vom 1. Jan u a r 1930 w urde 
d e r E rhebungsku rs  im V erkehr mit Italien  fiir 1 Lira mit 
21,9 R pf. und d e r V ersanduberw eisungskurs fiir 1 RM. 
mit 4,58 Lire festgesetzt.

‘n t i t t e i l u n & e n
der Industrie- und  Jtandeiskum sner zu  Stettin

— B M M B H M — a n M M M me h b i i iiii i « i....wi ra— — ■

Bericht
der Industrie- und Handelskammer zu Stettin iiber das 

Geschaftsjahr 1929.
In  der letz ten  S itzung des G eschaftsftihrenden Aus- 

schusses der Industrie- und H andelskam m er am  31. D ezem ber 
gab H err P rasiden t D r .  T o e p f f e r  einen G eschaftsbericht 
fiir das J a h r  1929, in dem  er nach einem  kurzeń  U eberb lick  
iiber d ie ernste  Lagę, in  d e r  sich die deu tsche W irtschaft' 
augenblicklich befindet, u. a. fo lgendes ausftih rte:

„A uf dem  G ebiet der H a n d e l s  - u n d  Z o 11 p o 1 i t i k  
hat das abgelaufene J a h r  stellenw eise ein* sehr lebhaftes Bild 
gezeigt. D ie von d e r R egierung  in d iesem  Ja h re  ins Auge 
gefaB ten M aBnahm en auf dem  G ebiet der A grarzólle haben 
zunachst im L aufe des Som m ers zu einer V erscharfung 
d e r handelspolitischen L age D eutsch lands g erade  hier im 
N orden  und O sten  E uropas gefiihrt, die von S tettin  mit 
groB er S o rge  beobachtet w orden ist. D ie S te ttiner K am m er 
hat dam als auch zustand igenorts auf d ie G efahren hinge- 
w iesen, die fiir d ie  S te ttiner W irtschaft beispielsw eise aus 
einem  vertragslosen  Z ustand mit F i n n  l a n d  entstehen 
miiBten, einer M oglichkeit, mit d e r m an infolge d e r  E r- 
hóhung der deutschen B utterzólle eine Zeitlang schon rechnen 
zu miissen glaubte. Ebenso- hat auch h ier in S tettin  die mit 
R ucksicht auf die in d iesem  V ertrage gebundenen  A grar- 
zolle erfo lg te K undigung des H andelsvertrages mit S c h w e 
d e n ,  mit dem  uns h ier die engsten  B eziehungen ver- 
binden, eine lebhafte B eunruhigung ausgelóst. H eute  konnen 
wir mit Genu.gtuung feststellen, daB die handelspolitische 
L age im O stseebecken  sich w ieder g ek la rt h a tj sow ohl mit 
F innland wie mit Schw eden ist es zu neućn A bm achungen 
gekom m en, die, w as m an auch im  einzelnen an  ihnen aus- 
setzen  m ag, doch eine w eitere norm ale E n tw ick lung  d e r  
H andels- und V erkehrsbeziehungen  zu d iesen L andern  ge- 
w iihrleisten diirften. A nders steht es noch im m er mit Polen, 
obw ohl nach dem  R ucktritt des M inisters H erm es von der 
V erhandlungsfiih rung  auf deu tscher Seite der deu tsche Ge- 
sandte in W arschau, R auscher, sich mit groB er E nerg ie  
bem iiht hat, den handelspolitischen K am pfzustand zw ischen 
D eutschland und Polen, der gerade  S tettin  śoviel Schaden zu- 
gefiig t hat, zu beseitigen  und an seiner S telle zum indest einen 
vorlaufigen V ertrag  auf der Basis d e r M eistbegiinstigung zu 
setzen. D ie neu aufgenom m enen V erhandlungen, die begreif- 
licherw eise von S tettin  au s mit groBem  In teresse  verfolgt 
w orden sind, scheinen anfanglich verhaltnism aB ig rasch zu 
gew issen R esu lta ten  gefiihrt zu haben, so daB m an schon 
m it dem  baldigen Z ustandekom m en einer definitiven R ege- 
lung rechnete. E s scheinen dann  aber neue Schw ierigkeiten

aufgetauch t zu sein, und es muB allerd ings auch fraglich  
erscheinen, ob es angesich ts der zur G eniige bekann ten  
polnischen Einstellung* gelingt, in ku rze r Zeit die dem  
AbschluB eines H andelsvertrages b isher en tgegenstehenden  
H em m nisse zu beseitigen, w enn sich dies in jahre- 
langen V erhandlungen ais unm oglich erw iesen hat. W ir in 
S tettin  haben uns im m er en tsprechend d en  E rfo rdern issen  
unserer geogarphischen  L age fiir eine B ęilegung des deutsch- 
polnischen H andelskripges ausgesprochen, und womoglich 
noch lebhafter hat sich d afu r d ie schlesische W irtschaft 
eingesetzt. W enn also ein b rauchbarer deutsch-polnischer 
H andels^ertrag  zw eifellos auch eine der w ichtigsten Voraus- 
setzungen fiir die W iedergesundung w ichtiger Teile der aus 
ihrem  organischen Z usam m enhang herausgerissenen  ostdeut- 
schen, nam entlich der pom m erschen und schlesischen W irt- 
schaft, iśt, so bedarf es doch andererse its  keines H inw eises, 
daB der abzuschlieB ende H andelsvertrag  keinesw egs a.uf 
un tragbaren  O pfern  d e r ostdeutschen L andw irtschaft auf- 
gebaut sein darf, und daB auch Polen in d ieser B eziehung 
hinsichtlich seiner b isherigen  F orderungen  E n tgegenkom m en 
zeigen muB, wenn der V ertrag  schlieBlich zustande kom m en 
soli. D ies ist um som ehr d e r Fali, ais Polen o ffenbar In te r
esse daran  hat, seine G renzen noch eine W eile D eutschland 
gegenuber ges-chlossen zu halten, um  seine eigene Industrie 
w eiter zu stiirken und um  auch den  V erkehr beispielsw eise 
nach der Tschechoslow akei, der b isher iiber S tettin  ge- 
gangen  ist, in verm ehrtem  MaBe iiber Polen zu ziehen, 
W ir wollen hoffen, daB es im Ja h re  1930 der neuen deutschen 
V erhandlungsfuhrung  gelingt, ' endlich w ieder eine fiir beide 
T eile  tragbare  handelspolitische R egelung zw ischen D eu tsch 
land und Polen herbeizufuhren.

Auch auf dem  G ebiet der deutschen Z o l l _ p o l i t i k  hat 
das Ja h r  1929 E n tscheidendes gebracht. N ach langem  par- 
lam entarischen K am pf ist es w enige T ag e  vor W eihnachten  
gelungen, die Zollvorlage d e r  R eichsreg ierung  zur Ver- 
abschiedung zu bringen, durch die insbesondere die so- 
genann te  kleine ' Zolltarifnovelle vom Jah re  1925, die 
heute ablauft, auf unbestim m te Zeit verlangert wird. 
D ie erhohten  Zoile fiir G etreide, V ieh und Fleisch 
w erden jedoch erst nach In k ra fttre ten  des neuen H andels- 
vertrages mit Schw eden, das heiBt yoraussichtlich M itte 
Januar- da d as schw edische Parlam en t erst dann  die Rati- 
fizierung des V ertrages yornehm en diirfte, in K raft treten. 
D ie źollpolitischen M aBnahmen, d ie im Jah re  1929 zur 
E ro rte ru n g  standen, haben  mit dem  G esetz iiber Zollande- 
rungen  noch nicht sam tlich ih re  E rled igung  gefunden, da 
in sbesondere die A banderungsan trage  des R eichsrats zu der
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y o rlag e  d e r R egierung. noch zur w eiteren  B eratung  fiir 
den  A nfang des neuen Jah re s  zuriickgestellt w orden sind. 
D em entsprechend wird sich d e r handelspolitische AusschuB 
des R eichstages gegen  E nde Jan u a r nochm als m it den  E r- 
ganzungsan tragen  'des R eichsrates, die sich insbesondere auf. 
K am m garn, B aum w ollgarn und -gew ebe und A utom obile 
beziehen, zu beschaftigen haben, so daB auch im  neuen Jah re  
noch mit A enderungen einzelner Positionen des Zolltarifs 
zu rechnen sein diirfte.

Ob d ie G e t r e i d e z ó l l e  in der Form , wie sie je tz t 
zur Y erabschiedung gelang t sind, den B ediirfnissen sow ohl 
der L andw irtschaft ais auch des privaten  G etreideexport- 
hąndels entsprechen , erscheint noch zw eifelhaft. E s ist 
Ihnen bekannt, daB eine E infiihrung fester Zoile fiir Ge- 
treide und eine B eseitigung d e r G leitzolle tro tz  d e r Ein- 
spriiche aller W irtschaftskreise sich 'n ich t hat erreichen lassen. 
E>s tritt mit dem  neuen S chw edenvertrag  zunachst ein er- 
hóhter G etreidezoll und zw ar von RM. 9,— fiir R oggen  
und RM. 9,50 fur W eizen in K raft, dagegen  wird d e r E in- 
fuhrschein fiir R oggen  nur mit RM. 6,— bew ertet sein. 
Die D ifferenzierung der Zoile und d e r B ew ertung  d e r Ein- 
fuhrscheine ist es vor allem , d ie die W irtschaft mit gróBtem  
B edenken erfiillt. N am entlich der G etreidehandel fiirchtet 
von d ieser R egelung, daB sie sich im  hochsten G rade 
cxporth indernd ausw irken  muB. Indessen w ird zunachst gar- 
nicht w eiter iibrig bleiben, ais die w eitere Ę ntw ick lung  zu 
beobachten  und abzuw arten , welche prak tischen  E rfah rungen  
Landw irtschaft und G etreidehandel mit der neuen G etreide- 
zollregelung m achen.

W enn ich eingangs in m einen A usfiihrungen darauf hin- 
wips, daB d ie deu tsche W irtschaftslage lange nicht so un- 
gunstig  wie zu E n d e  dieses Jah res gew esen  ist, so spiegelt 
nach den  bisher vorliegenden Jah resberich ten  d e r  einzel- 
nen F irm en die W i r t s c h a f t  d e s  K a m m e r b e z i r k s  
zu ihrem  uberw iegenden  Teil d iese ungiinstige w irtschaft- 
hche G esam tlage in teilw eise sehr unerfreulichen Einzelbil- 
dern w ieder. Auch groBe T eile der W irtschaft des K am m er
bezirks befinden sdch am  E n d e  dieses Jah res  in einer rech t 
ungiinstigen Lage, dferen G riinde im  allgem einen  die fiir die 
ganze deutsche W irtschaft ge ltenden  sind, wie sie vorher von 
uur au fgezeig t w urden; diese G riinde erfah ren  aber viel 
fach durch die besondere  N otlage des O stens noch ih re  
yerscharfung . So haben nam hafte Industriew erke  A rbeits- 
einschrankungen o d er S tillegungen vornehm en miissen, so 
sehen sich heu te  zahlreiche Jah rh u n d erte  a lte  GroBhandels- 
zw eige einer kaum  noch ertrag lichen  V erengerung  ih rer 
E xistenzm óglichkeiten  gegenuber, so steht das S tettiner Ver- 
kehrsgew erbe infolge der V erschiebung d e r gesam ten  wirt- 
schaftlichen V erhaltnisse im  O sten schw ierigsten  V erhaltn issen  
gegeniiber, und so hat schlieBlich auch d e r  E inzelhandel, 
ln dessen G eschaftsgang sich W ohlstand und K aufkraft 
uer B evolkerung am  besten  w iderspiegeln, iiberw iegend rech t 
unbefriedigende E rgebn isse  aufzuw eisen gehabt. E s ist unbe- 
oingte N otw endigkeit, daB der besonderen  N ot d e r óstlichen 
W irtschaft durch  ein groBziigiges O stprogram m , das auch 

°rnm ern  m indestens bis zur O der zu um fassen hatte, ge- 
steuert w ird; daB versucht w ird, h ier im  O sten  neue Ar- 
beitsm óglichkeiten zu schaffen, d ie L age d e r L andw irtschaft, 
Sfle sich unm itte lbar auch auf die L age von Industrie  und 
rtande l ausw irkt, durch spezielle M aBnahm en zu besseren  

insbesondere auch  den iiberm achtigen W ettbew erb  der 
pifentlichen H and, der sich in vielen G ew erbezw eigen gerade  
lrri K am m erbezirk, dem  Getreidehiandel; d e r W erftindustrie  
u^w. so besonders nachteilig  bem erkbar gem acht hat, nach 
^o g lich k e it ganz auszuschalten. Im  ubri^en  kann  aber d e r 
^ ir ts c h a ft des K am m erbezirks in ih re r heutigen  vielfach be- 
rangten  S ituation auch nur wie d e r iibrigen ganzen  deut- 

schen W irtschaft geholfen  w erden, w enn m an endlich ein- 
daran  herangeht, du rch  ein groB ziigiges R eform pro- 

gram m  auf dem  G ebiet der Steuern, d e r sozialen L asten  und 
. er inneren V erw altung d ie  M om ente zu beseitigen, d ie zu 

*er heutigen • schw eren K rise d e r W irtschaft gefiihrt haben. 
"Uch heute  noch haben  wir die M óglichkeit, eine gesunde 
ud ren tab le  W irtschaft in D eutschland w ieder herzustellen , 

er dazu m iissen nun endlich einm al die no tw endigen  ganzen  
jJ1 d e r kap italistischen W irtschaftsordnung  begriindeten  

alinahm en ergriffen  w erden, die den  heutigen  M iBstanden 
r  im m er ein E n d e  machen.

