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Gesdtaflssfellen in Pommern:
Anklam, Peenstrafie 7 
Barth, Lange Strafie 50 
Belgard (Persante), K arlstrafie 27 
Bergen (Riigen), Bahnhofstrafie 52 
Bublitz, Poststrafie 144 
Butów, Lange Strafie 68 
Demmin, L uisenstrafie 28 
G ollnow i. Pom ., W ollw eberstrafie  7 
Greifswald, Lange Strafie 15 
Koslin, Bergstrafie 1 
Kolberg, K aiserplatz 6 
Labes i. Pom., Ilindenburgstra fie  57 
Neustettin, Preufiische Strafie 2 
Politz, Baustrafie 7 
Polzin, B runnenstrafie 17 
Pyritz, B ahnerstrafie 50 
R iigenw alde, Lange Strafie 32 
Scliivelbein, S tein torstrafie  24 
Stargard i. Pom ., Ilo lzm ark tstrafie  3 
Stettin, Giefiereistrafie 23 
Stettin, B reite Strafie 58 
Stolp i. Pom ., M ittelstrafie 5 
Stralsund, A pollon ienm arkt 7 
Sw inem iinde, F arberstrafie  5 
W olgast, W ilhelm strafie 4



|  M auersteine, D achziegel, Hohlpfannen, F liesen, Falzsteine, Lochsteine, Radialsteine so w ie  Form steine '$■ 
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Pommersdie Ziegeleien.
1 GuslaVLIndIfe*CO.,Dam pfzlegelw erke,$folzenhagen'lfralzw iedf |

Speziaifabrik fOr teine pommerfdie Tcewnrsl undgrobe 
Sdiitffenfeewurst sowie alit anderen Wurslsorlen und 

Hetsdikon$erven
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Die nach der Deflation in Norwegen ein- 
■'etzende wirtschaftliche Gesundung hat sieli im 
f £ re 1929 weiter fortgesetzt. Durch die auf zwei 
A r6 ver^ ngerten Lohnabkommen in den gro Ben 
‘ usfuhrindustrien blieb der Arbeitsfrieden gewahrt.
di16 a U-Str ê . w a r im  a Ugem e in en  g u t b e sc h a ftig t, 

e A rb e its lo s ig k e it g e r in g .
Der durch das Vorhandensein grofier Wasser- 

j / a te "bedingten billigen Verwendung elektrischer 
ra t verdankt Norwegen den weiteren Ausbau 

u lner S t 1 c k s t io f f i n d u s t r i e , die bereits heute 
er den Stickstoff erzeugenden Landem eine be- 

r ufer d̂e Stellung einnimmt. Das letzte, am 30.
ni 1929 abgeschlossene Geschaftsjahr der N o r s k  

bra ? ri0" ? l e k t r i k  K v a e 1 s t o f a k t i e s e 1 s k a b 
und tt6 di*e Fertigstellung der groBen Neuanlagen 
der T7r^ eiterungen der alteren Fabriken, die mit 
der r J? €§ung der alten Methoden auf die neue 
stinff i F a r k e n i n d u s t r i e ,  des groBten Stick- 
&et zenten der Wek, verbunden war. Die 

nebsumstellung wird bei yioller Ausnutzung der 
Pr0^ f n. ^as Zwei- bis Dreifache der bisherigen 
leist U i10T1 ^ei gleichem Kostenaufwand gewahr- 
pr0rieiJ . nnen. Man rechnet mit einer Gesamt- 
trienU ° n an Kalisalpeter, Natriuimritrat, konzen- 

r ei Salpetersaure und Ammoniumnitrat von

Die Wfrlsdiafisla^e Norwegens.
Vion Professor Dr. Z a d ó w ,  Berlin.

niehr
Wert als 500 000 to jahrlich, 

v'on etwa 80'' Millionen
die einen Ausfuhr- 
Kr. haben wiirden.

~ Uĉ  in den iibrigen B.etrieben der c h e m i s c h e n
,rv in  1 "I • t \  i t • - .Industrie istIn | lst aie Produktion wesentlich gestiegen. 

genin* • ^ u m i n i u m i n d u s t r i e  betragt die Stei- 
V e rm \m den êtzten ^ Jahren 20 o/o, wahrend eine 
hat f  l111̂  der Arbeitskrafte nicht stattgefunden 
unifasn h Ze i ? e n .t i n d u s t r i e ist ebenfalls eine 
^eięn'S?n • ^ ati°nalisierung durchgefiihrt worden. 
^brii-16 u.We Ŝe ^at D a l e n  Pio r t  l a n d  Zement- 

lhre Produktion seit 1.921 yerdoppelt - bei

einer Verminderung der Arbeitskrafte auf 40o/0 der 
ursprunglichen Zahl. Aehnlich hat sich die 
C h r i s t i a n i a P o r 11 a n d - Z e m e n t f a b r i k ent- 
wickelt. In beiden Fallen ist das Ergebnis durch 
eine mechanische Bearbeitung der Steinbruche er- 
zielt worden, indem neue groBe Brechanlagen in 
Betrieb gesetzt wurden. Auch in der P a p i e r -  
u n d Z e 11 u 1 io s ę - 1 n d u s t r i e ist durch erhóhte 
Leistungsfahigkeit des einzelnen Arbeiters eine er- 
hebliche Produktibnssfeigerung erzielt worden, nach- 
dem wahrend der letzten 5 Jahre fast alle Betriebe 
dieser Industrie technisch mehr oder weniger mo- 
dernisiert worden sind. In der grofiein B o r r e -  
g a a r d - Zellulosefabrik wurde die Rationalisierung 
erst im yorigen Jahre durchgefiihrt; aber bereits1 
jetzt zeigt sich die giinstige Auswirkung speziel.1 
bei der Verladung des Rohmaterials und der fer- 
tigen Produkte infolge Benutzung modernster Krane 
und Winden. Wahrend die Borregaard-Fabrik im 
Jahre 1920 noch 2537 Arbeiter beschaftigte, sind 
es heute nur noch rund 2000. Die P r o d u k t i o n  
betrug 1925 etwa 1100 to Zellulose und 500 to> 
Papier, 1929 rund 1300 to Zellulose und 600 to 
Papier pro Woche. Das bedeutet eine Produktions- 
steigerung von ungefahr 12o/0 bei einer gleichzei- 
tigen Yerminderung der Arbeiterzahl um 20o/0. 
Aehnlich haben sich die Verhaltnisse bei der 
U nion-Zellulosefabrik entwickelt, bei der 1920 
350 Arbeiter beschaftigt waren, heute dagegeu nur 
200 -— trotz der bedeutenden Produktionssteigerung 
seit 1920. In der T e x t i 1 i n d u s t r i e ist bei einem 
Betriebe, der seinerzeit 1200 Arbeiter beschaftigte, 
die Zahl auf 600 reduziert worden, obgleich die 
,Produktion vergróBert und die Arbeitszeit auf 48 
Stunden herabgesetzt wurde. Im T r a n s p o r t - 
w e s e n hat die Einfiihrung der neuen Loschvor- 
richtungen fiir Kohlen mindestens 80o/o der frii-
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heren Kohlenloscher uberflussig gemacht. In Oslo 
werden z. B. jetzt nur 45 Arbeiter statt der frii- 
heren 170 zum Kohlenloschen benotigt, obwohl die 
Kohleneinfuhr in der letzten Zeit erheblich zuge- 
nommen hat. Aehnlich liegen die Verhaltnisse in 
Drammen, Bergen, Trondjem und anderen Stadten.

Die L a n d w i r t s c h a f t  bemiiht sich, die Aus- 
fuhr von B u 11 e r und E i e r n , in der Hauptsache 
nach England, wieder aufzunehmen. Die wirtschaft- 
l.iche . Bedeutung des G e t r e i d e b a u e s  ist fur 
Norwegen nicht so groB, weil 60<Vo der Bauern auf 
den Zukauf w n  Getreide angewiesen simd. Aus 
diesem Grunde bedeutet auch das am 1. Juli 1929 
gegen scharfste Opposition der Bauern eingefiihrte 
staatliche G e t r e i d e m o n o p o l ,  das sowohl den 
Ankauf einheimischer ais die Einfuhr auslandischen 
Getreides umfaBt, keine vollige Umstellung der 
bisherigen Verhaltnisse. Im iibrigen war noch bis 
zum Jahre 1926 die norwegische Getreidewirtsehaft 
ais beibehaltene KriegsmaBnahme in ahnlicher 
Weise monopolisiert.