T i F rag en  des E i n z e l h a n d e l s  hat die K am m er im 
J nre haufig ih re  gróB te A ufm erksam keit w idm en miissen. 
im ^ urc ê scbou erw ahnt, daB die L age des E inzelhandels 
Re ^ am m erh ezirk, d ie von d e r K aufkraft d e r B evolkerung 

radezu aussch laggebend  abhiingig ist, eine recht u n b e 

fried igende ist. D er Z usam m enbruch groB er industrie ller 
W erke  hat naturgem aB  viele E ińzelhandelsbetriebe aufs 

,schw erste  geschadigt. E benso  haben  d ie  E inzelhand ler in 
den  P rovinzstad ten  unter der M ittellosigkeit d e r L and
w irtschaft ganz erheblich zu leiden gehab t. Auch d e r 
auB erst ku rzleb ige G eschm ack des heutigen  K aufers beein- 
fluBt den E inzelhandel in zunehm endem  MaBe ungiinstig, da 
die vorhandenen  L ąger vielfach in ku rze r Zeit infolge des 
W echsels d e r M ode schon w ieder en tw erte t sind. D ie un- 
giinstige Lage, in der sich die einzelnen K leinhandelsfirm en 
unter diesen U m standen befinden, ha t ais notw .endige Folgę 
eine Y erscharfung  der W ettbew erbsverhaltn isse  nach śich 
gezogen, so daB sich auch die K am m er vielfach mit den  
Prob lem en des un lau teren  W ettbew erbs beschaftigen muBte. 
So hat die A usverkaufsordnung fiir den  K am m erbezirk  ab- 
geandert w erden m iissen; die A banderung  bedarf allerd ings 
noch der G enehm igung des R eg ierungsprasiden ten . In  dem  
veranderten  W ortlaut d e r V erordnung ist bestim m t, daB die 
A nm eldung des A usverkaufs r e c h t z e i t i g  vor d e r óf- 
fentlichen A nkiindigung bezw . dem  B eginn des Ausver- 
kaufs zu erfo lgen habe. E s sind dann der V erordnung g e 
w isse R ichtlinien angefiig t w orden, nach denen  diese Be- 
stim m ung so auszu legen  ist, daB die E inreichung  dann  ais 
rech tzeitig  erfo lg t zu gelten  hat, wenn d e r K am m er aus- 
reichende Zeit zur Priifung des Falles hinsichtlich Vor- und 
N achschub, R echtfe rtigung  des angefiih rten  G rundes etc. 
zur V erfiigung steht. In  d iesen  R ichtlinien ist fe rner aus- 
gefiihrt, daB eine I"rist von m indestens 5 T agen  woh.l 
sicherlich a is  erforderlich  zu gelten  hat, mit d e r  M aBgabe, 
daB bei auB erhalb S tettins sta ttfindenden  A usverkaufen die 
F rist m indestens 1 W oche b e trag en  muB. E s steht zu er- 
w arten, daB d e r R egierungsprasiden t d iese V erordnung bald 
erlaBt. Zu erw ahnen  bleibt noch, daB in d e r b isherigen  
V erordnung auB er der F estse tzung  d e r  T erm ine fur d ie 
Saison- und Inventurausverkaufe auch g esag t war, daB 
d iese Saison- und Inven turausverkaufe nu r in  der Textil- 
und S chuhw arenbranche iiblich w aren. D iese F estste llung  
g ing iiber den  R ahm en d e r  gesetzlichen E rm achtigung , auf 
der d ie A usverkaufsordnung aufgebau t ist, hinaus, so daB die 
F rage , in welchen B ranchen die Saison- und Inventurausver- 
kaufe  ais ublich an erkann t sind, aus d e r V erordnung  fort- 
bleiben muBte. H ierm it ist zugleich einem  Bediirfnis in- 
sofern en tsp rochen  w orden, ais die U eblichkeit nicht eine 
s tarre  G egegebenheit ist, die sich gesetzlich  fix ieren  laBt, 
sondern durchaus dem  W andel des w irtschaftlichen Lebens 
un terw orfen  ist. D as V erfahren  wird nun k iinftig  so sein, 
daB die K am m er von sich aus von Zeit zu Zeit die F e s t
stellung , trifft, in welchen B ranchen die Saison- und In- 
vent.urausverkaufe, fiir d ie  die F risten  nach wie vor in d e r 
V erordnung festgeleg t w erden, ais ublich anzuerkennen  sind. 
In  d ieser B eziehung hat eine den  L ederw areneinzelhandel 
be treffende U m frage  der K am m er zu d e r  Festste llung  ge- 
fuhrt, daB in Z ukunft fiir d en  L ederw areneinzelhandel d e r  
W interinventurausverkauf, und zw ar nu r d iese  eine V er- 
anstaltung , ais ublich anerkann t ist und zu d e r  g leichen 
Zeit wie d e r Inven turausverkauf in d e r T extil- und Schuh
w arenbranche veranstalte t w erden darf.

V erschiedentlich hat sich die K am m er mit der Kon- 
ku rrenz  d e s  Ilau sie rhande ls  in den P rov inzstad ten  und. 
ih ren  Folgen  befassen  miissen. In  diesem  Z usam m enhang 
ist die K am m er im m er aufs neue fiir d ie F re igabe  sam tlicher 
gesetzlich zulassiger V erkaufssonntage eingetreten . B edauer- 
licherw eise ist die S tellungnahm e des R eg ierungsprasiden ten  
nach wie vor den d iesbezuglichen W iinschen d e r  G ew erbetrei- 
benden ungiinstig. W eder durch den  allgem einen  H inw eis 
auf schlechten G eschaftsgang noch durch A usfiihrungen iiber 
das U eberhandnehm en  deś H ausierhandels und dessen  rich- 
tige steuerliche E rfassung  hat sich die R eg ierung  von ihrem  

vS tandpunk t abbringen  lassen. D ie K am m er w ird sich nach 
wie vor veranlaBt sehen, im m er von neuem  die an  sich so 
uberzeugenden  A rgum ente fiir d ie F re igabe  a ller 10 Sonntage 
yorzu tragen  und daneben  vor allen D ingen das B edurfnis fiir 
jeden  einzelnen zur F re igabe  veriangten  V erkaufssonntag  
eingehend im  einzelnen F alle  zu begriinden. E s m ag hier 
iibrigens daran  erinnert w erden, daB es den  B em iihungen des 
E inzelhandelsverbandes und d e r  K am m er gelungen  ist, auch 
in diesem  Ja h re  w ieder den  d ritten  V erkaufssonntag  vor 
W eihnachten  in S tettin  zu erhalten.

Ich m ochte schlieBlich noch hervorheben, daB die 
Z usam m enarbeit mi^ dem  S c h u t z v e r e i n  f i i r  H a n d e l  
u n d  G e w e r b e ,  die auf G rund besonderer V ereinbarungen  
im  Ja h re  1927 -.um ersten  Mai in starkere  E rscheinung  trat, 
auch im  vergangenen  Ja h re  eine befried igende w ar und 
daB d ie  T atigkeit des Schutzvereins in F rag en  des unlau-
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te ren  W ettbew erbs sich nach wie vor ais nutzlich fiir d^n 
E inzelhandel erw’iesen  hat.

D ie in  im m er groB erem  AusmaB sich bem erkbar 
m achende U eberse tzung  d es B e r u f s s c h u l w e s e n s  hat 
die K am m er mit e rn s te r B esorgnis erfiillt, und sie hat bei 
den  verschiedenen B erufsschulordnungen, d ie  ih r im  Laufe 
des Jah re s  vorgeleg t w urden, regelm aB ig darauf h ingew irkt, 
daB allzu h arte  B elastungen der W irtschaft durch  die Ge- 
staltung und d en  A usbau des B erufsschulw esens verh indert 
w erden und auch der W irtschaft selbst ein gew isses M itbe- 
stim m ungsrecht in  den  K uratorien  der B erufsschulen ge- 
w ahrleistet w ird.

Auch auf dem  G ebiet d e r  B erufsausbildung fu r den 
gew erb liehen  und kaufm annischen N achw uchs ist d ie K am 
m er im abgelaufenen  J a h r  nach verschiedenen R ichtungen 
h in  ta tig  gew orden . D as P r i i f  u n g s a m t  f i i r  S t  e n  o - 
g r a p h i e  u n d  S c h r e i b m a s c h i n e n ,  das die K am 
m er zusam m en mit den  S tad tischen  H andelsleh ransta lten  un- 
terhalt, hat im  J a h re  1929 befriedigend gearbeite t, und ich 
m óchte a n  Sie alle appellieren , daB d ie A rbeit des Priifungs- 
am tes nach MógMchkeit von jedem  einzelnen un terstiitz t 
w ird und nach M óglichkeit von d en  F irm en des K am m er- 
bezirks nu r noch solche K rafte  angestellt w erden, die sich 
vor dem  Priifungsam t iiber ih r K ónnen auf dem  G ebiet der 
S tenograph ie  und des M aschinenschreibens ausgew iesen 
haben. N ur auf d iese  W eise k an n  erreich t 'werden, daB 
die kaufm annischen B etriebe  des K am m erbezirks durchgangig  
iiber ein w irklich leistungsfah iges P ersonal verfugen. Auch 
mit d e r F ra g e  d e r  P r i i f u n g  i n d u s t r i e l l e r  L e h r -  
l i n g e  hat .sich d ie  K am m er verschiedentlich  befaBt. Auch 
haben  h ieruber V erhandlungen  mit d e r H andw erkskam m er 
stattgefunden , die a llerd ings mit R iicksicht auf das bevor- 
stehende B erufsausb ildungsgesetz  b isher noch zu keinem  
E rgebn is gefiih rt haben. D ie F rag e  eines hochąulifizierten 
N achw uchses ist von groB er B edeu tung  fiir^ d ie Industrie, 
und es w are durchaus zu begriiBen, w enn es im  kom m enden 
Ja h r  zur E in rich tung  von Priifungen fiir d ie  dem  Handeil 
und dem  H andw erk  gem einsam en B erufe karne, durch  die 
ein an ste lgendes N iveau des N achw uchses d ieser einzelnen 
B erufszw eige zw eifellos erzielt w erden kann .

E s bleibt in  d iesem  Z usam m enhang schlieBlich noch der 
B i i c h e r r e v i s o r e n p r i i f u n g  e n  E rw ahnung  zu tun, 
dereń  m ehrere  im  Ja h re  1929 von d e r  K am m er abgeha lten  
w orden sind. D ie E rgebn isse  d iese r Priifungen, an d ie 
die K am m er seh r hohe A nforderungen  stellt, w aren ver- 
schiedenartig . W enn d ie  K am m er heu te  grundsatzlich  von 
B ew erbern  auf B eeidigung ais B ucherrevisor d ie  A blegung 
einer Priifung fo rdert und  diese Priifung, den  heutigen  
B ediirfnissen d e r  W irtschaft en tsprechend, auch hohe A n
fo rderungen  an d ie P riiflinge stellt, so geh t sie dabe i von 
dem  G edanken  aus, daB d e r  beeid ig te  B ucherrevisor heu te  
eine w ichtige und vielseitige S tellung im  W irtschaftsleben 
einnim m t und d ie  W irtschaft dah e r das V orhandensein  w irk 
lich ąualifiz ierter Persónlichkeiten  verlangen kann  und muB.

F u r den  G e t r e i d ę -  u n d  F u t t e r m i t t e l h a n d e l  
w ar das Ja h r  1929 kein  besonders erfolgreiches. Zu Begm n 
des Jah re s  lag  das E xpo rtgeschaft w egen d e r E isschw ierig- 
keiten , mit denen  d ie  Seeschiffahrt zu kam pfen  hatte, fast 
vollstandig danieder. D ie k le ineren  pom m erschen O stsee- 
hafen  w aren vóllig durch  E is b lockiert, und  auch in  S tettin  
muBte, w enn auch d ie  Schiffahrt mit H ilfe  d e r  E isb recher 
zum  T eil aufrech t erhalten  w urde, d e r  V erkeh r mit M assen- 
giitern  eingeschrankt w erden. In  d iesen  M onaten zeigte sich 
deutlich, w ie notw endig  fiir den  S te ttiner H afen  ausreichende 
L agerraum e sind.

E ine  groB e U nsicherheit w urde in das G eschaft durch  
die P iane  iiber d ie  N euregelung  der G etreide w irtschaft ge- 
bracht. D as P rob lem  d e r S tabilisierung d e r  G etreidepreise  
w ar im  L aufe d e r M onate m ehr und m ehr in den  H inter- 
g rund  g e tre ten  g egenuber dem  Problem  von gróB erer B e
deu tung : S taatsm onopol oder fre ier H andel. W enn auch 
d iese F ra g e  theoretisch  b isher noch zu G unsten  des freien 
H andels en tschieden ist, so w irkt sich prak tisch  genom m en 
die T a tigke it d e r G etreidehandelsgesellschaft und des 
Scheuer-K onzerns wie ein M onopol aus. D ie M aBnahmen, 
die d ie  G etreidehandelsgesellschaft angeblich zur Stiitzung 
des R oggenpre ises ergriff, verh inderten  zw ar ein A bsinken 
der P re ise  in gew issem  U m fange, ih re  W irkungen  w urden 
aber bedau  er lich er w eise dadurch  erheblich  herabgem indert, 
daB d ie  G etreidehandelsgesellschaft den  zu U eberp re isen  er- 
standenen  R oggen  nach dem  A uslande zu uberaus n iedngen  
P reisen  verkaufte. U n ter d iesen  V erhaltn issen  hatte  d e r  H andel 
der privaten  E x p o rteu re  erheblich zu leiden, da er mit den  
von der G etreidehandelsgesellschaft gefo rderten  P reisen  nicht

konkurrieren  konnte. In fo lgedessen  konnte d e r S te ttiner Ex- 
porthandel d ie  M óglichkeiten des G etreideexports nicht aus- 
nutzen, sondern hat a lte  B eziehungen zum  A uslande ver- 
loren. Im  In teresse  des G etreidehandels kann  m an d ah er die 
M aBnahm en der G etreidehandelsgesellschaft nur bedauern  
und da^ um som ehr, ais auch fiir d ie  L andw irtschaft im  all- 
gem einen kein  w ahrnehm barer N utzen entstand, sondern 
der V orteil nur w enigen B eteilig ten  zufiel.

D ie E rkenntn is, daB von den  M aBnahm en der beiden 
staatlich subventionierten G etreidehandelsgesellschaften  eine 
B esserung d e r N o tlage  nicht zu er w art en sei, hat in  d e r  
pom m erschen L andw irtschaft m ehr und  m ehr an B oden 
gew onnen. Sie hat d aher den  V ersuch unternom m en, auf dęm  
W ege d e r Selbsthilfe die V erw ertung  ih re r P rodukte, na- 
m entlich G etreide, selbst in d ie H and  zu nehm en. G em einsam  
mit dem  freien  H andel \ind den  G enossenschaften w urden 
V erhandlungen  gefiih rt mit dem  Ziel, d ie A bsatzfragen  in 
beiderseitigem  In teresse  zu losen. D iese V erhandlungen  sind 
jedoch iiber ein gew isses A nfangsstadium  nicht hinaus- 
gekom m en und haben  zu einem  greifbaren  E rgebn is b isher 
nicht gefiihrt.

In  d e r letzten  ,Zeit spielt die F rag e  d e r G rundung eines 
deutsch-polnischen R oggensyndikats und d e r K ontingen- 
tierung des R oggenexports  eine groBe Rolle. G egen d ie  Bil- 
dung eines R oggenexportsynd ikats bestehen  erhebliche Be- 
.denken, weil dadurch nur w enige F irm en einen V orteil und 
ein Privatm onopol erhalten, alle  ubrigen aber von der Be- 
tiitigung am  R oggenexport ausgeschalte t w erden. D as Syn- 
d ikat w are nur eine V orstufe fiir ein S taatsm onopol.

D er G etreideverkehr iiber den Seehafen S tettin  hat im  
Ja h re  1929. einen ganz erheblichen A ufschw ung genom m en. 
E s w urde ausgefuihrt in  T onnen  zu 1090 k g :

1913 453 000
1926 203 000
1927 43 000
1928 189 000
1929 553 000

D er G etreideum schlag S tettins hą tte  noch w eiter ge- 
steigert w erden konnen, w enn d ie erforderlichen Lagerungs- 
und U m schlagsm dglichkeiten in S tettin  vorhanden gew esen  
w aren. D as Ja h r  1929 hat offensichtlicher ais jem als den 
N achw eis fiir d ie d ringende N otw endigkeit des Baues eines 
G etreidesilos mit ausreichenden  U m schlagseinrichtungen er- 
bracht. L eider sind d ie Vorverhandliungen iiber den  Bau 
dieses Silos auB erordentlich in die L ange gezogen  w orden. 
T ro tz  d e r bekann ten  Schw ierigkeiten  des S te ttiner G etreide- 
um schlags — zeit w eise konn ten  250 W aggons taglich nicht 
abgefertig t w erden — verlangte  das M inisterium  von den  
S te ttiner G etreidehandlern  eine G arantie fiir die durchschnitt- 
liche B elegung des Speichers, die vón Seiten d e r G etreide- 
handler un ter bestim m ten V oraussetzungen eingegangen 
w urde. N achdem  dies geschehen  war, verlangte m an eine ein- 
gehende R entab ilita tsberechnung fiir den  Speicherbau. N ach
dem  d ie R en tab ilita t des Speichers durch diese B erechnung 
erw iesen w ar, verlangte  m an eine E rk la rung  d e r S tettiner 
In teressen ten  ^dariiber, daB die in diese B erechnung einge- 
setzten  L agergeld- und U m schlagssatze ais trag b ar und wett- 
bew erbsfah ig  angesehen  w erden  konnten. N achdem  auch 
diese E rk la rung  abgegeben  war, w urde nunm ehr d e r Ab- 
sehluB eines G ew ahrleistungsvertrages zw ischen der H afen- 
gesellschaft auf d e r einen Seite und den  S tettiner G etre ide
handlern  auf d e r  anderen  Seite verlangt. D a durch  d ie 
augenblicklichen An- und V erkaufsaktionen der D eutschen 
G etreidehandels-G esellschaft und des Scheuer-K onzerns auf 
dem  G etreidem ark t der S te ttiner A usfuhrhandel * vollkom- 
m en ausgeschalte t ist, stieBen diese V erhandlungen  begreif- 
lich er w eise auf Schw ierigkeiten. D iese Schw ierigkeiten  sind 
nunm ehr iiberw unden, und 'es hat sich aus den  In teressen ten  
eine G esellsehaft mit beschrank ter H aftung  gebildet, d ie 
ihrerseits un te r ge  wis sen B edingungen die U ebernahm e einer 
A usfallgarantie von insgesam t 175 000 M ark, efs treck t auf
5 Jah re , angebo ten  hat. — E s darf ja  nun wohl angenoim- 
m en w erden, daB von Seiten d e r In teressen ten  alle V oraus- 
setzungen fur die B ew illigung d e r M ittel fiir den  B au des 
G etreidesilos erfullt sind, und m an darf nunm ehr erw arten , 
daB die zustandigen S tellen endlich diesen d ringend  not- 
w endigen Bau vornehm en. B edau er lich is tv daB das in d e r 
N achkriegszeit eingerissene System  der U ebernahm e von 
Au s fa llgar a nt i en oder sonstiger G arantien durćh  d ie In te r
essenten, sow eit S tettiner B auten  in F rag e  kom m en, re g e l
maBig zur A nw endung gelangt. G erade in  B ezug auf den 
B au des G etreidesilos ist d ie A nw endung dieses System s 
so unberech tig t wie nur moglich, w enn m an sich d aran
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erinnert, daB d ie  M ittel fiir d iesen Bau von d en  In te ressen 
ten und mit dem  G etreideum schlag sich beschaftigenden  
O rganisationen au fgebrach t w aren und daB der K rieg und 
die Inflationszeit d iese M ittel beseitig ten . D ie Entw icke- 
lung des G etreideverkehrs iiber den Seehafen  S tettin  im  
Jah re  1929 hat gezeigt, daB S tettin  d e r  gegebene Ausfuhr- 
hafen fiir d ie groB en óstlichen E rzeugungsgeb ie te  von G e
treide ist und bleiben wird. D ie endliche E rste llung  d e r 
seit 1925 verlangten  Seehafenausfuhrtarife  fiir G etreide und 
M iihlenfabrikate sow ie d ie  Schaffung d e r  erforderlichen La- 
gerungs- und U m schlagseinrichtungen *in S tettin  w urden H ohe 
und D auer d ieses V erkehrs auf das g im stigste beeinflussen 
und S tettin  in  d ie  L age setzen, d iesen  V erkehr m it E rfo lg  
gegen auslandische W ettbew erber zu verteidigen.

V e r k e h r s  w e s e n .
D er nach K riegsende im  Ja h re  1919 nur noch 1,1 M il

lionen T onnen  betragende G iiterum schlag hat sich im  Jah re
1929 w ieder auf rund 5 M illionen to erhoht. D as sind rund  
80% des V erkehrs von 1913. E s kam en im  Jah re  1913 in  
S tettin  5 926 Schiffe mit 7,5 Mili. cbm  N etto raum gehalt an. 
D er G iiterum schlag im  E in- und A usgang belief sich auf
6,2 Mili. to. Im  Ja h re  1929 kam en  4 472 Schiffe mit 6,5 
Mili. cbm  N etto raum gehalt in S tettin  an, w ahrend d e r Giiter- 
Ein- und -A usgang seew arts sich auf 5 Mili. to belief. 
Es ist jedenfalls bem erkensw ert, daB tro tz d e r schw eren 
W ettbew erbsstellung  S tettins und tro tz  des Abbróckelns* 
niancher V erkehre, insbesondere m ancher M assengutyerkehre, 
durch die D um ping-Politik  der polnischen S taatsbahnen  und 
die Seehafen  G dingen und D anzig  der S te ttiner H afen  doch 
ln den  le tz ten  Jah ren  eine ste igende V erkehrstendenz auf- 
weist. D ie U rsachen liegen im  w esentlichen in dem  starken  
G etreideausfuhrverkehr und der T atsache  des teilw eisen Ver- 
sagens des E lbestrom s ais SchiffahrtsstraB e und einer da- 
durch herbeigefiih rten  R iickw anderung gew isser fiir Berlin 
bestim m ter M assengutsendungen auf Stettin . E s darf aller- 
dings, wie angedeu te t, nicht vergessen w erden, daB die allge- 
meine S tettiner V erkehrslage w esentlich beeinfluBt w ird durch 
den V erlust d e r O stprovinzen an  Polen  und die polnische 
E isenbahn- und Seehafenpolitik  unverandert ist. D as Dum- 
Pm g-System  d e r polnischen E isenbahnen, die H eraufziichtung 
Gdingens und D anzigs zu T ransithafen  d e r Tschechoslo- 
wakei und an d ere r ósterreich-ungarischer N achfo lgestaaten  
geschieht au f K osten  S tettins und vollzieht sich w eiter; 
Danzig fiihrte vor dem  K riege ca. 200 000 to E rze  ein, 
Stettin  1,7 Mili. to. D anzig  fiih rte  im  Ja h re  1929 ca. 500 000 
bis 600 000 to  E rze  und S tettin  ca. 900000 to  E rze  ein. 
W ahrend D anzig  vor dem  K rięge an d e r V ersorgung  d e r  
bphm isch-m ahrischen E isenindustrie  ganz unbeteilig t war, 
versandte  es 1928 250000 to und im  ers ten  H alb jah r 1.929 
nahezu 200 000 to E rze  nach d e r T schęcho-Slow akei. 
Aehnlich liegen d ie  1 V erhaltnisse in B ezug auf Schw efelkies, 
l^hosphat, Salzheringe und verschiedene andere  G iiter im  
E ingang, sow ie E isen  und Stahl, E isen- und S tah lw aren  und 
ma.nche andere  G iiter im A usgang. O hne durchgre ifende 
tarifąrische M aBnahm en ist h ier nicht zu helfen, und ohne 
solche durchgreifenden  tarifarischen M aBnahm en ist auch 
die Basis fiir k iinftige V erhandlungen verkehrspolitischer 
Art mit Polen nicht zu schaffen.

Auf dem  G ebiete d e r  E isenbahntarifpo litik  und de9 
-Eisenbahntarifw esens hat die K am m er auch im Ja h re  1929 
em e auBerst um fangreiche A rbeit geleistet. In  diesem  Z u 
sam m enhang m óchte ich erw ahnen, daB d ie Industrie- und 
H andelskam m er dem  E nąuete-A usschuB  zu Beginn des 
Jah res 1929 auf E rsuchen  einen um fangreichen Bericht, be- 
ruhend auf am tlichem  statistischem  M ateriał iiber die Ein- 
wirkung der G renzziehung im  O sten au f d ie W irtschafts- 
^erhaltnisse des R eg ierungsbezirks S tettin, insbesondere des 
^eehafens Stettin , ers ta tte t hat. B edauerlicherw eise ist 
dieser B ericht, d e r  unsererseits nicht veróffentlicht w erden 
durfte, b isher auch von d e r zustand igen  Stelle nicht veróf- 
lentlicht w orden. A bgesehen von den  zahlreichen  E inzelein- 
gaben auf eisenbahntarifarischem  G ebiet, die fast taglich von 
1Qo ^ am fner ańgefertig t w urden, hat die K am m er im  Ja h re
1929 drei um fangreiche D enkschriften  an die R eichsbahn- 
nauptverw altung bezw . die zustiindigen Z entra lbehorden  ge- 
richtet. D iese D enkschriften  behandelten  einige- w esentliche 
arifarische W iinsche, die von S tettin  erhoben w erden muBten. 
n erster Linie d ie G estaltung der E rz ta rife  7 c  und des Aus- 

nahm etarifs 30 des D eutsch-T schechoslow akischen See- 
afenverbandes. In  d ieser H insicht ist nach langen V erhand- 

ungen in den letzten  T agen  dieses M onats ein E rgebnis ge- 
^eitigt w orden, daB einen nicht unw esentlichen T eil d e r E rz- 

eziige der tschechischen E isen industrie  an den  Seehafen

S tettin  und d ie  O der fesselt. B edauerlicherw eise ist es jedoch 
nicht gelungen, d ie  Beziige jen e r Industrien  restlos uber 
S tettin  zu leiten, obgleich  vor dem  K riege w eder D anzig  
noch an d ere  H afen  ian  der V ersorgung  d ieser Industrie- 
geb iete  mit Schm elzm aterialien beteilig t w aren. — In  B ezug 
auf d ie  Schw efelk iestarife hat sich d ie Sachlage leider nicht 
zu G unsten d e s ' S te ttiner W eges andern  lassen. D ie Bestr.e- 
bungen m iissen fo rtgese tz t w erden. D er A ntrag  auf W ieder- 
einfiihrung eines Seehafenausfuhrtarifs fiir K artoff.elstarke- 
fab rika te  ist bedauerlicherw eise vom SeehafentarifausschuB ' 
abgelehn t w orden. D iese A blehnung zeigt, daB w ieder einm al 
ein Mittel, dessen  A nw endung d e r pom m erschen Landw irt- 
schaft sow ie d e r ostdeu tschen  K arto ffels tarkeindustrie  eine 
ganz erhebliche H ilfe ha tte  angedeihen  lassen, nicht zur A n
w endung gebrach t ist. D ie K am m er steht auch heu te  noch 
auf dem  S tandpunkt, daB d ie  vom SeehafentarifausschuĄ  
gegen  die W iedererste llung  dieses T arifes angefiih rten  Griinde 
keinesw egs ais durchsch lagend  anzusehen  sind und daB die 
B estrebungen  auf d ie W iederlangung  dieses V orkriegstarifs 
fo rtgese tz t w erden miissen. — D as Gleiche gilt fiir den  
Seehafenausfuhrtarif fiir G etreide und M iihlenerzeugnisse. 
D ie N otw endigkeit d e r  W iedererste llung  dieses T arifs ist 
durch d ie  E ntw ick lung  des Jal^res 1929 schlagend bew iesen. 
500 000 to iiberschiissigen R oggens w aren in D eutschland 
nicht zu verw erten . M an e rw arte te  die E in lagerung  d ieser 
M engen, d ie D etanurierung  d ieser M engen, die A usfuhr 
und die vóllige V ernichtung. U m  das AbflieBen des uber- 
schiissigen G etreides aus allen  deutschen  G ebietsteilen, in 
denen U eberschuB herrsch te , gleichm aBig nach den  S ee
hafen zu befordern , w aren erm aBigte S eehafenausfuh r
tarife das beste  M ittel gew esen. D ie B edenken  d e r Miihlen- 
industrie konnten  durch die G ew ahrung d e r ind irek ten  Aus- 
fuhrvergiinstigung beseitig t w erden. Im  iibrigen muBte m an 
iiber d iese B edenken  h inw eggehen, wie ja  bei E in fiihnm g 
jedes A usnahm etarifs iiber B edenken  gew isser w iderstre- 
bender G ruppen h inw eggegangen  w ird und h inw eggegangen  
w erden muB. D as iiberw iegende In teresse, nam lich die N ot- 
lage  der, L andw irtschaft und d ie N o tlage  des G etreide- 
handels, in sbesondere ab e r d ie  schw ere N otlage des O stens, 
e rfo rderte  dringend  d ie W iedereinfuhrung  d ieser T arife, und 
keines der b isher vo rgetragenen  B edenken  kann  das drin- 
gende Bediirfnis au f W iederherstellung  d iese r Seehafenaus
fuhrtarife  beseitigen.

E in  w eiteres K apitel d e r D enkschrift behandelt d ie  
W iedereinfuhrung eines Seehafeneinfuhrtarifes fiir S a 1 z - 
h e ^ i n g e  nach den  siidw estdeutschen A bsatzgebieten . D ie 
A ngelegenheit ist im  SeehafentarifausschuB  behandelt 
w orden. D er SeehafentarifausschuB  hat ais unerlaBliche Vor- 
aussetzung  fiir d ie  E rste llung  dieses T arifes die F o rderung  
auf eine g aran tie rte  M indestm enge von 19 000 to erhoben, die 
b isher von den  In teressen ten  noch nicht zustande gebrach t 
w erden konnen. D ie V erhandlungen  dariiber schw eben noch, 
so daB mit einer gew issen W ahrscheinlichkeit mit d e r E r 
stellung dieses T arifes w ird gerechnet w erden  konnen.