Die Spezialisierung der Landwirtschaft auf 
Y i e h w i r t  s c h a f t  nach dem Yiorbilde Dane- 
marks wird mit groBem Nachdruck betrieben:. 
Wenn ein Land so diinn besiedelt ist wie Norwegen 
(8,6 Einwohner auf 1. qkm) und. dann noch Felsen- 
kliifte und Fjorde die Landschaften, die Dorfer, die 
einzelnen Gehofte von einander scheiden, so ist 
die landwirtschaftliche Zusammenarbeit vor Schwie- 
rigkeiten gestellt, die nur miihsam iiberwunden wer
den konnen. Aus diesem Grunde konnte die Stam- 
dardisierung der Erzeugung und die Absatzmetho- 
den erst spater und zógernder ais in Danemark in 
Gang kommen. Solange der Umfang der land- 
wirtschaftlichen Produktion gerade zur Deckung 
des heimischen Bedarfs ausreichte, war fiir die 
Bauern der einzelnen Fjorde und Taler das Absatz- 
gebiet durch die Bergziige genau- abgeteilt. Bei 
den guten natiirlichen Produktionsverhaltnissen fiir 
Milchprodukte konnte dieser Markt ohne Schwie- 
rigkeiten behauptet- werden. Obwohl fiir die Wer- 
bung wenig getan worden ist, hat sich in den letzten 
Jahren der Verbrauch, an M i 1 c h p r o d u k t e n und 
E i e r n in Norwegen ebenso wie in den anderen 
Landem sehr stark gehoben. Die Produktion hat 
jedoch mit dieser Entwicklung nicht nur Schritt 
gehalten, sondern sie betrachtlich iiberholt. So ist 
z .  B. die bei den Mólkereien abgelieferte Milch- 
menge, die 1910 277 000 to betragen hatte, wiihrend 
des Kri-eges aber infolge erzwungener Umstellung 
der Landwirtschaft auf starkeren Getreidebau zu- 
ruckgegangen war, von 351000 to im Jahre 1925 
auf iiber 400 000 to im Jahre 1928 gestiegen. Im 
Erntejahr 1927/28 ist die Selbstversorgung des 
Landes mit1 Viehprodukten ungefahr erreicht wor
den. Eine Schatzung des Statistischen Landesamts 
veranschlagt fiir diesen Zeitraum die gesamte 
M i Ic h  p r o d u k t i o n  auf 1,2 Mili. to, die E r
zeugung von S c h w e i n e f  l e i s c h  auf 31000 to, 
an R i n d f 1 e i s c h auf 55 000 to und an E i e r n auf 
17 000 to. Demnach betrug der Einfuhruberschuft 
nur noch 9,3o/o des Verbrauches an Schweine- 
fleisch und noch nicht 1 o/0 des Verbrauchs an 
Milchprodukten, wahrend sich fiir Eier bereits ein, 
kleiner AusfuhriiberschuB ergab. Da die Produk
tion seitdem standig weiter gestiegen ist, zeigen die 
Nachweise des Aufienhandels bereits deutlich den

Uebergang Norwegens zum E b c p o r t l a n d  fiir 
B u t t e r  und E i e r  a n : Im ersten Halbjahr 1929 
sind schon 523 to Butter und 386 to Eier gegen 9,6 
bezw. 58,4 to im Jahle 1928 ausgefiihrt worden. 
Schon seit langerer Zeit beobachtet man daher in 
der norwegischen Landwirtschaft mit lebhaftem In- 
teresse die Weltmarktpreise fiir Butter, Kase, Eier 
und Fleisch und hat eine Preisberichtsstelle in 
der ,,Landbruktets Priscentral“ geschaffen. Da- 
neben werden organisatorische Vorbereitungen fiir 
diesen Export getroffen, bei denen mit der Unter- 
stiitzung des Staates gerechnet wird. Man erstrebt 
die Einfiihrung eines Einfuhrscheinsystems fiir 
solche Produkte, an denen wie bei Rind- und 
Schweinefleisch in absehbarer Zeit ein UebCrschuB 
der Erzeugung iiber den heimischen Bedarf nicht 
zu erwarten ist und die bisher mit Einfuhrzóllen 
belegt sind. Ferner wiinscht man die Gewahrung 
moglichst weitgehender wirtschaftlicher Erleichte- 
rungen (z. B. FraohtermaBigungen fiir Exportwaren 
auf den Staatsbahnen). 'SchlieBlich will man von 
allen Produzenten eine Umlage erheben, die ais 
Pramie an die Exporteure vergiitet werden soli. *)

Die F r a c h t  e n l a g e  (ausgenommen T ank - 
fracht) hat sich derart verschlechtert, daB. die 
meisten Reisen jetzt mit Verlust abgeschlossen wer
den und hierdurch ein starkeres Auf liegen von 
Schiffen zwangsweise herbeigefiihrt wird. Es ist 
auch zu befiirchten, daB in diesem Jahre viele 
Schiffe, die bisher in der Ueberseefahrt beschaftigt 
waren, sich an der Holz- und Kohlenfahrt be- 
teiligen und damit den kleinen Dampfern Konkur- 
renz bereiten werden.

Die F l o t  t e  hat sich im Jahre 1929 weiter ver- 
groBert.. Fast ein Drittel der gesamten Tonnage 
ist in der festen Routenfahrt beschaftigt. Norwegen 
besitzt heute die modernste Flotte der Welt. Bei 
einem Zuwachs von iiber 300 000 Brutto-Register- 
tonnen im verflossenen Jahre war am 1. Dezember 
1929 ein Bestand von i860 Schiffen mit 3 300 000 
Br.-R.-T. zu verzeichnen. Davon entfielen 1540 
Schiffe mit 2 318 000 Br.-R.-T. auf Dampfer, 309 
mit 981640 Br.-R.-T. auf Motorschiffe, und 11 mit 
4320 Br.-R.-T. waren Segler. In den ersten 11 
Monaten 1929 trat, ein Zuwachs von 142 Schiffen 
mit 130000 Br.-R.-T. ein. Die norwegische T a n k -  
f l o t t e  besteht aus iiber 200 Schiffen mit rund 
600 000 Br.-R.-T.; hierzu kommen noch 35 schwim'- 
mende Walkochereien mit 230 000 Br.-R.-T. Be- 
merkenswert ist, daB die H alf te dieser Flotte in den 
letzten 3 Jahren geschaffen wurde und die Entwick
lung der Handelsflotte anscheinend noch immer 
kraftig vorwartsschreitet. So waren am 1. De
zember 1929 fiir norwegische Rechnung in Bau: 
63 Motortrecker mit 472 750 Br.-R.-T., 25 Dampfer 
mit 456 000 Br.-R.-T. und 37 Motor-Frachtschiffe 
mit 156 500 Br.-R.-T. Von dieser groBen Flotte 
werden 17 Dampfer mit 25 600 Br.-R.-T. und 10 
Motorschiffe mit 28 460 Br.-R.-T. auf norwegischen 
Werften gebaut. Wie aus diesen Angaben hervor> 
geht, umfassen die Neubauten eine auBerordentlich 
groBe Zahl kleinerer Schiffstypen, also Tonnage, 
die nicht fiir Hochseeschiffahrt und transatlantische 
Fahrt, sondern ausschlieBlich fiir die 0 ’s t s e e  und 
fiir das W e i B e  M e e r  bestimmt ist, eine Fahrt,

*) Norwegen. Landwirtschaft und Exportplane (Wirt- 
schaftsdienst vom 11. 10. 29).
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an, cler die norwegischen Reeder bisher — abge- 
sehen vom Robbenfang im Eismeer — nicht inter- 
essiert waren. Wenn man friiher die Ostseefracht- 

.t vemachlassigte, sio lag das an dem Mangel 
geeigneter Tonnage; denn die Ostseefahrt erfordert 
leine Schiffe, um die Konkurrenz mit den an- 
.ren Ostseestaaten zu ermoglichen. Es sei daran 

ennnert, daB die norwegischen Lóhne sehr hoch 
sind und daB die norwegischen, bisher fiir die 

stseefahrt benutzten Schiffe, wegen ihrer Gro Be 
zu viel Besatzung erforderten. Nach Ansicht der 
norwegischen Reeder ist die Ostseefrachtfahrt ge- 
geniiber der Ueberseefracht sehr rentabel, beson- 
ers ^ei deji kurzeń Fahrten von Hafen zu Hafen

und bei der Holzfracht zwischen den baltischen 
Landem und den deutschen Ostseehafen. Es ist da- 
bei zu berucksichtigen, daB die norwegische Han- 
delsflotte nur zu geringem Teil Fahrten zwischen 
norwegischen und auslandischen Hafen ausfiihrt. 
Sie fahrt meist nur zwischen auslandischen Hafen, 
da andernfalls die Handelsflotte fiir die norwegische 
Bevólkerung und dereń Frachtbedarf viel zu groB 
sein wiirde. Infolge des Auftretens Norwegens im 
Ostseefrachtgeschaft wird natiirlich auch die 
deutsche Ostseefrachtfahrt mit einer noch schar- 
feren Konkurrenz auf dieser Fahrt zu rechnen 
haben.

Die ausiandisdien Akflengeseilsdtaflen in Polen.
jahre, m .^eSe.nsatz zu dem Griindungseifer der Inflatioiis 
Schaff W6-St ^ ewegung der auslandischen Aktiengesell- 
K o n c ^ - m ^°^en wabremd der letzten Jahre eine gewi&se 
lano- dleru.ng auf. Mit zunehmendem W ettbewerb bei nur 
s ic h ^ m steiSender Bedarfskapazitat des Binnenmarktes hat 
a . R en tabi li ta t sprad in Piolpn Anlocm cnrVtnn/ir»r>

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

Zahl der 
A kt.-G es. 