E in  w eiterer P unkt d e r D enkschrift betrifft d ie F rach ten  
fiir v e r a r b e i t e t e s  E i s e n  v o n  d e r  T s c h e c h o , -  
s l o w a k e i  zur A usfuhr iiber S tettin . D ie b isher zw ischen 
dem  S te ttiner und dem  D anziger W eg bestehenden  F rach t- 
unterschiede, d ie  durch einen polnisch-tschechslow akischen 
Seehafentarif en tstanden  sind, sind bedauerlicherw eise noch 
nicht ausgeglichen.

D ie w eiteren  P unk te  b etrafen  F e r r o  m a n g a n  in  d e r 
E infuhr, R o h e i s e n  in  d e r E in fuh r und sind b isher n icht 
beriicksichtig t w orden. H insichtlich des deutsch-jugosla- 
vischen P f l a u m e n t a r i f s  ist zu bem erken , daB die 
P arita t S tettins zu H am burg  bis auf 5 S tationen  hergeste llt 
ist. F iir d iese  5 S tationen ist d ie  F rach t nach H am burig 
tro tz  erheblich gróB erer 'Entfernu^ngen gerin g e r a is die 
F rach t nach dem  n aher ge legenen  Stettin . Alle von Seiten 
d e r K am m er b isher un ternom m enen  V ersuche, h ier eine Re- 
gulierung zu erzielen, sind gescheitert.

D er b ean trag te  F l a c h s  t a  r i f  ist gleichfalls vom  S ee
hafentarifausschuB  behandelt, und es besteh t eine gew isse 
H offnung, daB d en  W iinschen der In teressen ten  w enigśtens 
teilw eise en tgegengekom m en wird.

D ie P a p i e r  h o l z t a r i f e  von polnischen G renz- 
stationen nach Cavelwisch sind bedauerlicherw eise  reichs- 
bahnseitig  abgelehnt w orden. D ie A blehnungsgriinde konnen 
w eder von der K am m er nbch von d e r A ntragstellerin  p.n- 
erkannt w orden. D ie S tellung d e r R eichsbahn w ird dazu 
fiihren, andere  B ezugsw ege in s tarkerem  MaBe auszur 
ntitzen.

W eite re  E inzelheiten  anzufiihren, w iirde iiber den  
R ahm en d ieses ku rzeń  U eberblicks h inausgehen.
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Auf dem  G ebiet des F ahrp lanw esens “hat die K am m er 
wie alljahrlich d ie  W unsche d e r  In teressen ten  der R eichs
bahndirek tion  m itgeteilt. D ie R eichsbahndirek tion  ist den 
W iinschen, sow eit es ih re  finanzielle L age gesta tte t, entgegen- 
gekom m en. So ist es gelungen, eine neue ganzjah rige  Ver- 
bindung zw ischen B erlin—S tettin—S targard  zu erhalten  durch 
das E ilzugpaar 158/59, das eine sehr g iinstige Friitw erbin- 
dung  nach Berlin und eine N achm ittagsverb indung  von Berlin 
darstellt. D em  A ntrage, das E ilzugpaar E  45/46, Berlin ab 
10.05, S tettin  an 12.25, bezw . S tettin  ab 18.30, Berlin an  
20.45, ganzjah rig  zu fąhren, ist von der R eichsbahndirektion  
b isher le ider noch nicht entsprochen  w orden. D ie Schnell- 
ziige S te ttin—G logau—Breslau w urden in d e r  Zeit vom 
15. M ai—15. O k tober und  vom  21. D ezem ber—6. Jan u ar 
mit Z ugteilen  versehen, die sehr gu te  V erbindungen nach und 
von H irschberg  und dem  schlesischen G ebirge verm itteln. 
D em  W unsche, die V erbindung S tettin—H irschberg  w ahrend 
des ganzen  Jah res  aufrecht zu erhalten, hat die 
R eichsbahndirek tion  - jedoch nicht entsprochen. Auf der 
S trecke  S te ttin—-Gollnow—K olberg  ist in der Zeit vom 15. 
M ai—15. O k tober ein neues E ilzugpaar g efah ren  w orden. 
D esgleiehen ist d ie  V erbindung iiber K reuz nach Schneide- 
miihl (O stpreuB en) durch A nschliisse in  K reuz verbessert 
w orden. E benso  ist w ahrend  d e r Zeit vom 1. Ju li—31. 
A ugust eine d irek te  Schnellzugverbindung von D resden  nach 
S tettin  geschaffen  w orden. Auch d e r N ahverkeh r von und 
nach S tettin  hat V erbesserungen  erfahren.

B i n n e n s c h i f f a h r t .
U m fangreiche A rbeiten hat die K am m er auf dem  Ge- 

b iete  der B innenw ąsserstraB enpolitik  geleistet, da  S tand und 
A usgestaltung des von S tettin  ausgehenden  W asserstraB en- 
netzes alle W irtschaftszw eige S tettins und des B ezirks maB- 
gebend  beeinflussen. H inzukom m t, daB, je w eniger die 
R eichsbahn  willens ist, w irksam e eisenbahntarifarische Schutz- 
m aBnahm en fiir, S tettin  gegen  O sten durchzufiihren, jdesto 
dringender die W asserstraB enfrage einer L ósung entgegen- 
driingt. D as J a h r  1928 mit seinen zahllosen versom m erten  
Kiihnen auf der O der und den groBen Schaden, die dadurch  
d e r  gesam ten  O stw irtschaft entstanden, ist noch in aller E r- 
innerung. 1929 sind die V erhaltnisse nicht w esentlich besser 
gew esen. E in  groB er T eil d e r Schiffe versom m erte. D er 
R ang  der versom m erten  Schiffe, fast 800, reich te  bis weit 
in den  H erbst hinein bis K rappitz. E rs t mit dem  Ablauf 
des M onats N ovem ber konn ten  die le tz ten  d e r versom - 
m erten  F ah rzeuge von R ansern  zum A bschw im m en kom m en. 
Seit N ovem ber ist d e r  W asserstand  ein bessere r gew orden, 
so daB auf d e r  O der im  le tz ten  M onat d es  Jah re s  eine 
leichte B esserung eingetre ten  ist.

Ich  m óchte nun noch mit einigen W orten  auf die B auten 
eingehen, die zum  Zw ecke d e r R egulierung  des O derstrom es 
und zum Z w ecke der V erbesserung  der ostdeu tschen  W asser
straB en in d e r D urchfuhrung  begriffen  sind und die noch 
ausgefiih rt w erden miissen.

D a s  O t t m a c h a u e r  S t a u b e c k e n  soli bis E nde 
1932 fertiggestellt sein. L eider ha tte  m an d ie  fiir das Rech- 
nungsjah r 1929 vom  R eichsverkehrsm in isterium  fiir den  Aus- 
bau  des S taubeckens von O ttm achau vorgesehene R ate in 
H óhe von 11 M illionen R eichsm ark im  R eichshaushalt fiir
1929 um  21/2 M illionen R eichsm ark, d. h. auf 8,5 M illionen 
reduziert, d ie  durch d en  N ach trag  des R eichsfinanzm iniste- 
rium s spiiter noch w eiter auf 7,5 M illionen R eichsm ark  ge- 
k iirz t ist. In  dem  H aushaltsentw urf. fiir das J a h r  1929 sind 
13 500 000 RM. ais funfter T eilbe trag  fiir O ttm achau vorge- 
sehen, und es muB gefo rdert w erden, daB m indestens d ieser 
'B etrag  erhalten  urid tatsachlich zur V erfiigung geste llt wird. 
A bgesehen  von O ttm achau  bedarf es w eiterer S taubecken, 
da d ie  Z uschuB w asserm enge O ttm achaus nicht ausreicht, 
um  die M óglichkeit zu geben, 900/1000 to-Schiffe vom In- 
dustrierev ier m it standig  voller, vom w echselnden W asse r
stand nicht beeinfluB ter L adung befórdern  zu kónnen. 475 
M illionen cbm  ZuschuB w asser miissen durch  w eitere S tau 
becken  zur V erfiigung gestellt w erden  und da  ist es vor 
allen  D ingen  das bei K r a p p i t z  g e p l a n t e ,  S t a u 
b e c k e n  zw ischen Cosel und O ppeln, das mit 223 M illionen 
cbm  W asserinhalt einen erheblich w eiter en T eil des ZuschuB- 
w assers zu liefern  geeigne t ist. D ie K osten  dieses S tau 
beckens w erden auf 50 M illionen R eichsm ark  veranschlagt. 
E s muB verlangt w erden, daB diese B aupro jek te  mit gróB ter 
B eschleunigung gepriift und in A ngriff genom m en w erden, 
mit dem  Ziel, d ie  O der vor F ertig ste llung  des Mittellanld-j 
kanals in jed e r B eziehung zu einer yollschifffgen W asser- 
straBe ausgebau t zu sehen. In  dem  E ta t des Jah re s  1929 
sind fiir Y orarbeiten  fu r S taubecken  im oberen  O dergeb iet

nur 100 000 R eichsm ark vorgesehen. F iir die V erbesserung  
d e r O derw asserstraB e un terhalb  Breslaus w eist d e r E ta t 3 
M illionen RM. auf. Im  V orjah r w ar d ieser B etrag  aus fi- 
nanziellen  G riinden bedauerlicherw eise  um 1 Million ver- 
ringert w orden. SchlieBlich ist fiir den Bau eines S ta u 
beckens im  T ale d e r C lodnitz bei S e r s n o  der erste T e il
be trag  von 500 000 'R eichsm ark  in den H aushaltsen tw urf 
fiir 1930 eingeseizt w orden. D ie G esam tbaukosten  dieses 
S taubeckens sind au f 6 M illionen RM. veranschlagt. Mit der 
F ertigste llung  kann  erst in 14 Jah ren  gerechnet w erden, 
und zw ar soli d ie  U r^ache d ieser iiberaus langen Bauzeit 
darin  liegen, daB die B auarbeiten  nur allm ahlich, ent- 
sprechend dem  von den G rubenverw altungen bewiirkten 
Sandaushub vorgetrieben  w erden kónnen, da d ie  Bauaus- 
fiihrung gem einsam  mit den Graflich B allestrem schen und 
B orsigschen S teinkohlenw erken  und der -Graflich Schaff- 
gottsohen G rubenverw altung erfolgt.

F (ir das S c l i i f f  s h e b e w e j k  v o n N i e d  e r  - 
f i n o  w sind in dem  H aushaltsen tw urf von 1930 4 M illionen 
RM. vorgeseheń. Mit G enugtuung kann begriiBt w erden, daB 
d ie  V ergcbung der E isenkonstruk tionsarbeiten  fiir das Schiffs- 
hebew erk  nunm ehr erfolgt ist. D agegen  muB daran  erinnert 
w erden, daB fiir das J a h r  1929 von d e r  urspriinglich in 
dem  E ta t vorgesehenen  B aurate  von 3,5 Millionen -JR;M< 
600 000 RM. gestrichen  w urden und nur 2,9 M illionen RM. 
erhalten  blieben, und da das Schiffshebew erk bis 1933 fertig- 

'geste llt w erden muB, muB verlangt w erden, daB d ie Bau- 
ra ten  in voller H óhe zur V erfugung gestellt w erden. D ie 
K am m er hat sich in vielfachen E ingaben  im m er erneut fiir 
die D urchfuhrung d ieser B auten eingesetzt und hat nunm ehr 
gem einsam  mit dem  O berschlesischen V erkehrsverbande, den 
beteilig ten  H andelskam m ern  und B ehórden beschlossen, ein 
P rogram m  aufzustellen  und durchzufiihren, das d ie  Lebens- 
in teressen  des O stens auf d iesem  G ebiet sich erst elit.,

In  gem einsam er A rbeit soli das Z iel angestreb t w erden, 
d ie vorhandenen S trom laufe und K anale des O stens so au s
gebau t zu sehen, wie sie ausgebau t w erden miissen, um ihre 
\ rerkehrsaufgaben  zu erfiillen, und zw ar sollen c l i e s e  
A u s b a u t e n  v o r  F e r t i g s t e l l u n g  d e s  M i t t e l -  
l a n d k a n a . l s  a l s o  v o r  d e m  J a h r e  1 9 3 7  i n  a l l e n  
T e i l  e n  b e e n d i g t  s e i n .  E s ist bekannt, daB die. F e rtig 
stellung des M ittellandkanals, d. h. des T eiles von Peine bis 
B urg mit Z w eigkanalen  den  B etrag  von ca. 320 M illionen 
kosten  wird, w obei noch nicht feststeh t, ob d ieser B etrag  
nicht tatsachlich w esentlich iiberschritten  w erden muB.