61

Ausla ^ n tabitita tsgrad  des in P olen  A nlage suchenden 
bestim j  a ŝ yerm indert, was naturgem aB  das Bediirfnis 
dt&ch Ai • keeinfluBte, T och terg riindungen  der ausliin 
sjcu "■ktienunternehm ungcn nach Polen zu verlegen. W ie 
28 i S S neiUe- durch  V erordnung des S taa tsp rasiden ten  vom
1929 r-rZ 19 28  erlassenc und m it W irkung  vom 1. Jan u a r 
schlp ' g anze  L andesgebiet (m it A usnahm e Ostober-
dunp- len i - *n- ^ Ta^  g e tre tene  A ktienrecht auf d ie  Begriin- 
nich? a |Jslandischer In s titu te  ausw irken  wird, laBt sich noch 
R e r ^ Ubersehen- ,Im m erhin ist anzunehm en, daB auch diese 
nisch sno^m en> d ' e den spezifischen B edurfnissen des poi- 
B eo rr11! °h ts ‘ un^ VVirtschaftslebens angepaB t sind, der 
Zen s t e c k ^  ausIand*scher A ktiengesellschaften  engere  Gren-

k la re ^ ^ j Spiegelbild dieses Tatbestandes wird es sich er- 
zwei n i * J n  den Jahren 1927 und 1928 in Polen nur je 
vorWf? lsche Aktiengesellschaften entstanden sind/ wobei 
jenio-^ f U bemerken ist, daB es sich hierbei nur um die- 
nen irT vStltute handelt, die zur Ausubung ihrer Operatio- 
und j nerhalb des polnischen Landesgebietes zugelassen sind 
auGerhnm11 ? cntralc bczw - Verwaltungssitz sich im Zweifel 
Von d r P °^ tiscken Landesgrenzen Polens befindet.
^en r Cn. uwei J ahx? begriindeten oder zugelasse-
Inclu f̂ .ese*lschaften bezieht sich eine auf die chemische 
die z ! 10 mit einem Kapitał von 105 000 Zloty, wahrend 
&elkf>K CrlUi in . ^ er Branche des W arenhandels mit einem Ge- 
Jahre ^  von 2^?^00 Zloty entstanden ist. Im
Piliale u Tlat ferner einc auslandische Aktienbank ihre 
zu fiv‘ na P °lerL verlegt, ohne die Summę ihres Kapitals 
gesellJS!6? ' Dic zweite im Jahre: 1928 begriindete Aktien- 
^eber -?,a verfuSt iiber oin; Kapitał von nur 25 000 Zloty.

r f ni -^rw erbszw eck g ib t die S tatistik  keine Auskunft. 
Polen ^ „ 1kann hinzugefiigt w erden, daB im  Ja h re  1928 in 
^apitTi lv 60 A ktiengesellschaften  mit einem  N ominal-
48,6 M 'li0 7 , 5 9 ,2  M ill‘ ,Z lot>r begriindet w urden. D avon sind 
2%er b y von canheimischen und d e r R est von Dan-
^ o rd e n 62"  V° n ^ u b sk r*benten  and  er er S taa ten  au fgebrach t

Pole112 a ^£em(r̂ n gesehen beziffert sich die Zahl der 
ausland1n uZUr ihres Erwerbszwecks zugelassenen
3l ischen Aktiengesellschaften nach dem Stande vom 
^ samrflZ inn ^ 2 8  auf 61. Ihr Gesamtkapital ist auf 
nUr 9iq o11 a,172M  Mili. Zloty ermittelt, wovon allerdings 
ligen tj t • u . Zlo.ty oder rund 12o/o fiir die in Polen ta- 
^ c h  ^ etriebsemheiten bestimmt sind. Ihrem Erwerbszweck 
^ erfi"bTi?mmjeren ĉ e auslandischen Aktiengesellschaften im 
^ c h e n  Uni ^ raren-handeL Aber auch in der Textil-, che- 
Und y  e^cktrotechnischen Industrie sowie im Bank-
Was sirhS1 n ist ihre Zahl nicht unbedeutsam,

-auf. f°lgender, der amtlichen Statistik entlehnten
1928 ^cnstellung ergibt, di 

charakterisiert:

Insgesamt
davon entfallen auf:
Landwirtschaft u. Tierzucht 1
Bergbau 7
Mineralindustrie 2
Hiittenwesen 2
M etąllindustrie 3
Elektrotechnik u. Masch.-Ind. 4
Chemische Industrie - 5
Textilindustrie 6
Holzindustrie 3
Bauindustrie • 1
Gas, W asser und Elektrizitat 2
W arenhandel 8
Bankwesen 6
Versicherungswesen 6
Verkehr und Telefon 1
.Transport i
And er e 1

davon  in Polen  
G esam tk ap ita l ta tig .

1 0 0 0  Zl. in 1 0 0 0  Zl.
1 721 409

597 
49 845 

4 610 
103 479 
39 828 
10 448 
6 726 

31617 
221 

20 439 
33 831 

262 138 
964 555 
133 152 

2 881 
57 017 

25

213 886

105 
37 916

2 475 
99 000

6 593
3 867 
6 726

23 980 
221 
323 

14 745 
812 

8 657
3 821

53
4 767

25

nur ąpproximativ zu

die den Stand per 31. Dezember

Diese Ziffern sind natiirlicli ___
nehmen, weil die Angaben der einzelnen Gesellschaften nicht 
liickenlos zu ermitteln waren. So hat ein Teil der Gesell
schaften den fiir Polen bestimmten Kapitalanteil gar nicht 
fixiert, schópft also den Kapitalbedarf unmittelbar aus den 
Zentralgriindungen. Im Vergleich mit den Vorjahren laBt 
sich immerhin ein Ansteigen des Gesamtkapitals der an der 
W irtschaft Polens interessierten Gesellschaften beobachten. 
In noch schnellerem Tempo ist aber die fiir die Operationen 
in Polen bestimmte Kapitaląuole gestiegen, waś einmal auf 
die Expansion dieser Unternehmungen und um gekehrt auf 
die Anspannung ihres Kapitals schlieBen laBt.

Bei der Aufgliederung der auslandischen Aktiengesell
schaften nach der Nationalitat ihrer Zentralen ist bemerkens- 
wert, daB Frankreich und Deutschland an der Spitze stehen. 
Die deutschen * Aktiengesellschaften sind hauptsachlich im 
Bankwesen engagiert, wobei an die Filialgriindungen der D- 
Banken in Ostoberschlesien zu denken ist. Von den ubrigen, 
in Polen tatigen deutschen Unternehmungen bedient sich 
je eins im Bergbau und Huttenwesen, in der Minerał-, 
Metali-, chemischen und Bauindustrie sowie im Versiche- 
rungswesen der Rechtsform der Aktiengesellschaft. Ferner 
sind 5 Aktiengesellschaften in Polen zugelassen, die ihren 
Verwaltungssitz in Danzig haben. Sie beziehen sich auf die 
elektrotechnische und Holzindustrie sowie auf den W aren
handel (2) und das Bankwesen. Nebęn Frankreich und 
Deutschland steht unter den Auslandsgriindungen Oesterreich 
mit 7 Aktiengesellschaften an dritter Stelle. Das ósterrei 
chische Kapitał interessiert sich vor allen Dingen am poi 
nischen Bergbau, an der Metali-, elektrotechnischen und 
Textilindustrie. Ferner ist ein Unternehmen am Gas-, Wasser- 
und Elektrizitatswesen beteiligt und schlieBlich fallen auf das 
Versicherungswesen zwei Aktiengesellschaften. Im einzelnen 
wiirde die nationale Zugehórigkedt der auslandischen Aktien
gesellschaften Polens folgendes Bild ergeben:
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Frank- D eutsch- O ster-

• Insges.
1928

reich land D anzig reich A ndere

Gesamtzahl 61 16 11 5 7 22
in o/o 100 26,2 18 8,2 11,5 36,1
Landw. u. Viehz. 1 — — — ■' — 1
Bergbau 9 3 1 — 1 4
Mineralindustrie 2 — 1 — — * 1
Huttenwesen 2 1 1 — ' * —
Metallindustrie 3 
Elektrotechnik und

— 1 — 1 r

Masch.-Ind. 4 1 ; --- 1 1 1
Chemische Ind. 5 2 1 — — 2
Textilindustrie 6 3 — — 1 2
Holzindustrie 3 1 1 • — 1
Bauindustrie 
Gas, W asser u.

1 — 1 — T

Elektrizitat 2 1 — — 1 —
W arenhandel 8 — — 2 — ■ 6
Bankwesen 6 1 4 1 — —
Versicherungswesen 6 — 2 — 2 • 3
Yerk. u. Telefon 1 1 —. — — —
Transport 1 1 — — —
And er e 1 I — — — —

W ie oben schon betont, steht den in Polen tatigen aus
landischen Aktiengesellschaften ein statistiśth ermitteltes An
lagekapital in Hóhe von 213,9 Mili. Zloty zur Verfiigung. 
Bei seiner Aufteilung auf die einzelnen Nationalitaten ergibt 
sich, daB Deutschland in dieser Hinsicht an erster Stelle 
rangiert. Seine 11 Aktiengesellschaften stiitzen ihre Operatio- 

~nen auf eine Kapitalbasis von 100,4 Mili. Zloty, nehmen 
also allein nahezu 47o/0 des gesamten, in den A ktiengesell-' 

: schaften engagierten Auslandskapitals in Anspruch. Davon 
entfallt wiederum der gróBte Teil, namlich 84 Mili. Zloty auf 
das Huttenwesen, weitere 7,1 Mili. Zloty kommen auf den 
Ber&bau, feriier 4,7 Mili. Zloty auf das Bankwesen und 2,5 
MilL Zloty auf die chemische Industrie. Die ubrigen • Er- 
werbstypen treten nicht mehr so nennenswert in Erschei- 
nung. Die fiinf Danziger Aktiengesellschaften besitzen ein 
Anlagekapital von kaum 2 Mili.- -Zloty, welches sich zu 
75o/o im Bankwesen konzentriert. Den 7 ósterreichischen

Aktiengesellschaften wiederum steht in Polen ein Anlage
kapital von 5,9 Mili. Zloty zur Verfiigung, wovon allein
3,9 Mili. Zloty in der Metallindustrie und eine Mili. Zloty im 
Gas- und Elektrizitatswesen engagiert sind.

Ueber die betriebswirtschaftliche .Struktur der Aktien
gesellschaften lassen sich nur sehr unvollkommene An- 
gaben machen. Immerhin hat das Zentralstatistische Amt 
die Bilanzen von 27 Gesellschaften ermittelt, dereń Bilanz- 
summę sich per ultimo 1927 auf 462,6 Mili. Zloty bezifferte. 
Besonders hervorzuheben ist aus dem  Aktivstande dieser 
Unternehmungen, daB sie einen Betriebsverlust von 7,6 Mili. 
Zloty aus den Vorjahren und aus dem Berichtsjahr einen 
solchen von 19,3 Mili. Zloty ausweisen, dem ein Betriebs- 
gewinn in Hóhe von 0,9 Mili. Zloty aus den Vorjahreil 
und 14,0 Mili. Zloty aus dem Berichtsjahr gegeniibersteht. 
Rein ziffernmaBig wiirde sich also aus diesen Zahlen ein 
ungewóhnlich ungunstiger Geschaftsverlauf der Unterneh
mungen folgern lassen, was fraglos mit der steuerlichen und 
Sozialbelastung der Betriebe sowie den allgemeinen wirt- 
schaftlichen Spannungen im Zusammenhang steht. Aller^ 
dings ist zu beriicksichtigen, daB die Bilanzen e in ze ln e r 
Gesellschaften die Betonung einer starken Kapitalreserve- 
bildung erkennen lassen. Typisch sind dafiir die Bilanzen 
der bergbaulichen Aktiengesellschaften, die in den Aktiven 
mit einem Betriebsverlust fiir das Geschaftsjahr 1927 von 
19 Mili. Zloty (der Gesamtverlust der 27 ermittelten Ge
sellschaften betragt 19,3 Mili. Zloty) abschlieBen. U m g e k eh rt 
erreichen die Kapitalreserven des Bergbaus nahezu 117°/o 
ihres Anlagekapitals. Recht giinstig schlieBt dagegen das 
Huttenwesen ab, dessen Ge winne sich auf etwa 5 Mili. Zloty 
belaufen, obwohl hier d ie  Reservefonds nicht so erheblich 
sind wie bei den bergbaulichen Aktiengesellschaften. Mit 
am erfolgreichsten schlieBen die Gas-, Wasser- und Elektri- 
zitiitswerke ab. Der Betrieb, welcher ermittelt w erden  
konnte, verfiigt Iiber ein Anlagekapital von 8,4 Mili. Zloty. 
Seine auBerordentlichen Reserven belaufen sich auf 9,9 MiU- 
Zloty und sein Amortisationsfonds erreicht^ 36,0 Mili. Zloty- 
Trotz der ausgepragten Reservebildung weist die Bilanz fur 
das Operationsjahr 1927 einen Betriebsgewinn von  4,3 MilL 
Zloty aus. Die ubrigen Erwerb.szweige lassen jedoch nach 
ihren Bilanzen nur minimale Gewinnchanc.en erkennen.

Urfprurtg 1 8 5 2  — 7 0 jdf?rige froNfioneUc (Erfof?rungen
^Iftienfapitalien 11000 000 9^ei($§marf

Jahreseinnahme an Pramien und Zinsen:

30 Millionen RM.
Grundkapital. Sicherheitsfonds u. offene Reserven:

100 Millionen RM.
Gesamtbestand in der Lebensversicherung-:

rd.450 Millionen RM.

Die Gesellschaften schliefóen ab:

Leben«, Unfall-, Haftpflicht-, 
Auto-, Feuer, 

Einbruchdiebstałll-, 
Transport-, Reisegepack-

Yersicherungen

Auskunft erteilen die G en er a ld ir e k tio n  S te tt in , P a r a d e p la tz  16  und samtliche Yertreter.
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Russisdie Angriffe gegen die deufsdie Industrie.
Das Organ des Obersten Volkswirtschaftsrates 

der Sowjetunion ,,Sa Industrialisaziu“ veroffentlicht 
emen Artikel, der unerhórte Angriffe gegeia die 
deutsche Industrie enthalt. Das Blatt erklart, „die 
\ orstellung von der vielgepriesenen Gewissemhaftig- 
Keit der deutschen Industrie4'miisse reyidiert werden.

reiviertel aller Reklamationen iiber Lieferung un- 
geeigneter und nicht verwendbarer Ausrustung wiir- 
aen gegen deutsche Firmen erhoben; die deutschen 
H irmen stiinden unter den nachlassigen Lieferanten 
an erster Stelle, sie hatten sich unter allen Lieferan- 
en der Siowjetunion ais diejenigen erwiesen, die 
arn wenigsten in der Lage seien, Lieferungstermine 
sowie die Qualitat der Anlagen zu garantieren. In 
^rnerika kaufe RuBland vor allem Standardaus- 
rustungen, Reklamationen gegen amerikanische Fir- 
??.eT1 bilden jedoch eine Ausńahme. Von englischen 

^rrnen wiirden russische Reklamationen unver- 
?-Uglich und sehr genau nachgepriift. Dagegen 
suchen deutsche Lieferanten iiber jede Reklamation 
endlos hin und her zu korrespondieren, zahllose 
^utachten zu verlangen, um um jeden Preis sich 
j e rYerantwortlichkeit zu entziehen. Einige deutsche, 
ndustrielle hatten „Kurs auf eine organisierte biiro- 
^atische. Verschleppung“ genommen. Wer wiirde 
gauben, daB die „gewissenhaften Deutschen“ bei 
1 rem Auftreten auf dem Weltmarkt mangelnde 
l0rgfalt zum System erheben wiirden?

1Tlâ !0sen.’ jeder sachlichen Grundlage 
ntbehrenden Angriffe des russischen wirtschafts- 

^Tntlichen Organs gegen die deutsche Industrie 
ussen in deutschen Wirtschaftskreisen das gróBte 
eiremden herviorrufen. E r s t  v o r  we n  i g e n  
a g e n h a t  d a s  g 1 e i c h e B l a t t  f e s t g e - 
e 111, daB  „ d i e  s o r g f a l t i g s t e n  L i e-f e - # 

^a n t e n  g e r a d e  d e u t s c h e  F i r m e n  s i n d “, '  
ie bei Verz6gerung der Lieferung dem betreffen- 
en russischen Trust dies durchweg mitteilen, die 
erzogerung stets mit konkreten Umstanden be-

griinden und um Verlangerung der Lieferfrist er- 
suchen. D a s  B l a t t  f i i g t e  h i n z u ,  d a B es  u m 
e n g l i s c h e  u n d  a m e r i k a n i s c h e  F i r m e n  i n 
d i e s  e r  B e z i e  h u n g  w e i t a u s  s c h l e c h t e r  
be  st  e l i t  sei. Bei der Aufzahlung der Beanstan- 
dungen gegen deutsche Lieferungem gab das Blatt 
zu, daB in den meisten Fallen diese Reklamationen 
durch ein Entgegenkommen der betreffenden deut
schen Firmen ais erledigt gelten kónnen.