Die K am m er hat ste ts betont, daB in d e r heu tigen  Zeit 
gróB ter K apitalnot hinsichtlich des Baues neuer K anale 
gróBte Zuriickhaltung gebo ten  sei. Sie hat d agegen  ver- 
langt, daB die vorhandenen  W asserstraB en, vor a llem  d ie 
groBen natiirlichen deutschen S trom laufe O stdeutschlands 
nun endlich zu vollschiffigen W asserstraB en ausgebau t w erden, 
und diesen S tandpunkt teilt d ie  K am m er m it einer groB en 
A nzahl am tlicher H andelsvertre tungen  O stdeutschlands, zahl- 
reichen B innenschiffahrtsverbanden und politischen K órper- 
schaften. E s  ist bekannt, daB durch  d ie V ollendung des 
M ittelland-K anals im  Ja h re  1937 ganz em pfindliche W ett- 
bew erbsversch iebungen  ein treten  miissen, d ie sich sam tlich 
zu U ngunsten  des O stens und der ostdeu tschen  W irtschaft 
ausw irken. D ie oberschlesische K ohle ist in ih rem  A bsatz- 
geb iet Berlin auf das stiirkste gefah rdet. D ie m itteldeutschen 
und n iederschlesischen B raunkohlenreviere fiirchten mit R echt 
gleichfalls em pfindliche A bsatzgebietsverluste. D iese Befiirch- 
tungen in V erbindung mit d e r chronischen F inanzno t des 
R eiches und der L ander haben  in le tz ter Zeit neben  d e r o b e r
schlesischen Industrie  ’ insbesondere den D eutschen B raun- 
kohlen-Industrie-V erein  und das n iederschlesische Steinkohlen- 
syndikat veranlaBt, sich scharf geg en  den  W eiterbau  des 
M ittellandkanals auszusprechen und d ie F rag e  aufzuw erfen, 
ob es zu veran tw orten  sei, daB w eitere ca. 320 M illionen 
RM. zum  A usbau des R eststiickes v e r w endet w erden sollen. 
M an wird sich d e r B erech tigung  eines erheblichen T eiles d e r 
von diesen V erbanden  fiir ih re  A uffassung angefiihrten  
G riinde kaum  verschlieBen kónnen. D er Seehafen  S tettin  
w iirde es nur begriiBen, w enn m an d en  Bau' des M ittelland- 
K anals zuriickstellt, da nach seiner V ollendung S tettin  ein er- 
heblicher T eil seines K iistenverkelirs nach dem  R heingebiet 
genom m en w erden w iirde und K om pensationen w eder ge- 
w ahrt noch in Aussicht gestellt sind. D er V erkehr zw ischen 
S tettin  und d en  D eutschen R heinhafen belauft sich auf 550000 
bis 600 000 T onnen. B eriicksichtigt man, daB d ie  Linien 
S te ttin—R otterdam , S te ttin—A ntw erpen  bei Fortfa ll oder 

-sfarker E insohrankung des V erkehrs S tettin—D eutsche R hein 
hafen in F ra g e  gestellt sein konnten, so erhoht sich d ie Ver- 
kehrsm enge auf 800 000—850 000 T onnen, von denen  min-
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destens 75o/o durch den K anał unm itte lbar gefah rdet sind, 
niit anderen  W orten, vom K iistenverkehr -iiber d ie R hein- 
hafen und S tettin  auf den K analverkehr abw andern  w erden. 
D iese iiberaus starkę, zw eifellos eintreteinde Schadigung des 
Seehafens S tettin  ist b isher nie beriicksichtig t worden. 
Stettin  mufi und w ird A usgleichsforderungen stellen, und 
eine d ieser M indestforderungen wird d ie vóllige B eseitigung 
der Schiffahrtsabgaben  auf dem  S tettin—Sw inem im der R evier 
sein. DaB mit d ieser F o rderung  nur ein sehr geringer- T eil 
des Ausgleichs erfiillt sein wiirde, b rauche ich nicht w eiter 
auszufiihren .“

Sfeuerwesen.
Frist fiir die Abgabe der Steuerklarungen. D as Reichs- 

finanzm inisterium  hat auf G rund d e r  §§ 61 und 65 des Ein- 
kom m ensteuergesetzes, 22 des K órperschaftssteuerges-etzes: 
und 25 der- A usfuhrungsbestim m ungen zum  U m satzsteuer- 
gesetz ais F rist fur d ie  allgem eine A bgabe der S teuerer- 
klarungen zur E inkom m ensteuer, K órperschaftssteuer undU m - 
satzsteuer fiir die F ruh jah rsveran lagung  1.930 d ie  Zeit vom 

bis 15. F eb ruar 1930 bestim m t. D a die in den  A usfuh
rungsbestim m ungen zum E inkom m ensteuergesetz  (§ 77), zum 
K órperschaftssteuergesetz (§ 68) und zum U m satzsteuer- 
gesetz .(§ 16) vorgesehenen A bgabenterm ine um einen hal- 
ben M onat hinausgeschoben w erden, w ir d ' mit einem  wei- 
teren E ntgegenkom m en  des R eichsfinanzm inisterium s in 
dieser H insicht kaum  zu rechnen . sein.

D agegen  kónnen d ie  F inanzam ter den  S teuerpflich- 
tigen mit um fangreicher B uchfiihrung un ter V orbehalt des 
^ id e r ru fs  gestatten , die S teuerk larung  erst bis zum  Ab- 
lauf des d ritten  M onats nach E nde  des S teuerabschnitts 
einzureichen. D abei ist darauf hinzuw eisen, daB die Ver- 
kingerung der A bgabefrist fiir d ie S teuerpflich tigen  mit 
um fangreicher B uchfiihrung nicht fiir d ie A bgabe d e r  Um- 
satzsteuererk larung  gilt.

Umsatzbesteuerung der Seehafenspediteure. Vom Prii- 
sidenten des L andesfinanzam tęs w urde der K am m er der 
Abdruck einer V erfiigung vom 21. D ezem ber 1929, be- 
treffend U m satzbesteuerung  der Seehafenspediteure  nach der 
V erordnung iiber B efreiung von d e r U m satzśteuer fiir L ei
stungen in Seehafen vom 17. M arz 1928, iibersandt, die 
folgenden W ortlaut ha t:

,,Mit V erfiigung vom 30. M arz 1929 — I S 4114 <B 
ha.be ich d ie  A uffassung des H errn  R eićhsm inisters der Fi- 
nanzen im  ErlaB vom 29. D ezem ber 1928 — III  u 8414 - 
bekannt gegeben, w onach auch die Seehafenspediteure an 
der mit der „S eehafenvero rdnung“ vom 17. M arz 1928 
(R eichsgesetzblatt I S. 69) und ErlaB vom 17. M arz 1.928

■ III  u 5100 — gew ahrten  S teuerverg im stigungen  teilneh- 
men, obgleich der S ped iteu r im  W ar enu m schlag s;v erke h^ 
w irtschaftlićh nur die R olle eines V erm ittlers , spielt.

Auch fiir d ie Sped iteu re  gilt d e r G rundgedanke der 
V erordnung, nur die mit dem  V e r k e h r  m i t  d e m  Au s ,  - 
l a n d  (und O stpreufien) insbesondere mit U e b e r s e e  in 
^erb indung  stehenden  L c i s t u n g e n  i n  d e n  S e e h a f e n -  
P l a t  z e n  von d e r U m satzsteuer zu befreien. E s muB sich 
dabei um  L eistungen v o n o d e r  z u  e i n e m  S e e s c h i f f  
nn. Sinne des § 1 A bsątz 2 d e r S eehafenverordnung  han,- 
deln. Alś ,,Sped iteu re" gelten  nur d ie S pediteure  im  Sinne 
v°n  §§ 407 fg H GB., nicht auch F rach tfiih re r (§§ 425 /fg.  
HGB., §§ 26 fg. d es B innenschiffahrtgesetzes), und Ver- 
frachter (§§ .556 fg. H G B.). ‘

D ies Yorausgeschickt, e rsuche .ich , — vorbehaltlich einer 
^nderw eitigen E ntscheidung  der R echtsm itte lbehórden  — 
nach folgenden R ichtlinien zu verfahren :

I. U m s a t z s t e u e r f r e i  (A usnahm e -s. Z iffer II) 
ist die in einem  deutschen Seehafenplatz  vorgenom m ene 
B esorgung d e r B efórderung von G iitern (§ 707 H G B.) vom 
°d e r zum Seeschiff

a) auf dem  W asserw ege, einschl. de r B efórderung am 
Kai (verlangerter W asserw eg), innerhalb  des Seehafen- 
platzes,

b) zu Lande, sow eit sie sich auf das „eigentliche H afen- 
geb ie t“ beschrankt.
Fiir den Seehafenplatz S tettin  gilt ais „eigentliches H a- 

tengeb ie t“ das G ebiet zw ischen d e r Gr. R eglitz im  O sten 
der E inm iindung d e r  KI. R eglitz in d ie  O der im Siiden, der 

om m erensdorfer StraBe von der Chemisclien P roduktenfa- 
»ri^ Pom m erensdorf ab , d e r O berw iek, dem  B ollw erk, der 

nterw iek, dem  W iekenberg , d e r  GieBerei-, O derw erk-,
* ehmiede-, A lte Vulkan-, S tahlstraB e in Stettin , d e r C haussee- 
s rafie in Ziillęhow, der B ollinkener- und H errenw ieserstr. 
lrx 1‘ rauendorf, der L indenstr. in Gotzlow , d e r SteinstraBe

von S tolzenhagen bis zum  W erk Feldm iihle in  O derm iinde
— einschliefilich dieser StrajBen — im W esten  und dem  W erk 
Feldm iihle im N orden. M afigebend bei d e r B efórderung zu 
Lande ist der A usgangs- und E ndpunk t des B efórderungs- 
weges. D er D urchgangsverkehr durch  auBerhalb des ab- 
gegrenzten  G ebiets liegende Strafien hebt d ie S teuerbe- 
giinstigung nicht auf.

, D ariiber hinaus ist um satzsteuerfrei (A usnahm e s. 
Z iffer II) die B esorgung der B efórderung von G iitern, 
sofern der Spediteur i die B esorgung d ieser B efórderung mit 
der B esorgung der B efórderung vom oder zum  Seeschiff ais 
eine einheitliche G esam tleistung iibernom m en hat (z. B\ die 
*U ebernahm e einer G esam tspedition von G iitern mit S ee 
schiff von K openhagen  nach S tettin  und w eiter zu W asser 
oder Land nach Berlin).

II. Sow eit d e r  Seehafenspediteur die B e f ó r d e r u n g  
d e r  G ii t e r m i t  e i g e n e n  K r i i  f t e n  o d e r  T r a n s -  
p o r t  m i t  t e i n  ausfiihrt (§ 412 H GB.), sind d iese L ei
stungen nach d e r Seehafenordnung so zu beurteilen, wie die 
Lei stu ng solcher Personen, dereń  T atigkeit sich ausschlieB- 
lięh auf diese L eistungen beschrankt.. Fiir die órtliche Be- 
g renzung  gilt Z iffer 1 A bsatz 1 en tsprechend . Ist die 
U ebernahm e einer G esam tspedition nach Z iffer I Abs. 2 
zu befreien, so wird d ie  Steuerbeg.iinstigung durch d ie teil- 
weise A usfiihrung der B efórderung mit eigenen K raftęn  im 
iibrigen nicht beriih rt (vgl. w eiter Z iffer VI Abs. 2).

III. S a m m . e l l a d u n g e n ,  die nicht am  Kai zu- 
sam m engestellt w erden, sind nur insoiveit begiinstigt, ais 
die re inen  Speditionen (§§ 407 fg. HGB., Z iffer I d ieser 
Richtlinien) mit dem ' Seeschiff in V erbindung stehen. N im m t 
ein Spediteur in seine Sam m elladung die ihm  von einem  
B eiladespediteur zugefiihrten G iiter auf, so ist er mit dem 
hierfiir em pfangenen E n tgelt steuerpflichtig .

IV. D i e  V e r m i t t l u n g  v o n  E i n l a g e r u n g e n  
e i n s c h l i e f i l i c h  N e b e n l e i s t u  n g  e n im  Sinne des 
§ 1 A bsatz 1 Z iffer 4 und 5 d e r S eehafenverordnung  vorrt 
17. M arz 1928 sind um satzsteuerfrei.

V. Alle vereinnahm ten E n tge lte  fiir die V e r m i t t -  
l u n g  o d e r  U e b e r n a h m e  v o n  N e b e n l e i s t  u n g e n  
wie z. B.:

B esichtigung, V erw iegen, Sortieren, M arkieren, Probe- 
ziehen, A usbesserung der U m hiillungen, G ew ichtskontrolle, 
L agerung  von beschrank ter D auer (§ 1. Nr. 3 d er. V erord- 
nung), A uslieferung von D okum enten iiber T ranspo rte  an 
andere  Firm en, B esorgung von V ersicherungen, Ausstel- 
lung von K onnossem enten, K onsulatsfakturen , U rsprungs- 
zeugnissen, statistischen A nm eldescheinen, D eklarationen  usw., 
Inkasso, E inziehen von R abatten  fiir den  K unden, Zollabferti- 
gungen. V erteikm g von Sam m elladungen am  Kai oder im  Ver- 
teilungssehuppen sind wie die H auptle istungen  zu behan- 
deln. Sie sind um satzsteuerfrei, w enn die H auptle istung  
frei ist, sie sind um satzsteuerpflichtig , wenn d ie  H auptleistung  
steuerpflichtig  ist. E benso  sind in R echnung g e s te ll te ' Ver- 
lagsprovisionen, P orti und kleine S pesen zu behandeln.

Ist eine hier ais N ebenleistung bezeichnete L eistung die' 
einzige L eistung des Spediteurs, z. B. U ebernahm e einer 
G ew ichtskontrolle, so ist d ie  S teuerbęfreiung  nur gegeben, 
wenn die Leistung in den R ahm en des § 1 Nr. 3 der See- 
ha,fenverordnung fiillt. D ie G ew ichtskontrolle z. B. ist u m 
satzsteuerpflichtig , wenn sie anlafilich des U m schlags vom 
Flufischiff in den W aggon ausgeiib t wird, dagegen  steuer- 
frei beim  U m schlag vom Seeschiff in das Flufischiff. So 
ist z. B. steuerpflichtig  das Jnkasso  gegen  F rach tb rie f oder 
Flufiladeschein, dagegen  steuerfrei das Inkasso  geg en  Kon- 
nossem ent, Teilschein, Kai- oder B ordreceipt.

VI. D ie U m satzsteuerfreiheit e rs treck t sich auf das 
jje sam te  fiir die nach der S eehafenverordnung  steuerfreie 
Leistung vereinnajim te E n tgelt, einschlieBlich der darauf ent- 
fallenden von V ersicherungsgesellschaften  oder M aklern g e 
w ahrten  Pjoyisionen und von R eedem , E isenbahnunterneh- 
m ungen pp. gezahlten  oder gew ahrten  R abatten  oder I^om- 
m issionen auf F rachten .

W ird die T atigkeit des Spediteurs mit eigenen Kriiften 
(Z iffer II) nicht besonders entlohnt od e r in R echnung ge- 
stellt, sondern falit d as E n tge lt dafiir in d ie  vereinbarte  
D urchgangsra te  (z. B. bei T ransitspedition), so mufi der 
W ert der eigenen T atigkeit evtl. im  Schatzungsw ege er- 
m ittelt w erden. D iese - T rennung  ist notw endig  mit R iick
sicht auf das F uhrgew erbe, das nur bei B eforderungen  vom 
oder zum Seeschiff im „eigentlichen H a.fengebiet“ u m sa tz 
steuerfrei ist. Ais Anha.lt fiir d ie Schatzung. kónnen die 
iiblichen R ollgelder der F uh rherren  dienen.
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V II. D ie S teuerbefreiung  ist g rundsatzlich  nur gegeben, 
w enn d e r Sped iteu r die V oraussetzungen  dazu  clurch seine 
B uchfiihrung nachzuw eisen in d e r L age ist. D ie Art und 
W eise, wie d ie  steuerfreien  U m satze in d e r Buchfiihrung 
kenntlich gem acht w erden, b leibt jedem  einzelnen' S p ed i
teu r iiberlassen. E ine allgem eine R egelung ist nicht móg- 
lich, weil d ie B uchhaltungen in d en  E inzelfallen  verschie- 
den  sind.