J e d e n f a l l s  mu B s i c h  d i e  d e u t s c h e  
W i r t s c h a f t  e n t s c h i e d e n  d a g e g e n  v e r -  
w a h r e n ,  w e n n  v e r s u c h t w i r d , d i e  b e i m 

• f o r c i e r . t e n  I j n d u s t r i a l i s i e r u n g s t e m p o  in 
R u B l a n d  e n t s t e h e n d e n  i m m e r  g r o B e r e n  
S c h w i e r i g k e i t e n  a u f  a n g e b l i c h e  M a n - 
g e 1 d e r  g e  l i e f e r t e n  d e u t s c h e n  M a s c h i  - 
n e n  a b z u w a l z e n .  Deutscherseits ist in Moskau 
schon, mehrfach darauf hingewiesen worden, daB 
bei Beanstandungen deutscher Lieferungen auf je
den Fali zunachst die deutschen Firmen unmittel- 
bar oder auf dem Wege iiber die Berliner Sowjet'- 
handelsvertretung auf etwaige Schwierigkeiten bei 
der Arbeit mit ihren Maschinen in RuBland auf- 
merksam gemacht und zur Stellungnahme aufge- 
fordert werden miissen, anstatt daB sie dariiber erst 
auf dem Umwege iiber die Sowjetpresse hor en. 
Offenbar ist diese Mahnung in Moskau wieder i;n 
Vergessenheit geraten und miiBte daher von neuem 
in Erinnerung gebracht werden. D ie  P r i i f u n g  
a h n l i c h e r  B e s c h w e r d e n  in d e r  V e r g a n -  
g e n h e i t  e r g a b ,  d a B d i e  B e a n s t  a-n d u n - 
g e n  v i e 1. f a c h v o n u n v e r a n t w o r 11 i c h e n 
O r g a n e n ,  vor allem von den s o g e n a n n t e n  
A r b e i t e r k o r r e s p o n d e n t e n  der Sowjetpresse 
lanziert wurden, mi t ,  d e n  e n  die betreffenden russi
schen W e r k l e i t e r  bei naherer Untersuchung des 
Falles s i c h  n i c h t  e i n m a l  i d e n t i f i z i e r i e n  
wo l i  t en.

Reform des Armenredifs.
yortrag, gehalten in der Sitzung des Rechtsausschusses der Deutschen Industrie= und Handelsgesellschaft

am 14. Februar 1930 von Syndikus Berger.
ist - (-aS ^ emaJ iiber das mir das Referat anvertraut worden 
Kiir- ^ me^r Serech tfertigt durch die Notwendigtteit der 

-̂ er ^hemenstellung, ais durch Urafang, Inhalt und 
1T̂ach mS] ^ er Aus<:tihrungen, die ich iiber die Klagen zu 
stim en .> welche die gesetzliche Normierung der Be- 
HanHK11̂ 011 ^ er ^as Armenrecht und mehr noch iiber ihre 
hand V!1 . jn der Praxis zum Gegenstande haben. Es 
nnd Slc^ nicht um die Forderung einer Reform an Haupt 
°der e<̂ efnJ sondern um die Abstellung von beobachteten 
wi]i;0.Ve^rne n̂t^ c^ beobachteten MiBstanden, bei dem die Be-
°der
^lUigyng Ąrmenrecjlts betreffenden Yerfahren in zwei
unkten:

Aer Ausstellung des Bediirftigkeitszeugnisses gemjiB 
2 g 118 Abs, 2 Z. P. O. und

e1 ^ er Beurtieilung der Aussichtslosigkeit der beab 
Sichtigten R&chtsverfolgung oder Rechtsverteidigung 
^ r c h  das Gericht.
Ty •• L

legend 1C dic Behandlung des ersten Punktes grund-
^telle 6 i^oSetz^ c^ e V °rschrift verlangt an der angegebenen 
ein vo a ^ em- ^ eSiUĈ  lim Bewilligung des Armenrechts- 
^ e:Uffn'n k C1 °!?r^okeitlichen Behorde der Partei ausgestelltes 
0tler QS eizu^ g e n  ist, in welchem unter Angabe des Standes 
Kirtei eweFbes> der Vermógens- und Familienverhaltnisse der 
Staats 1_SOwi° des Betrages der von dieser zu entrichtenden 

cuern das Unvermógen zur Bestreitung der ProzeB-

kosten ausdriicklich bezeugt wird. Ais „obrigkeitliche Be- 
hórde“ im Sinne dieser Vorschrift war in PreuBen urspriing- 
lich die Polizeibehórde anzusehen; durch die Verfiigung des 
Justizministers vom 11. 10. 1.895 (J.M.B1. 1895 S. 322) wurde 
die Be;ugnis zur Erteilung der Bediirftigkeitszeugnisse ent- 
sprechend dem verschiedenartigen Verwaltungssystem in den 
einzelnen Provinzen und nach der GróBe der Gemeinden ver- 
schiedenen Stellen zugeteilt, und zwar in der Rheinprovinz 
una Hessen-Nassau dem Bui-germeister, in Hannover auf dem 
Lande und in den S tad ten 'ohne  Polizei den Landraten mit; 
Vorbescheinigung des Gemeindevorstehers, im ubrigen derri 
Magistrat; in den anderen Provinzen auf dem Lande und in 
den Stadten ohne konigliche Polizei der Ortspolizeibehórde, 
sonst der Gemeindebehórde. In Berlin hatte die Befugnis 
von jeher die Armenverwaltung des Magistrats. Wie die 
Bestimmung der obrigkeitlichen Behorde in den iibrigen 
deutschen Landem  erfolgt ist, entzieht sich meiner Kenntnis. 
Wahrscheinlich wird im allgemeinen nur eine den angefuhrten 
preuBischen Verwaltungsstellen entsprechende Behorde in 
Betracht kommen.

Die Art und Weise, in der die damit betrauten Stellen 
in PreuBen die Bediirftigkeitszeugnisse ausstellen, ist wah
rend der ganzen Dauer des 50 jahrigen • Bestehens der Ein- 
richtung in dem Sinne unbefriedigend gewesen, ais in mehr 
oder minder zahlreichen Fallen das MaB der Sorgfalt bei 
Priifung der Vermogens- und Einkommensverhaltnisse der das
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Armenrecht nachsuchenden Parteł nicht aufgewendet wurde, 
das angesichts der auf der Hand liegenden nachteiligen fi- 
nanziellen und moralischen Folgen unbedingt erwartet werden 
muBte. Sprechender Beweis dafiir sind schon die immer 
wiederkehrenden Erm ahnungen zu gróBerer Vorsicht und 
Griindlichkeit, wie sie sich in den teilweise zusammen mit 
dem Minister des Innem  und spater dem Minister fiir Volks- 
wohlfahrt erlassenen allgemeinen Verfiigungen des Justiz- 
Ministers finden; so schon in der gemeinsamen Zirkularver- 
fiigung des Justizministers und des Innenministers vom 8. Juli 
1887 (J.M.B1. S. 87), dann in der bereits erwahnten Ver- 
fiigung des Justizministers vom 11. 10. 1895 (J.M.B1. S. 
322). Durch Erlasse vom 25. 7. 1925 (V.M.B1. S. 294) und 
vom 12. 11. 1925 (J.M.B1. S. 345) wiederholen der Minister 
fur Volkswohlfahrt und der Justizminister in eindringlicher 
Form die Mahnung und geben gleichzeitig ein Musterformular 
heraus, in dem auf 4 Bogenseiten alle fiir die Priifung der 
Bediirftigkeit zu stellenden Fragen enthalten sind, und im 
ErlaB vom 12. Juni 1929 (abgedruckt im Amtsblatt der 
Reichsfinanzverwaltung viom 23. Juli 1929) ordnet der Mi
nister fiir Volkswohlfahrt an, daB die zur Aufstellung zu- 
standigen Behorden in Zukunft das Bedurftigkeitszeugnis nur 
zu erteilen haben, wenn der Antragsteller den letzten Ver- 
anlagungsbescheid zur Einkommen und Vermógenssteuer 
oder eine Bescheinigung des Finanzamtes dariiber vorlągt, 
daB und aus welchem Grunde er zu beiden Steuern oder 
zu einer von ihnen nicht veranlagt ist. Soweit Lohn- und 
Gehaltsempfanger einen Veranlagungsbescheid zur Einkom- 
menssteuer nicht erhalten, ist eine Bescheinigung des Arbeit- 
gebers iiber die Hóhe der Arbeitsvergiitung zu fordem. Die 
beigebrachten Urkunden gelten ais Teile des Armutszeug- 
nisses, sie miissen deshalb bei Stellung des Gesiuchs um 
Bewilligung des Armenrechts dem Gericht mit vorgelegt 
werden.