F lir die zuriickliegende Zeit wird d e r B uchnachw eis 
nicht im m er erbrach t w erden konnen. Insoweit sind Schiitzun- 
gen  aus B illigkeitsgriinden zulassig .“

Messen und Aussiellungen.
Messeveranstaltungen in der Tschechoslowakei. Im  Jah re

1930 finden nach M itteilung des tschechoslow akischen Kon- 
sulats in S tettin  fo lgende M esseveraństaltungen in der T sch e
choslow akei sta tt:

P rag e r in ternationale  M usterm esse, P rag , 16.—23. 3.
L andw irtschaftliche A usstellung, P rag , 25. 5.—1. 6.
B riinner A usstellungsm esse anlaBlich der L andesausstellung 

in Briinn 1.— 15. 6.
Jub ilaum sausśtellung  fiir csl. Glas- und B ijouterie in 

E isenbrod, 8. 6.—10. 8.
R eiehenberger M usterm esse, R eichenberg , 16.—22. 8.
D onaum usterm esse in B ratislava. 24. 8.—2. 9.
P rag e r in ternationale  M usterm esse, P rag , 7.—14. 9.

E in  V erzeichnis w eiterer V eranstaltungen  und T agungen  
fiir das J a h r  1930 kann  In teressen ten  beim  hiesigen K onsulat, 
O berw iek 5. zur E insicht vorgelegt w erden.

Innere AngelegeMieifen.
Beeidigung von Sachverstandigen. Am 31. 12. 1929 

ist in der S itzung des geschaftsfiih renden  A ussehusses d e r 
Industrie- und H andelskam m er zu S tettin  H err 

G eorg M u l l e r ,  S.tettin, 
ais D ispacheur fur d ie See- und B innenschiffahrt offentlich 
angestellt und beeid ig t w orden.

Am 7. Jan u a r 1930 ist in  d e r Sitzung des geschafts- 
fiihrenden A ussehusses d e r Industrie- und H andelskam m er 
H err

A lbert S c h w a r z ,  Stettin , 
ais S achverstandiger fiir Flachs, H anf, H anfw erg  und H ede 
offentlich angeste llt und beeid ig t w orden.

Verleihimg von Ehrenurkunden. Von der Industrie- und 
H andelskam m er zu S tettin  sind E h renu rkunden  fiir Iang- 
',ahrige und treue  D ienste verliehen w orden:

1. H errn  R einhold B o s s ę  (40 J a h re  bei d e r F irm a H. 
F lem m ing & Co., S tettin);

2. H errn  H ans W i t  t e  (25 Jah re  bei der Pom m erschen 
L andesgenossenschaftskąsse, e. G. m. b. H ., S tettin);

3. H errn  E rich  B r e s l i c h  (25 Ja h re  bei der S tettiner 
B ergsch loB brauere i: A.-G., S tettin );

4. H errn  H erm ann  Z u t h e r  (25 Ja h re  bei der Firm a 
Paul K órner, S tettin );

5. F rau  Fanny  U l r i c h  (25 Ja h re  bei der F irm a Paul 
Schlegel, S tettin);

6. H errn  E d u a rd  L a n d r a t h  (40 Ja h re  bei den  Ger- 
m an ia :V ersicherungs-G esellschaften  zu Stettin).

Yersdiiedenes.
Richtlinien des Deutschen Industrie- und Handelstages 

zu AdreBbuchfragen. D er D eutsche Industrie- und H an d e ls
tag  erlieB R ichtlinien, mit denen sich auch d e r Reichs- 
verband d e r A dreB buchverleger e inverstanden erk lart hat 
und die fo lgenden  W ortlau t haben:

,,1. D er D eutsche Industrie- und  H andelstag  halt ein 
gesundes und w irtschaftlich gesichertes A dreB buchw esen fiir 
ein E rfo rdern is der deutschen  W irtschaft. D abei erkenn t er 
an,. daB eine F inanzierung  d erartig er A dreB biicher allein aus 
ihrem  V erkaufspreis keine ausreichende G rundlage fiir ihre 
H erausgabe  dajrstellt, daB vielm ehr fiir die H erstellung eines 
brauchbaren  und finanziell gesicherten  AdreBbuchs auch auf 
d ie H eranziehung  von A nzeigenauftragen  nicht verzichtet 
w erden kann.

2. E s muB grundsatzlich  festgestellt w erden, daB ein 
AdreBbuch, sei es raum lich oder fachlich aufgebaut, alle 
in F rag e  kom m enden  U nternehm ungen des betreffenden  
raum lichen oder fachlichen G ebietes en thalten  muB, soweit 
sie innerhalb  des R ahm ens des A dreBbuchs erfafit w erden 
konnen. Ais unzw eckm aB ig sind ,,B ezugsuqćllennachw eise" 
zu bezeichnen, d ie  lediglich eine wahllose, unvollstandige

A neinanderreihung bezah lter oder unbezah lter E in tragungen
enthalten. , . . „ r J

3. E ine besondere  A ufm erksam keit muB den  W erbe- 
verfahren  der A nzeigensam m ler zugew endet w erden. E s  ist 
bekannt daB sich gerad e  auf diesem  G ebiet zahlreicha 
M iBstande herausgestellt haben. D er D eutsche Industrie- und 
H andelstag  halt es fiir notw endig, daB bei den  A ngeboten fur 
A dreB bucheintragungen ećne genaue T rennung  zw ischen 
kostenlosen und kostenpflichtigen  E in tragungsm oghchkeiten  
yorgenom m en wird. A ngebote fiir kostenpflichtige E m tra- 
giungen miissen ais k la re  V ertragsangebo te  kenntlich gem ach 
w erden. D en U nternehm ungen  m iissen die K osten, die lhnen 
aus der E in tragung  erw achsen, yon vornherein  genau be- 
kann tgegeben  w erden, so daB lauschungen , wie sie hautig  
durch versteckt und unklar gehaltene B estim m ungen m  den 
A ufnahm ebogen zu T ag e  treten, verm ieden w erden. N eben 
der A ngabe der K osten, die den  U nternehm ungen  aws den 
E in tragungen  erw achsen, .muB aus dem  B estellschein k lar 
hervorgehen, fiir wieviel A usgaben des Buches sich d ie U n
ternehm ungen  zum B ezug verpflichten. V or un lau terer Ge-  
schaftsgebarung wird der D eutsche Industrie- und H an d els
tag  im E invernehm en mit dem  R eichsverband d e r AdreB- 
buch-V erlegcr seine M itglieder stets zu w arnen bem uht sein.

4. An einen V erlag, der ein A dreBbuch herauszugeben  
beabsichtigt, muB d ie  F orderung  des N achw eises gestellt 
w erden, daB er hierzu finanziell in der L age ist und fiir ent- 
sprechende V erbreitung Sorge tragen  kann, sowie daB er 
uber eine ausreichende O rganisątion  verfugt, um  das Buch 
unter V erzicht auf irrefuhrende W erbem aB nahm en so her- 
auszubringen, daB es ein vollstandiges und b rauchbares Nach- 
schlagew erk iiber die U nternehm ungen  eines bestim m ten 
W irtschaftszw eiges oder -gebietes darstellt. Fiir seine M it
g lieder ubernim m t der R eichsverband d e r AdreBbuch-Ver- 
Ieger die G ew ahr fiir die E rfiillung d ieser E rfo rderm sse  Die 
M itglieder des R eichsverbandes der A dreB buch-Y erleger 
fiihren fiir ih re  verlegerische E rzeugung  ein vom P ^ u t ' 
schen Industrie- und H andelstag  anerkann tes W ertzeichen. 
Auf W unsch des D eutschen  Industrie- und H andelstags 
nim m t im B eschw erdefalle der R eichsverband der AdreB- 
buch-V erleger eine N achpriifung der sachlichen V oraus- 
setzungen  fiir die M itgliedschaft eines V erlagsunternehm ens 
vor. Sollte sich nach sachverstandigem  U rteil ergeben, daB 
diese V oraussetzungen  nicht vorliegen oder tro tz A ufforde- 
rung nicht geschaffen  w erden, so verzichtet d e r Reichs- 
yerband d e r  A dreB buch-V erleger auf d ie M itgliedschaft der 
betreffenden  V eriagsunternehm ung.

Bei V erlagsunternehm ungen, die dem  R eichsverband 
der A dreB buch-V erleger nicht angehóren , wird im E inzel- 
falle eine S tellungnahm e d es  D eutschen  Industrie- und H a n 
delstags im B enehm en mit den  zustandigen Industrie- und 
H andelskam m ern  herbeigefiih rt w erden.

0. D er R eichsverband der A dreB buch-V erle"er bezeichnet 
d ie nachstehend  zur K enntnis gebrach ten  B es-im m ungen ais 

d i e  g u t e  S i t t e  i m  A d r e B b u c h g e  w e r b e .
a) W a s  i s t  e i n  A d r e B b u c h ?  , 

E in  in regelm aB igen Z eitabstanden  erscheinendes Nach- 
schlagew erk, das luckenlos alle in sein A r b e i t s g e b i e t  
gehórenden  Personen  und U nternehm ungen  mit ilirer 
genauen  und neUesten Postanschrift verzeichnet. D iese 
unbedingt erforderliche V ollstandigkeit der neuesten  
A dressenangaben  w ird dadurch  erreicht, daB

1. alle einsehlagigen A dressen ohne R iicksicht auf die 
B eschaffungskosten  an der Quelle erm ittelt und 
standig auf ih re  Z uverlassigkeit nachgepruft 
w erden;

2. alle A dressen, d ie das Buch enthalt, k o s t e n l o s  
m indestens einm al in planm aB iger A nordnung ver- 
óffentlicht w erden.

b) W a r u m  m i i s s e n  A d r e B b i i c h e r  t u n l i c h  a 11 - 
j a h r 1 i c’h e r s c h  e i n e n ?
W eil nach einem  Ja h re  schon je_ nach der A rt des 
A drefibuches bis 50% der. vorjahrigen  A dressen nicht 
m ehr stim m en, und weil auch d ie  G riindungen neuer 
U nternehm ungen  ein N euerscheinen notw endig  machcn. 
G ebrauch vera lte ter A dreBbiicher bedeu te t Portovergeu- 
dung und V erzicht auf neue G eschaftsm óglichkeiten.

c) D i e  B e s c h a f f  u n g  d e r  U n t e r l a g e n  wird 
von dem  einw andfreien  A dreB buchgew erbe vorge- 
nom m en o hne  V erquickung mit versteck ten  A nge
boten. D ie kosten lose redak tionelle  Leistung umfaBt 
m 'i n d e s t e n s  d ie  P ostad resse  einschlieBlich des 
H auptgeschiiftszw eiges. J e  nach den  Z w ecken des 
A drefibuches b ringen  d ie  einzelnen V erlage auB erdem  
kostenlos w eitere verkehrsw ich tige A ngaben. N ennung
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ein- und derse lben  A dresse unter m ehreren  Geschiifts- 
zw eigen ist kostenpflichtig .

d) D i e  W e r b u n g  d e s  e i n w a n d f r e i e n  A d r e 6  - 
b u c h g e w e r b e s  geschieht auf dem  W ege eines ais 
solchem k la r kenntlich gem achten V ertragsangebotes.

e) D i e  T a r i f  e d e s  e i n w a n d f r e i e n  A d r e fi ■ 
b u c h g e w e r b e s  w erden mit unbeding ter T ariftrcue 
innegeha.lten. Sie d iirften  aber je nach GróBe der Auf- 
trage  durch  Pa.uschalierung tarifm aBig festgeleg te  Men- 
genvergiinstigungen enthalten.

• f) D i e  Z a h l u n g s b e d i n g u n g e n  ‘d e s  e i n w a n d 
f r e i e n  A d r  e B b u c h g e w e r b e s .
Sofortige E inziehung der G ebiihren durch R eisende ist 
nicht gew erbsiiblich. Z ahlungen sind ausnahm slos ohne 
A bziige unm ittelbar an  die V erląge zu leisten. Ziel- 
setzung ist Sache jedes einzelnen V erlages.
6. E s ist nicht zu leugnen, daB auf dem  G ebiete des 

AdreBbuchwesens eine starkę  U ebererzeugung  herrscht. F ur 
zahlreiche AdreBbiicher ist ein volksw irtschaftliches Be- 
durfnis zu verneinen. Sie stellen eine unw irtschaftliche Be- 
lastung der U nternehm ungen  mit A nzeigengebiihren  dar. Be- 
yor einem neuen AdreBbuch zugestim m t w erden kann, 
rnuB die B ediirfn isfrage von den órtlich und fachlich zustan- 
digcn V ertretungen  der W irtschaft, vornehm lich den H an- 
delskam m ern und ihren  Spitzenverbanden bejah t w erden. 
Andernfalls soli, ebenso wie bei bereits vorhandenen, aber 
a ls w ertlos erkannten  A dreBbuchern, eine W arnung  durch den 
D eutschen Industrie- und H andelstag  bei seinen M itgliedern 
ausgesprochen w erden. D er R eichsverband der AdreBbuch- 
V erleger wird hierfiir auf W unsch die erforderlichen U nter- 
Jagen dem  D eutschen Industrie- und H andelstag  zur Ver- 
fugung stellen.

7. A n g e s i c h t s  e i n e s  g u t  a u s g e b i 1 d e t e n 
P r i v a t w i r t s c h a f  t l i c h e n  d e u t s c h e n  A d r e B  - 
b u c h g e w e r b e s  i s t  e i n  B e d i i r f n i s  f ii r A d r e B  
“ U c h e r ,  d i e  d u r c h  d i e  ó f f e n t l i c h c  H a n d  h e r -  
a U s g e g e b e n  u n d  v e r 1e g t w e r d e n ,  z u  v e r n e i -  
n e n . A u f t r a g e  f i i r  A n z e i g e n  u n d  k o s t e n -  
P / l i c h t i g e  E i n t r a g u n g e n  i n  d e r a r t i g e n ,  i n  
e * g e n e r R e g i e  d e r  ó f f e n t l i c h e n  H a n d  v e r -

e g t e n  A d r e B b u c h e r n  k ó n n e n  d e n  U n t e r n e h -  
^ u n g e n  d e r  W i r t s c h a f t  n i c h t  e m p f o h l e n  
^  e r d e n .  D i e s  g  i 11 i n i c h t  f i i r  F i r m e n a d r e B -  
^ i i c h e r ,  d i e  u n t e r  M i t w i r k u n g  v o n  I n 
d u s t r i e -  u n d  H a n d e l s k a m m e r n  h e r a u s g e -  
g e b e n  w e r d e n . “

Der Hamburg—New Yorker-Dienst der „Hapag“ . Be-
kanntlich hat sich d ie  H am burg—A m erika-Linie zu Be- 
ginn des Jah res  1929 entschlossen, ihren  „B allin“ -Schiffen 
durch E inbau neuer T urb inen  eine hohere G eschw indigkeit 

geben. In  einem  Sonderheft, das d e r K am m er zuging, 
Jja*. d ie H am burg—A m erika-L inie neben einer knappen  
^childerung d e r E ntw icklung ih res N ordatlan tikd ienstes auf 
die volksw irtschaftliche B edeutung der B eschleunigung d ieser 
auBerst ren tab len  Schiffe hingew iesen. Zw eifellos ist der Um- 
bau der hier in F rage  kom m enden groB en D am pfer fiir 

deutschen wie den  in ternationalen  R eiseverkehr, wie 
?uph fiir d ie deutsche E xportinidustrie von groB er W ichtig- 
*̂eit. Das Sonderheft kann  von In teressen ten  auf dcm  Biiro 

er K am m er eingesehen w erden .
n . Uebersicht iiber den Stand der wirłschaftspolitischen 
^ęziehungen Deutschlands. Vom E ild ienst fiir am tliche und 
Pfivate H andelsnachrich ten  G. m. b. H . g ing der K am m er 

le erw ahnte U ebersicht zu, d ie im  D ezem ber 1929 vom 
. t eichsw irtschaftsm inisterium  herausgegeben  w orden ist. In- 

eressenten kónnen die D enkschrift auf dem  Biiro der Kam- 
er einsehen bezw . von dem  E ild ienst fiir am tliche und pri- 

e H andelsnachrichten, G. m. b. H ., Berlin SW  G8, Zim- 
merstraBe 28, beziehen.

Budibesprediung.
vnm 9 eu*sc^er Reichsbahn-Kalender fiir 1930, herausgegeben  
rna ^ e ^ h sb a h n d ire k to r  D r.-Ing . D r. rer. poi. H ans Bau- 
sh-Jił1’ K onkordia-V erlag, Leipzig C 1, G oethe-
stra6e 6. P r.eis R M . 4 . - .
gę ^ Cr R eichsbahrj-K alcndcr 1930 hat es sich zur A ufgabe 

acht, d ie Stellung der R eichsbahn in der G iitererzeugung

lebendig zu machen. Mit R echt weist d e r V erfasser in seinem  
V orw ort darauf hin, daB es sich lohnt, den  Giiter- 
verkehr der R eichsbahn der M enge naher zu bringen. 2660 
G uterziige mit 30 bis 40 W agen miissen taglich je 153 km  
weit fahren, um den  G iiterverkehr auf d e r R eichsbahn zu be- 
w altigen. D er K alender gibt AufschluB .iiber A tifkom m en 
und V erteilung der H auptg iitergruppen . D as in drucktechnisch 
gu ter A usstattung gebo tene  W erk bringt den L eser zweifel- 

J o s  dem  G iitcrverkehr der R eichsbahn naher und gibt auch 
auf m anche F rag e  A uskunft.

Angebofe und Nadifragen.
8536 V a 11 e 11 a  (M alta) sucht G eschaftsverbindung mit 

Z uckerexporteuren .
8538 L o c k s t e d t e r  L a g e r  i. H olst. Von einem  Ofen- 

w erk wird V ertre ter fiir den V ertrieb  von selbst 
hergestellten  O efen gesucht.

8547 K e m p t e n - A l l g a u  sucht V ertreter, der bei Le- 
bensm ittel-, Feinkost- und K asehandlungen  gut ein- 
gefiihrt ist.

8565 P r a g  m óchte A lleinvertretung deu tscher F irm en in 
technischen F abrikaten , Instrum en ten  und Einrich- 
tungsgegenstanden  ubernehm en.

8585 T  a n g e r  (M arokko). E xp o rteu r von Pflanzenfasern 
sucht G eschaftsverbindung mit hiesigen Im portfirm en.

8601 C a  t a  n i  a (Sicilien). E xportfirm a von O rangen, Ci- 
tronen  und M andarinen sucht G eschaftsverbindung 
mit gróBereji hiesigen Speditionsfirm en.

8628 W i e n  m óchte G eneralvertre tungen  in K affee, T ee 
und Sardinen fiir O esterreich, U ngarn , Polen und 
Jugoslav ięn  ubernehm en.

8647 O s l o  w iinscht G eschaftsverbindung mit hiesigen 
Z uckerexportfirm en.

8670 S t e t t i n  sucht fiir eine bedeutende Lcinen- u. Baum- 
w ollw arenw eberei V ertre ter fiir N orw egen.

8741 K a s s e l  móchte V ertretungen  h iesiger H erren - und 
K naben-K onfektionsfirm en ubernehm en.

8899 H a m b u r g  sucht fiir S tettin  und Provinz Pom m ern 
V crtre ter fiir den  V ertrieb von L ackrohstoffen, in s 
besondere Schellack.

8900 L e i p z i g  sucht fiir S tettin  und die Provinz P om 
m ern V ertreter fiir K ern leder-T reibriem en.

8914 B ó b  l i n g  e n  (W iirttem berg) sucht fiir hiesigen Be- 
zirk V ertre ter fiir kunstseidene D am en-U nterk leidung  
(R undstuhl- und K ettstuhlw are).

8976 N e u g e r s d o r f  i. Sa. W erkstiitten  fiir m oderne 
Stoff- und Seidenm alerei suchen G eschaftsverbindung 
mit hiesigen Firm en, d ie fiir ihre A rtikel: handge- 
m alte Samt- und R ipskissen, W andschoner, Tisch- 
decken und -laufer, T ee- und K affeehauben, W and- 
bilder, Z ierdeckchen etc. In teresse haben.

9042 S o n n e b e r g  /  Thiir. sucht V ertre te r fiir den Ver- 
kauf von Lehrm itteln , insbesondere anatom ischen Mo- 
dcllen  vom ganzen  M enschen sow ie von allen Teilcn 
des K órpers, R echenm aschinen pp.

9046 B e r l i n  sucht fiir den  V ertrieb von kiinstlichen 
Blumen und Z iergegenstanden  aus S ilberd rah ten  Ver- 
tre ter, d er gu te  B eziehungen zu hiesigen E xporteu ren  
(die speziell nach den  nordiśchen L andem  ausfiihren), 
unterhalt.

Die A dressen der anfragenden  F irm en sind im  Biiro der 
Industrie- und H andelskam m er zu Stettin , Bórse 2 T rp ., fiir 
legitim ierte V ertre ter e ingetragener F irm en w erktaglich in 
der Zeit von 8 —1 U hr vorm ittags und 3 —6 U hr nachm ittags 
(auBer Sonnabends nachm ittags) zu erfahren  (ohne G ew ahr 
fiir d ie B onitat d e r einzelnen F irm en.)

Bille bei Anfraćen slets auf den 
„Oslsee-Hander Bezuó nehmen.
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Der Verttehr im Sfefliner Hafen im Monaf Dezember.
Im  M onat D ezem ber betrug  der seew artige Schiffseingang 

insgesam t 371 Schiffe mit 447 223 cbm N R. H iervon fiihrten 
239 Schiffe d ie deutsche, 40 ^lie danische, 2 die englische,
3 d ie  estnische, 2 die finnische, 11 die hollandische, 2 die 
griechische, 18 die norw egische, 2 die russische, 51 die 
schw edische und 1 iSchiff die polnische F lagge.

D ie Schiffe kam en aus folgenden L andern : D eutsche 
H afen  105, Belgien 10, Da.nzig 9, D anem ark  71, E ngland  18, 
E stland  8, F innland 7, H olland 18, L ettland 13, M ittelm eer- 
hafen  4, N orw egen  10, O stasien 2, RuBland 8, Schw eden 
85 Sęhiffe und je  1 Schiff aus A m erika, F rankre ich  und 
Memel.

D er seew artige Schiff sausgang betrug  im  M onat D e 
zem ber 384 Schiffe mit 473 265 cbm NR., yon denen 252 
Schiffe d ie  deutsche, '43 die danische, 5 die estnische, 2 die 
finnische, 10 die hollandische, 16 die norw egische, 2 die ru s 
sische, 51 d ie schwedisdhe, je 1 Schiff die englische, g r ie 
chische und polnische F lagge fiihrten.

D ie Schiffe g ingen  na.ch folgenden L andern : D eutsche 
H afen 80, Belgien 4, D anem ark 124, D anzig  19, E ngland  15, 
E stland  (5, F innland 15, F rankreich  5, H olland 36, Lettland 
13, M em el 2, iN orw egen 5, Polen 2, RuBland 7, Schw eden 51 
Schiffe.

U m geschlagen w urden insgesam t 346 000 to.
H iervon entfallen auf :

a ) im  E ingang b) im  A usgang
183 000 to 163 000 to

E rze 15 000 to G etreide 47 000 to
K ohlen 49 000 „ D iingem ittel 15 000 „
Phosphate 10 000 „ B riketts 2 000 „
Schrott 2 000 „ Papier 4 000 „
Soja.bohnen 12 000 „ Zem ent 500 „
H eringe '5 000 „ Zucker 21000 „
H olz 2 000 „
E isen 10000 „

frachtenmarkt.
Stettiner Seefrachtenmarkt. S t e t t i n ,  4. J a n u a r .

S tettin—G othenburg 1000 tons R oggen  K r .7...- per ton 15. 1.;
K ónigsbcrg- Liibeck R angę M anchester und L iverpool 15/1600 
tons H afer 15/—1 16/— per ton 15. 1.; S tettin—K ónigsberg  
R angę N orresundby 500 tons R oggen  Kr. 8i/2 15. 1.; Stettin— 
Stockholm  500 tons R oggen  Kr. 8 .— 15. 1:; R ośtock— Stock-, 
holm  300 tons H afer Kr. 91/2 PPt.; S tralsund—Ipsw ich maxi- 
mum 500 tons H afer 10/— pp t.; S tettin—G enua oder Savona 
2100 tons Schienen und Schrott 12/— frei ein 15. 1. — M o - 
t o r - S e g l e r :  Stettin-—K openhagen 150/200 tons B riketts

Kr. 7.— pp t.; S tettin—T histed  300 tons B riketts Kr. 9.— 
ppt.; S tettin—A alborg 300 tons B riketts Kr. 8.— ppt'.; 
S tettin—nórdl. A arhus 150/200 tons B riketts Kr. 7.—, A al
borg  Kr. 71/2, L im fjord Kr. 9i/2; S te ttin—nórdl. A arhus 
80/125 tons R oggen  Kr. 10.—, nórdl. A alborg Kr. 11.— ; 
S tettin—nórdl. A arhus 150/175 tons O elkuchen Kr. 8.— per 
ton; R ónne—Stolpm iinde 125/150 tons K aolin RM. 51/? 
(i.— pp t.; S tolpm iinde—D anem ark  125/150 tons H afer Kr. 
9.— 10.— pp t.; S tettin—-Siidschweden, Arhus, H elsingborg  
R angę 2x200 tons R oggen.

‘H e i c h s n u c h r i c h t e n s t e i l e
fiir ZtuRenhantiel in Stettin <Bezirlc Tcmmern, Grcnzmark.

Bei der R eichsnachrichtenstelle  fiir A uBenhandel in 
Stettin, BÓrse II, sind U: a. d ie nachfolgend aufgefiihrtten 
N achrichten  eingegangen. D iese kónnen v o n , in teressierten  
F irm en in der G eschaftsstelle d e r R eichsnachrichtenstelle ein- 
gesehen  oder abschriftlich bezogen w erden.
R u m a n i e n :  A bsatzm óglichkeiten und K onkurrenzverhalt- 

nisse fiir StraBenbau- und StraBenreinigungsm aschinen.
— Preisberechnungen  deutscher F irm en in nichtdeutscher 

W ahrung. 1
L i t a u e n :  D rgan isa tion  des Feuerlóschw esens und die Móg- 

lichkeit des A bsatzes von Feuerlóschapparaten .
P o l e n :  V erzollung von H andw erkszeug  aus geharte tem  

Stahl.
Adressenmaterial. D er R eichsnaęhrichtenstelle  fiir AuBen

handel, Stettin, Bórse II, liegen nachstehend aufgefiihrte  An- 
schriften vor, d ie von d e r Stelle abschriftlich bezogen. 
w erden ' kónnen: F abrikan ten  von B aggerm aschinen, W alz- 
und B etonm aschinen, Sprengw agen, S traB enkehrm aschinen 
usw. in H olland. — StraB enbaufirm en in O esterreich. -  
F ab riken  von StraBenbau- bezw . Instandhaltungsm aschinen 
in der Tschechoslow akei. — A bnehm er von StraBenbau- und 
S traB enreinigungsm aschinen in U ruguay. — D eutsche H an- 
delsfirm en in Liberia.

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 r a 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 .

Firmenlisten und Merkblatter fiir den deutschen AuBen
handel. D er R eichsnachrichtenstelle fiir A uBenhandel sind 
nachstehend aufgefiih rte  Firm enlisten  und M efkblatter fiir den 
deutschen A uBenhandel zugegangen, die auf dem  Buro der 
S telle eingesehen, bezw . von dem  H andelsauskunftsd ienst 
der Z entra lstelle  fiir AuBenhandel* -Berlin W  35, -Schóneberger

U fer 21, gegen  E rsta ttu n g  der U nkosten  bezogen w erden 
k ó n n en :
M erkblatt fiir den deutschen A uBenhandel mit E stland  (Nr.

*23, Preis RM. 0,75 zuziigl. Porto).
M erkblatt fiir den  deutschen A uBenhandel mit der T iirkei 

(Nr. 79, Preis RM. 0,75 zuziigl. Porto). .
M erkblatt fiir den  deutschen A uBenhandel mit Portugiesisch- 

W estafrika (A ngola) (N r. 66b, P reis RM. 0,75 zuziigl. 
Porto).

•Merkblatt fiir den deutschen A uBenhandel mit Chile (N r. 1.6 
Preis RM. 0,50 zuziigl. Porto).

M erkblatt fiir den deutschen A uBenhandel mit A lgerien (Nr.
5, Preis RM. 0,75 zuziigl. Porto).

Listę der deu tschen  V ertreterfirm en  in M exico-Staęlt (P reis 
RM. 2 — zuziigl. Porto).

Listę deu tscher H andelsfirm en im A m tsbczirk des Q eneral- 
konsulats Schanghai (P reis RM. 3,— zuziigl. Porto).

Absatzmóglichkeiten und Absatzwege fiir StraBenbau- 
maschmen in England. H ieriiber liegt d e r R eichsnachrich ten
stelle. ein ausfiihrlicher B ericht vor, der u. a. fo lgende 
Punk te  behandelt:
D ie w achsende S traB enbau-T atigkeit in E ngland,
Y erw altung d e r S traB enbauten und A rbeiten,
A bsatz-O rganisationen,
Propaganda-M aB nahm en, etc.