In einer sehr aufschluBreichen Abhandlung ^unter der 
Ueberschrift „Reform im Armenrecht — eine Notwendigkeit“ 
(Jur. W. vom 25./30. 3. 1929) beschaftigt sich dpr Kammer- 
gerichtsrat Dr. Scholz mit dem Erfolge all dieser hóchst- 
instanzlichen Bemuhungen um eine sorgfaltigere Behandlung 
der fiir die Ausstellung des Bediirftigkeitszeugnisses grund- 
legenden Priifungen, um in einiger Resignation zu dem E r 
gebnis zu kommen, daB die tagliche Erfahrung der Ge- 
richte die vóllige Fruchtlosigkeit ministerieller Erm ahnungen 
und Formularaufstellungen erweist. Den W ert des der pru- 
fenden Stelle anhand gegebenen Formulars tut er mit 
der etwas bitteren, aber wohlberechtigten Kritik ab, daB ge- 
meinhin das Gebiet des Geistes dort aufhort, wo die Herr- 
schaft des Formulars anfangt. E r berichtet von Fallen, in 
denen der nachpriifende Richter die Entdeckung machte, daB 
ein mit dem Bediirftigkeitszeugnis ausgestatteter Gesuchsteller 
eine 10-Zimmerwohnung im Berliner W esten inne hatte, oder 
eine Familienpension in der TauentzienstraBe zum Standąuar- 
tier hatte, oder schlieBlich mehrere Grundstiicke zu Eigen- 
tum besaB, dereń Bewertungsgrundsatze sein Geheimnis bil- 
deten. Bezeichnend ist auch ein Fali, der mir aus dem 
Bezirk meiner Kammer berichtet wurde, in dem eine Dame 
mit einem Vermógen von 203 000 RM. und einem jahrlichen 
Einkommen von 24 000 RM. sich ber-echtigt glaubte, das 
Gesoich um Bewilligung des Armeńrechtes zu stellen. Zu den 
vom Kammergerichtsrat Dr. Scholz angefiihrten Berliner 
Bedspielen móchte ich mir iibrigens die Bemerkung erlauben, 
daB nach meinen Erm ittelungen die Beschwerden unsorg- 
fiiltiger Ausstellung des Bediirftigkeitsscheines mehr gegen 
die landlichen ais gegen die stadtischen Behorden gerichtet 
werden. Die Ausnahmestellung Berlins unter den Stadten ist 
ja allerdings leicht erklarlich.

Kammergerichtsrat Dr. Scholz verweist mit voller Be- 
rechtigung auf die m annigfachen,. sehr nachtraglichen Folgen 
schlechter Arbeit der den Bediirftigkeitsschein auSstellenden 
Behorden. — Die Nachteile des Verfahrens treffen zunachst 
die Finanzen der Justizverwaltung, namentlich seitdem im 
Jahre 1923 das Gesetz iiber die Erstattung von Rechtsan- 
watsgebuhren in Armensachen (abgedruckt im Kommentar 
zur Z.P.O. von Sydow-Busch Anin. 5 a zu 115) in Kraft 
getreten ist, durch das der Staat die Erstattung der Gebuhren 
und Auslagen der Armenanwalte bis zu einem bestiminten 
Hóchstsatz auf sich genommen hat. Im E tat des PreuBischen 
Staates sind fiir das letzte Rechnungsjahr an Armenanwalts 
gebuhren und fiir ZivilprozeBsachen 10 Mili. RM. ausge 
worfen worden, eine bei dem heutigen Zwrang zur Sparsam- 
keit in der óffentlichen Verwaltung immerhin recht beacht 
liche Summę. Selbstverstiindlich entgeht dem Staat und 
auch den Anwalten an Gebuhren in Armensachen noch >veit 
weit mehr. - Die Nachteile der unsorgfaltigen Arbeit der

obrigkeitlichen Behorden liegen weiter auf moralisichem 
und staatserzieherischem Gebiet; es sei in dieser Beziehung 
nur kurz verwiesen auf die Steigerung der im deutschen 
Volke schon reichlich vorhandenen Neigung zum Prozes- 
sieren bis zur vólligen Hemmungslosigkeit im EntschluB zur 
Anstrengung des Rechtsstreits und bei seiner Fiihrung dann, 
wenn das Risiko der Kostentragung wegfallt; es sei ferner 
verwiesen auf die fiir die Bejahung des Staatsgedankens sehr 
unzutragliche Erbitterung, die die ungerechtfertigte Bewilli
gung des Armenrechts bei den dadurch zur Zahlung von 
manchmal recht erheblichen Kosten gezwungenen ProzeB- 
gegnern hervorruft. Auch die durch die iiberaus zahlreichen 
Armenrechtsprozesse hervorgerufene Ueberlastung der Ge- 
richte und Armenanwalte ist eine durchaus ungesunde Er- 
scheinung.

Kammergerichtsrat Dr. Scholz sieht den Schwerpunkt 
der Mangel in der Tatsache der Zweiteilung in der Zustan- 
keit in der Weise, daB eine Stelle mit ihrer Bescheinigung 
bewilligt, was die andere zu bezahlen hat. E r meint, es karne 
das einem Wirtschaften fiir fremde Rechnung gleich, bei 
dem der Handelnde mit geradezu naturgesetzlicher Sicherheit 
nicht die gleiche Sorgfalt anwende, ais wenn er fiir eigene 
Rechnung wirtschafte. Aus dieser Erkenntnis der Fehler- 
ąuelle folgert er -ais einziges Mittel der Abhilfe die Not- 
wendigkeit, die Erteilung der Zeugnisse durchweg in die 
H ande der Gemeinden zu legen und ihr ganz oder wenigstens 
zum Teil die mit der Erteilung des Armenrechts verbundenen 
Kosten aufzulegen. Zum gleichen Ergebnis kommt die In 
dustrie- und Handelskammer Duisburg-W esel; welche zum 
Schifferschen Entwurf eines Gesetzes zur Neuordnun^ des 
deutschen Rechtswesens vom 29. Juni 1929 einen Zusatz zu 
§ 41 des Inhaltes empfiehlt, daB die ProzeBkosten in Ar
mensachen der Gerichtskasse von der Gemeinde zu erstatten 
seien, in welcher die Armenpartei ihren Wohnsitz hat.

So sehr ich in der Beurteilung der ernsten Folgeu 
des mangelhaften Verfahrens bei der Ausstellung der Budiirf- 
tigkeitszeugnisse und von dem dringenden Wunsche der Be 
seitigung oder Milderung dieser iiblen Folgen mit H errn 
Kammergerichtsrat Dr. Scholz ubereinstimme, glaube ich 
doch nicht, daB der von 'ihm  und der Handelskammer Duis
burg—Wesel gewiesene Weg Aussicht auf Yerwirklichung 
haben kann. Es wiirde doch den allgemeinen rechtlichen 
Grundsatzen widersprechen, wenn die Gemeinde Kosten e r
statten sollte, auf dereń Verursachung sie keinen EinfluB 
ńat. Mit welcher Begriindung will man ihr die Kosten 
in den sicherlich auch haufigen Fallen auferlegen, in denen 
*sie gewissenhaft die Bediirftigkeit bescheinigt hat, in denen 
aber die mit dem Armenrecht ausgestattete Partei einen zu
nachst aussichtsvoll erscheinenden ProzeB aus in ihm lie- 
genden Griinden verloren hat ? Aus der allgemeinen Armen- 
fiirsorgepflicht der Gemeinden wird man eine solche Vre- 
pflichtung schwerlich entnehmen kónnen. Der gesetzliche 
Anspruch des Justizfiskus gegen die Gemeinden lieBe sich 
nur begriinden aus dem Gesichtspunkte des Schadenerśatzes, 
und fiir Schaden liaftet gemeinhin nur, der ihn yerursjacht 
hat, und zwar wissentlich oder fahrlassig. Die Gemeinde hat 
ihn in den von mir angefiihrten Fallen nicht verursa<cht. 
Es bleibt also die Móglichkeit der Verurteilung rfur dann, 
wenn zu dem Verlust des Prozesses. der Armenpartei die 
nachtragliche Feststellun.g hinzukame,, daB ihr von der Ge
meinde der Bediirftigkeitsschein fahrlassig oder wissentlich 
zu .Unrecht erteilt wurde. Die Feststellung dieser letzteren 
Voraussetzung wiirde aber auch in den meisten Fallen auBer- 
ordentlich schwierig sein und mit neuen Prozessen eine neue 
Belastung der Gerichte verursachen. Auch in das System der 
Z.P.O. laBt sich eine entsprechende Norm nicht leicht ein- 
fiigen. Nach § 91 Z.P.O. triigt die Kosten immer nur eine 
ProzeB-Partei und zwar die, welche in dem ProzeB ganz oder 
teilweise unterlegen ist. Eine Bestimmung, daB Personen, 
die nicht Partei sind, die Kosten zu tragen haben, findet 
sich nur in bestiminten Ausnahmen, so im § 102 Z.P.O., \vo- 
nach Gerichtsschreiber, gesetzliche Vertreter, Rechtsanwalte 
und andere Bevollmachtigte sowie Gerichtsvollzieher durch 
das Prozefigericht anch von Amts wegen 'zur Tragung der- 
jenigen Kosten verurteilt werden kónnen, welche sie durch 
grobes Ver.schulden verursacht haben. Ilier lieBe sich an 
eine Statuierung der Kostenpflicht auch der Gemeinden den- 
ken, dann aber auch nur, wenn in ihrer Handlung ein grobes 
Verschulden festzustellen wiire, einfaches Verschulden wiirde 
also nicht einmal geniigen. In dieser Weise liiBt sich m. E. 
kcine Abhilfe schaffen.