In teressen ten  kónnen den B ericht von der R eichsnach
richtenstelle beziehen.

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  
a u B e r  a u s  E n g l a n d ,  1 a u c h  a u s  z a h l r e i c h e n  a n 
d e r e n  L a n d e r n  B e r i c l i t e 1 ii b e r  A b s a . t z m ó g -  
l i c h k e i t e n  v o n  S t 'r  a B e n b . a  u m a s c h i n e n  s o w i e
ii b e r  S t r a B e n b a u t e n  y o r l i e g e n ,  ii b e r  d i e  I n 
t e r e s s e n t e n  a u f  A n f r a g e  g l e i c h f a l l s  N a h e r e s  
e r f a h r e n  k ó n n e n .

Palastina-Blaubuch. D as von der Palastinensischen R e 
gierung herausgegebene ,,Palestine, B lu e . Book 1928‘.‘ gibt 
eine U ebersicht iiber sam tliche M aterien * des V erw altungs- 
appara tes in P alastina und enthalt zum ersten  M ałe auch die
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gesam te H andels- und Śchiffahrtsstatistik^ iiber d ie; die 
R egierung b isher im m er eine besondere Publikation  ver- 
offentlicht hat. D ie V eranderungen  in  der politischen L age 
Palastinas, sow ie d ie  T atsache, d a li d ie  S tatistik , wie fe s t
gestellt w erden konnte, in m anchen T eilen  feh lerhaft ist, 
d iirfte  ih ren  W ert fiir d ie w irtschaftliche P rax is im  ein-

zelneft beein trachtigen. T ro tzdem  ist versucht w orden, die 
w esentlichsten E rgebn isse  d e r  S tatistik  in tabellarischen  
U ebersich ten  uber S teigerung  bezw . R iickgang d e r  deutschen  
E in fuhr in Palastina zu verw erten . D iese U ebersich ten  liegen 
der R eichsnachrichtenstelle  vor und konnen  von In teressen ten  
abschriftlich bezogen  w erden.

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

Mitiellungen des Gro$handelsverbandes Sleilln e. V.
D ie Zeitschrift „D er M anufak turist“ b rach te  u n te r dem  

13- 9. 29 in teressan te  A usfiihrungen iiber die Zukunft des 
GroBhandels, d ie  wir nachfolgend w iedergeben:

H eu te  stiirzt ein F lugzeug  ab . und d ie  E ntw icklung der 
Luftfahrt erscheint noch auf Ja lire  hinaus in rech t zweifel- 
haftem  Licht. M orgen beendet d e r Z eppelin  gliicklich eine 
W eltfahrt, und  wir stehen d irek t vor einer ungeahn ten  Z u 
kunft des F lugverkehres, d ie mit allen M itteln gefó rdert zu 
w erden verdient.

H eu te  entdeckt m an d ie K unstseide, und eine neue  A era 
der T extilw irtschaft beginnt. M orgen fallen ih re  Aktien, und 
die B aum w olle streng t sich an, und schon hat m an iiber-' 
triebene H offnungen an  einen neuen R ohstoff gekniip ft und 
Propagiert je tz t d en  alt en.
■ D ie Schw ierigkeiten  eines W elthauses verursachen den  
bek lagensw erten  T od eines vornehm en M enschen, und  d e r 
G ro f ihandel „ ist w ieder einm al in G efah r“ , von einer neuen  
Entw icklung iiberrannt zu w erden.
... A ber inzw ischen ziehen T ausende von F lugzeugen  T ag  
*dr T ag  sicher ih re  Bahn, die neuen Z eppeline sind durchaus 
noch nicht gebaut, d ie  F rauen  denken  garn ich t daran , zu 
schw arzen B aum w ollstriim pfen und zu B archentunterkleidung 
zuriickzukehren, und im  G roBhandel g ib t es auch heute noch 
rirm en , d ie  jede  R echnung bei Falligkeit bezahlen, einen 
R ekord im  Lagerum schlag  erreichen und  sich keinesw egs ais 
uberholt ansehen.

W as hat es also mit den E ntw ick lungen  auf §ich, von 
uenen m an sof o rt schw atzt, w enn ein E reignis aus dem  
Rąhm en des A lltaglichen herausfallt?  „G esprochene“ E nt- 
^ ick lungen! K urzsichtige T heorien , die zum Gliick nu r darum  
keinen groB eren Schaden anrichten, weil sie ku rzleb ig  sind. 
Aber sie stóren! U nd w er E rnsthafte s zu sagen hat, ist stets 
ln Gefahr, im  T rube l d e r  lauten T agesm einungen  iiberhórt 
zu w erden.

D er E inzelhandler will billig kaufen. D as ist selbst- 
Verstandlich. U nd das scheint stark  fiir den  d irek ten  E inkau f 

sprechen. A ber k ann  denn  d e r F abrikan t bei d irek tem  
Yertrieb so sehr billiger sein ais d e r G roB handler? E s  ist 
ooch eine B insenw ahrheit, daB er mit den  A ufgaben des 
yroB handlers auch dessen  U nkosten  iibernehm en muB. U nd 
der V ertre ter des F abrikan ten  reist nu r mit einer K ollektion, 
śei sie auch noch so groB. D er V ertre te r des G roB handlers 
aber reist mit einer sehr viel vielseitigeren K ollektion.
: A ber sei es, daB beim  d irek ten  E inkauf ste ts eine 
K leinigkeit billig er gekauft w erden kann. Ist das schon ge- 
nugender G rund, nur d irek t zu kaufen?
i O ft genug  hat m an doch ausgerechnet und vorgerechnet, 
daB es vielmal ren tab ler ist, durch  k leinen  E inkauf ein k leines 
L ager zu schaff en, ais et was m ehr und billiger zu kaufen. 
K ann denn ab e r vom F ab rikan ten  stets in  k leinen M engen 
und mit sehr ku rzeń  L ieferfristen  gekauft w erden?
. - Solange d ie  L ager d e r F ab rikan ten  gefiillt sind, weil d ie 
^eLten schlecht sind, m ag es geh en ; w eńn d e r  G esam tabsatz 
aber steigt, w enn die F ab rikan ten lager verschw inden, dann  
geh t es nicht m ehr! Sofort g re ifbar kann  d ie W are nu r dann  
f^in, w enn sie auf Lager. liegt. D as aber ist beim  GrotB- 
nandler d e r Fali.

Sobald m an also nicht nur auf d ie  P reisfrage sieht, 
•sondern auch auf d ie F rag e  der L agerpolitik  des Ę inzel-

handels, erscheint es m indestens fraglich , ob d e r d irek te  B e
zug, also die A usschaltung des G roBhandels, d e r richtige W eg 
fiir d ie  hóchste W irtschaftlichkeit im  E inzelhandel ist. D enn 
diese W irtschaftlichkeit hang t weit m ehr vom  L agerum schlag  
a is vom  E inkaufspreis ab!

U nd m ehr noch: Mit d e r Z ahl d e r  L ieferanten  und  d e r 
Zahl d e r B estellungen w achst der E inkaufsappara t, w achst 
d ie  E inkaufsarbeit des E inzelhandlers. Is t das R ationali- 
sierung ?

In  dem  A ugenblick, in  dem  d e r E inzelhand ler iiber- 
w iegend d irek t einkauft, is t er auch genótig t, sich einen móg- 
lichst voIlstandigen eigenen U eberb lick  iiber d en  M ark t zu 
sehaffen. K ann  er das?

E s scheint so, d a  ihn  ja  d ie  V ertre te r d e r F ab rik an ten  
aufsuchen. A ber so einfach liegen die D inge nicht, d enn  
schon heu te  is t d e r E inzelhand ler du rch  d ie v ielen 
V ertreterbesuche iiberlastet. E s ist nicht sein bóser W ille, 
wenn er nicht jeden  V ertre te r em pfangt w enn e r n icht jede  
K ollektion durchsieht, es is t einfach nicht m óglich, weil zu- 
viel V ertre te r kom m en.

D ie angenehm e A bw echslung im  taglichen E inerle i w ar 
der V ertreterbesuch  friiher einm al, ais seh r w enige V ertre te r 
kam en. H eute, wo jed e r k leine F ab rikan t durch  einen Ver- 
tre terstab  ganz D eutschland bearbeite t, w ird d e r  V ęrtreter- 
besuch o ft *zur B elastigung.

D er E inzelhandler kann  sich also von sich aus g a r  nicht 
im m er einen geniigenden U eberblick  iiber den  M arkt ver- 
schaffen. W enn er heu te  bei einem  V ertre te r bestellt, so hat 
er nicht d ie  geringste  Gewa.hr dafiir, daB nicht m orgen  ein 
an d erer V ertre te r erscheint, d e r  ein bedeutend  giinstigeres 
A ngebot m achen kann, oder daB nicht g e s tem  einer da war, 
d e r es h a tte  m achen konnen, leider aber nicht angehórt 
w erden konnte.

P rak tisch  is t es a lso  so, daB d e r d irek te  E inkauf dem  
E inzelhandler auch d ie  volle A ufgabe d e r M ark tbeobachtung  
zuw eist, daB er d iese  A ufgabe aber g a r  n icht im m er lósen 
kann . D as is t anders be i G roBbetrieben, d ie Subm issionen 
veranstalten  und  de reń  E inkauf e r auch w irklich nu r fiir den  
E inkauf d a  sind, sich dann  ab e r auch nicht da rau f be- 
schranken, auf d ie  V ertre te r zu w arten, sondern  selbst auf 
E inkaufsreisen  gehen, den M arkt w irklich studieren.

D azu  kom m t, daB der V ertreterbesucli nu r in Aus- 
nahm efallep mit dem  A ugenblick des B edarfes zusam m en- 
fallt. D enn d ie  Z eiten  d e r zw ei o d e r hóchstens vier groBen 
Saisons sind ja  auch vorbei, und langst nicht alle  Artikel'' 
sind Saisonartikel. E n tw ed er heiBt es in folgedessen beim  
d irek ten  E inkauf vordisponieren  — und ge rad e  das soli ja  
verm ieden w erden — oder d irek t A ngebote an  zahlreichen 
S tellen an fo rdern  — und das bedeute t K om plizierung und  
nicht V ereinfachung.

E inkaufen  heiBt nicht, irgendeine W are zu einem  móg- 
lichst billigen P reise  kaufen. E inkaufen  heiBt E ntschliisse 
fassen, bei denen  eine M ehrheit von F ak to ren  beriicksichtig t 
w erden muB, d ie  so zum  A usgleich m iteinander geb rach t 
w erden miissen, daB d e r  hóchste G esam tnutzeffekt erzielt 
wird. U nd da sich d e r E inkauf w eiterh in  nicht au f e inen  
einzigen oder eine K lasse innerlich g le ichartiger A rtikel 
erstreckt, sondern  auf eine V ielheit ganz verschieden g ea rte te r  
Artikel, so gew innt das E inkaufsprob lem  eine Y ielseitigkeit,
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d ie  eś ganz ausgeschlossen erscheinen laBt, daB es eine ein- 
zełne Ideallósung geben  kann.

F rag lo s hat d ie  T endenz zum  d irek ten  E inkauf Móg- 
lichkeiten  au fgezeig t und  entw ickelt, d ie  so fruch tbar sind, 
daB sie nicht w ieder verschw inden w erden. A ber ebenso frag- 
łos ist das d irek te  E inkauf en heu te  ubersteigert. E s ist fast 
zur fixen Id ee  bei m anchen F ab rikan ten  ge w orden, d irek t 
an  den  E inzelhand ler zu verkaufen, und  es ist ebenso' be i 
m anchen E inzelhand lern  fast zur fixen  Idee  gew orden , d irek t 
zu beziehen. U nd m an weiB ja, w ie es mit fixen Ideen  
steht, sie m achen blind!

E s is t also T orheit, im m er w ieder die F rage  aufzu- 
w erfen, ob  es denn  nun mit dem  G roBhandel w irklich zu 
E n d e  geh t o d e r nicht, und bei jeder Schw ierigkeit von un- 
g iinstigen  E n tw ick lungen  zu sprechen. D enn  die Entw ick- 
lung ist zu vielseitig, a is daB sie durch  eine M ethode des 
E inkauf es gekennzeichnet w erden konnte, oder daB nur eine 
solche M ethode ih r gerech t w iirde.

D as heiBt freilich nicht, daB d e r G roB handel in Seelen- 
ru h e  seine alten  B ahnen w eiterw andeln  konne, weil auch fiir 
ihn  im m er ein P latz da sein wird. E r  muB sich w andeln, 
w ie sich a lle  B etrieb sfor m en d e r W irtschaft w andeln miissen. 
W enn er versucht, mit G ew alt, mit B oykotten  und der^ 
g leichen d ie  a lten  Z eiten  am  L eben zu erhalten, dann  a lle r

dings geh t es ihm  schlecht. A ber nicht dem  G roB handel 
geh t, es dann  schlecht, sondern  dem  einen o d e r anderen  
G roBhandler.

D er GroBhandel- von heute  kann  nicht m ehr d e r Liefe- 
ran t fiir seine K unden sein, d e r  er friiher war. E r muB sicb 
in  ein  verandertes System  d e r  W arenverteilung einordnen 
und d ie  Lósung derjen igen  A ufgaben unternehm en, d ie ge- 
rad e  er am  besten  lósen kann. U nd die Art, wie er sie, lóst, 
muB ebenfalls eine neue A rt sein. Auch er muB w erben, 
muB suchen, A rtikel zu handeln, d ie  es nur bei ihm  gibt, d ie 
d ie K unden zu ihm  ziehen. E r  muB seine K unden studieren, 
dam it er fiir sie den jen igen  U eberblick  iiber den M arkt 
schaffen kann , den  sie sich selbst nur schw er verschaffen  
kónnen. E r  muB im eigenen B etriebe auf Schnelligkeit de9 
L agerum schlages sehen ; kurzum , * er muB der G roB handel 
von heu te  sein und nicht d e r von gestern .

Is t e r das, d ann  m ag er ruhig  in die Z ukunft sehen. E in  
T eil dere r, d ie  heu te  g lauben, mit G ew alt den  groB en M ann 
spielen zu miissen und nur d irek t kaufen  zu kónnen, w ird 
reum iitig  zu ihm  zuriickkehren, und m ancher F abrikan t, d e r  
heu te  noch g laubt, im  d irek ten  A bsatz endlich das Geheim - 
rezep t fiir den  groBen E rfo lg  gefunden  zu haben, w ird 
ebenfalls eines T ages w ieder froh  sein, w enn d e r  GroB
handel mit ihm  arbeite t.
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