Gedacht werden konnte \ielleicht an Uebertragung der 
Pflicht zur Ausstellung der Zeugnisse an die Finanzamter, die 
bisher in PreuBen nur in der Beifiigung der \ ’(M-anlagungsbe-
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cheide mitwirken. Bei ihnen wiirde jedenfalls mindestens die 
g eiche Kenntnis der Yerhaltnisse des Gesuchsstellers zu er- 
warten sein, und von ihnen ware auch eine bessere W ahrung 

er Interessen des Gesamtfiskus zu .erwarten, aber dieser 
v ° rschlag wiirde meines Erachtuns von vornherein daran 
scheitern, daB die schon stark uberlasteten Finanzamter eine 
soiche Funktion nicht auch noch ausiiben kónnen; im ubrigen 
wurde auf dem Lande die Entfernung des Wohnsitzes der 
gesuchstellenden Partei vóm Sitze des Finanzamtes Schwie- 
ŁgKeiten bereiten, wenn diese vielleicht auch gerade ais Ab- 

p ireckung  von dem zu leicht gefaBten EntschluB, den 
rozeli einzuleiten, wirken kónnten.

Fs bleibt im ganzen also nur die allerdings wenig aus- 
icntsvolle Hoffnung auf eine allmahlich starker werdende 

nkung der hóchstinstanzlichen Mahnungen, die man viel- 
eicht dadurch intensiver gestałten konnte, daB man in Fallen 
erechtigter Beschwerden iiber offenbare Fehlgriffe der 
ememdebeamten mehr ais bisher Dienstaufsichts-Beschwer- 

. en m Lauf setzt, und daB man vielleicht bei offenbar fahr- 
lassigem Yerhalten des betreffenden Gemeindebeamten ver- 
Vaf ungsrechtlich eine Haftung der Gemeinde statuiert. Dar 

cl zu yerweisen, daB letzten Endes gemaB § 114 Z.P.O. 
as Gericht dariiber entscheidet, ob der Gesuchsteller ohne 
eeintrachtigung des fiir ihn und seine Familie notwendigen 
nterhalts die Kosten des Prozess.es zu bestreiten auBer- 

j andc es also an den Inhall der Bescheinigung nicht ge- 
unoen ist, hat nicht allzu groBe praktische Bedeutung, da 

■ple Gerichte sich nicht recht imstande fiihlen werden, bessere 
imittelimgen anzustellen, ais die den Verhaltnissen weit 
aaherstehende órtliche Verwaltungsbehórde. Iinmerhin ware 

aj w°hl zweckmaBig, wenn die Gerichte mit gróBerer Scharfe, 
F “l i SIC CS zu tun scbeinen, in einigermaBen zweifelhaften 
fl und vor allem in Fallen ungeniigenden oder offenbar 
^uchtiger Ausfiillung der Fragen des Formulars Zeugnisse 
fu*1" ~ rganzung zuriickgegeben wiirden. Ein,e scharfe Prii 
li >5 V1’11’ ob nach dem Inhalt des Fragebogens die gesetz 
rr e ^ oraussetzung der Beeintrachtigung des notwendigen 
j. nterhalts durch die zu erwatrenden ProzeBkosten vorliegt, 

ann nach meinem Gefiihl in manchen Fallen auch ohne ein- 
^nnittelungen sogąr schon auf Grund der Angaben 

Iragebogen selbst zu einer Ablehnung des Armenrechts- 
^ u c h e s  fiihren. Ich glaube also, daB die Gerichte wenig 
d eny u einem gewissen Teil auch liier zu einer Erziehung 
da1- fers\ a^ UI?gsbehorden beitragen kónnen, und ich mochte 
^ raut hinweisen, daB der Prasident des Landgerichts in 
~ Û £*lrt ' n einem Schreiben an die Handelskam m er Stutt- 

^ er die Refortn des Armenrechts davon berichtet, daB 
Ar Seinem Bezirk Fiille vorgekommen seien, in denen die 
^ rn^nręchtsgesuche deshalb zuriickgewiesen wurden, weil 
duS 5r ĉbt d em Antragsteller zumuten muBte, unter Anwen- 
•>, ,besonderer SparmaBnahmen die Kosten eines Prozesses 
autzubringen.

AbschlieBend zu diesem Punkte und fiiu die Beurteilung 
b r .. ^ H w e rd e n  iiber die Handhabung der Armenrechts- 
d iS "u11Un̂ en “berhaupt muB noch betont werden, daB fiir 

e ubergroBe, immer mehr fortschreitende Zunahme der 
fli ^ ^ re eh tsp ro z esse ' in der gegenwartigen Ze.it nicht so sehr 
Zee u‘?erleichte Móglichkeit der Erlangung der Armenrechts- 
(j u^ lsse> ais die fortschreitende Verarmung weiter Kreise 

r deutschen Bevólkerung ursachlich ist.
II.

jla, cb komme zu der z weit en Beschwerde iiber die Hand- 
dafiU der Bestimmung des Armenrechts, die dahingeht, 
li dre Gerichte liaufig das Armenrecht auch dann bewil- 
teid'1’ Wenn beabsichtigte Rećhtsverfolgung oder -Ver- 

1? ung offenbar aussichtslos sei. Man glaubte, dieses 
d e s  R ^ ei Tatigkeit der Gerichte in Handelskreisen
ak Tvr*T̂ s meiner Kammer aussprechen zu diirfen und gab 
sam yier Falle aus den Jahren 1928 und * 1929 zu-
hat 11 Und einen Fali aus dem Jahre 1927. Meine Kammer 
der ■ ese Falle dem Industrie- und Handelstag mitgeteilt, 
U fsic dann in dankenswerter Weiśe zum Gegenstand einer 
Es -ra^ e den angeschlossenen Kammern gemacht hat. 
^eil 1St darauf beim Industrie- und Handelstag nur die Mit- 
^ a n 1] !̂ iĜnes gledchartigen Falles von der Industrie- und 
\ji elskammer Dresden eingegangen, wahrend sich eine 
We 6li ng ^ er Industrie- und Handelskam m er Duisburg— 
,\r nur auf den I. von mir behandelten Teil (Erteilung der 

utszeugnisse) bezog. Die Handelskammer Bremen er- 
es nach Anfrage beim Bremischen Anwaltsverein fiir 

ajs h | enswert, daB die Gerichte ihres Bezirks haufiger 
vvjll- lsner von der Befugnis Gebrauch mąćhten, vor der Be 
dUs.^ Un£ des Armenrechts den Gegner zu hóren. Die In- 

rie- und Handelskammer Stuttgart schlieBlich sandte an

den Industrie- und Handelstag ein an sie gerichtetes Schrei
ben des Prasidenten des Landgerichts Stuttgart, das in ein- 
gehender Darstellung die in jedem Falle sorgfaltige Priifung 
der Armenrechtsgesuche in seinem Bezirk in Anspruch nimmt. 
Auf den Inhalt des Schreibens werde ich noch zuriick- 
kommen.

Das Schweigen der iibergroBen M ehrzahl der K am 
mern auf die Umfrage des Industrie- und Handelstages 
glaube ich dahin deuten zu diirfen, daB bei ihnen die im Be- 
zirke meiner Kammer erhobenen Klagen nicht laut geworden 
sind, daB man im allgemeinen also mit dem Verfahren der 
Gerichte bei der Bewilligung des Armenrechtes zufrieden ist. 
Ich muB auch bekennen, daB sich aus den Feststellungen, die 
ich leider erst nach Abgang des Schreibens der Stettine^ 
Kammer an den Industrie- und Handelstag mach en konnte, 
keinesfalls der SchluB rechtfertigen laBt, es werde von den 
Stettiner Gerichten im Gegensatz zum ubrigen Deutschland 
unsorgfaltiger gehandelt. Es ist g^ewiB nicht erfreulich, daB 
wir mehrere Falle aus einem Jahr mitteilen muBten, die 
offenbare Fehlgriffe der Gerichte enthielten, zumal dieser 
Fehler letzthin darauf beruhte, daB die Gerichte die An- 
hórung des Gegners des Antragstellers unterlieBen. Solche 
MiBgriffe werden aber auch mehr oder minder zahlreich 
sich im ubrigen Deutschland finden, ohne daB sie gerade 
zur Kenntnis der Handelskammer gelangt sind; sie beruhen 
sicher auch nicht in jedem Fali auf oberflachlicher und 
unsorgfaltiger Priifung, sondern auch auf der menschlićh 
erklarlichen Unzulanglichkeit bei der Beurteilung des dem 
Richter vorliegenden Einzelfalles, und teilweise rnachen auch 
die unterliegenden Teile den Richtern ex posteriori den Vor- 
wurf, daB sie nicht von vornherein die Erkenntnis hatten, 
die erst der weitere Verlauf des Prozesses bringen konnte. 
Im ganzen liegt auch in Stettin offenbar die Sache so, daB 
die Gerichte mit allen ihnen nach den gesetzlichen Verfah- 
rensvorschriften zur \ ’erfiigung stehenden Mitteln sich zu ver- 
ęewissern. suchen, daB sie nicht in aussichtslose Prozes.se 
des Armenrechts bewilligen; das liegt ja auch schon in 
ihrem eigenen Interesse, damit sie sich bei ihrer wielfachen 
Ueberlastung nicht noch mit' im Grunde unnotigen Rechts- 
streitigkeiten zu befąssen brauchen. Die Anhorung des Geg
ners scheint in allen nicht von vornherein klaren Fallen Ali 
gemeingut der Gericht.spraxis zu sein und nur in nicht iiber 
maBig zahlreichen Fallen oberflachlicher oder unrichtiger 
Beurteilung des Klageverfahrens zu unterbleiben. Wertvoll 
scheint es mir, hier noch kurz mitzuteilen, was der Land- 
gerichtsprasident in S tuttgart in dem  erwahnten Schreiben 
iiber die von den Gerichten seines Bezirks geiibte Praxis 
sagi, weil vielleicht sich daraus Anregungen fiir die noch 
nicht soweit ausgebaute Handhabung der Gerichte in an- 
deren Bezirken ergeben. Nach den Ausfiihrungen des Land- 
gerichtsprasidenten in Stuttgart werden, wie wohl auch in 
anderen Bezirken, die Antriige auf Bewilligung des Armen
rechts zumeist zu Protokoll der Geschaftsstelle gegeben, es 
kommen aber auch Armenrechtsgesuche in Verbindung mit 
Klagen vor, die von Rechtsanwalten eingereicht werden- 
Wenn ein Antragsteller vor der Geschaftsstelle erscheint, 
wird er von dem betreffenden Beamten, meist einem Referen- 
dar, iiber den Inhalt des Antrages gehort und veranlaBt, die 
erforderlichen Tatsachen und Beweismittel anzugeben. Wenn 
es sich nicht um ganz glatte Falle handelt, wird der Antrag 
dem Gegner mitgeteilt, der dann zumeist vor denselben 
Beamten des Gerichts yorgeladen wird. D er Landgerichts- 
prasident S tuttgart verweist darauf, daB in Ehesachen die 
Antrage der Parteien meist Erfolg haben werden, nur wenn 
der die Scheidungsklage erhebende Ehegatte fiir die zur Be- 
griindung seines Gesuches vorgetragene Tatsache keine Be
weismittel angibt, zeigt sich die Bedeutung der Vernehmung 
des anderen Ehegatten. Bestreitet der andere E hegatte die 
nicht unter Bcweis gestellten Behauptungen der Klage, so 
wird das Armenrechtsgesueh keinen Erfolg haben, da die 
Eideszuschiebung gemaB § G17 Z.P.O. nicht zulassig ist. 
Besonders wich.tig ist nach den Stuttgarter Erfahrungen die 
Anhorung des Gegners auch im Falle der zur Zeit stark 
anwachsenden Unfallprozesse, wie sie vor allem der Kraft- 
wagenverkehr verursacht. In diesem und auch in anderen 
Fallen werden bei den Stuttgarter Gerichten auch Zeugen 
und Sachverstandige gehort, die allerdings uneidlich ver 
nommen werden miissen. Die Ablehnung von Armenrechts- 
geśuchen ist schon erfolgt auf Grund arztlicher Gutachten 
von Vorstanden von Krankenhausern oder einer Universitats- 
klinik, ohne daB die Beeidigung eines Sachverstandigen oder 
die Priifung auf ein fiir alle Mai geleisteten Sachverstandi- 
geneid erfolgt ware. Auch die Herbeischaffung von Ur- 
k und en wird fiir den Fali der P2rheblichkeit verlangt. Bei
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Klagen gegen den Fiskus, eine Stadtgemeinde oder andere 
óffentliche Kórperschaften oder Reichsbahn erfolgt gleich- 
falłs fast ausnahmslos die Anhorung des Gegners. In sol- 
chen Fallen ergeben vielfach vorhandene Akten oder Ur- 
kunden die nótige Klarheit iiber den Fali.

Bemerken móchte ich, daB durch dieses Verfahren bei 
der Bewilligung des Armenrechts nicht in jedem Fali ein 
materiell befriedigendes Ergebnis geschaffen wird. Es ist 
mir z. B. in Stettin von Fallen berichtet worden, in denen 
ein in dem Vorverfahren in einem Fali des Armenrechtes 
uneidlich vernommener Zeuge, ais es nachher zum ProzeB 
kam, unter seinem Eide genau das Gegenteil von dem aus- 
sagte, .was er vorher bekundet hatte. Solche unbefriedi- 
genden Erfahrungen finden sich aber nicht nur hier, sondern 
nach den Erlebnissen der Gerichte auch in anderen Fallen, 
und es kann eine so vereinzelt auftretende Schwache der ge 
troffenen MaBnahmen in keiner Weise ihre im allgemeinen 
gesicherte ZweckmaBigkeit beeintrachtigen.

Nach dieser Schilderung scheint man bei den Stutt- 
garter Berichten alle gesetzlichen- Móglichkeiten auszu 
schópfen, ob dies in demselben Grade auch im Bezirke 
aller der Kammern der Fali ist, die auf die Umfrage des 
Industrie- und H andelstages nicht geantwortet haben, kann 
man aus ihrem Schweigen allein nicht entnehmen. Sicherlich 
lich ist die Intensivitat der Behandlung der Materie sehr 
verschieden, aber im allgemeinen dem Stuttgarter Ver- 
fahren soweit angeglichen, daB man zu einer umfassenden 
Beschwerde iiber unsorgfaltiges oder oberflachliches Ver 
halten der Gerichte ganz und gar keinen AnlaB hat.

Soweit der Text der geltenden Verfahrensvorschriften 
fiir das Armenrecht eine Unterstiitzung des Bestrebens der 
Gerichte nach zweckdienlicher Behandlung der Armen- 
rechtsgesuche in der Praxis bilden kann, móchte ich mir zum 
SchluB noch zwei Anregungen auf eine evtl. Aenderung des 
Gesetzestextes erlauben, móchte aber gleich vorher sagen, 
daB mir diese Aenderungen nicht so dringend erscheinen, um 
sie evtl. fiir eine schleunigst herauszubringende Aenderung 
der Z.P.O. vorzusehlagen. Die Aenderung hatte vielleicht 
Zeit bis zu dem Zeitpunkte, in dem eine umfassende Neuord 
nung der zivilprozessualen Vorschriften kommen wird. Es 
handelt sich um folgendes: Der W ortlaut des fiir die BBe- 
willigung des Armenrechts grundlegenden § 114 Z.P.O. 
ist folgender,

„W er auBerstande ist, ohne Beeintrachtigung des 
fiir ihn und seine Familie notwendigen Lebensunter- 
haltes die Kosten des Prozesses zu bestreiten, hat auf 
Bewilligung des Armenrechts Anspruch, wenn die be 

absichtigte Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung nicht 
mutwillig oder aussichtslos erscheint.“
Aus meiner schon weiter zuriickliegenden Tatigkeit 

beim Gericht weiB ich, daB bei der Beurteilung der Ausj 
sichtslosigkeiit des Prozesses der Richter nach dem Wort- 
laut der Vorschrift des § 114 Z.P.O. sich fiir verpflichtet 
halten muBte, das Armenrecht auch schon dann zu bewilligen, 
wenn das Klagevorbringen auch nur einen Schimmer von 
Aus sich t in sich barg. Jetzt habe ich von Rechtsanwalteti 
gehórt, daB die Gerichte, namentlich seit dem Inkrafttreten 
des erwahnten Gesetzes von .1923 iiber die Erstattung von 
Rechtsanwaltsgebiihren, in Armensachen das Gesetz nicht 
mehr so stark im Sinne einer Bejahung der Armenrechts 
bewilligung auslegen. Die bekannte Methode der Berech- 
nung der Aussicht eines . Prozesses nach Prozenten spielt 
auch hier eine gewisse Rolle, und ohne daB ich imstandt1 
ware zu sagen, welche Prozentzahl der Aussicht die Richter 
im Durchschnitt ais geniigend erklaren, kann man doch 
wohl feststellen, daB man das Armenrecht dann nicht mehr 
bewilligt, wenn nur jgeringe Aussichtsmóglichkeiten fur den 
Gewinn des Prozesses yorhanden sind. Es ist mir 'zunachst 
der Gedanke gekommen, im § 114 anstelle des W ortes’ 
„aussichtslos“ die W orte „wenig aussichtsvoll‘ vorzuschlagen, 
ich habe jedoch gegen diese wenig faBbare Formulierung 
Bedenken bekommen und móchte meinen Vorschląg jetzt 
lieber dahin richten, daB man im § 114 zu sagen hat:

„wenn die beabsichtigte Rechtsverfolgung oder Rechts- 
verteidigung aussichtsvoll er scheint. “
Ob die Aufnahme dieser Bestimmungen bei den gegen- 

wiirtigen sozialen Anschauungen Aussicht auf Annahme durch 
den Reichstag haben wiirde, ist mir allerdings sehr zweifel 
naft, aber innerlich rechtfertigen lieBe sie sich m. E. doch. 
Es wiirde da,mit allerdings vielleicht die Gefahr begriindel 
sein, daB der Richter, wie er friiher die Aussichtslosigkeit 
in zu peinlicher Priifung feststellte, jetzt umgekehrt zu starkę 
Anforderungen an die Feststellung des Aussichtsvollen stellen

kónnte. Immerhin wiirde sich, wenn man eben das Bestreben
u.9pj9M }>[u-Bjq3'SoSm9 9ss9zoads}qD9au9uuY ‘5il^f9q
miissen, die Umlenkung der Beurteilungsweise des Richters 
durchaus rechtfertigen lassen. W er auf Kosten der Allgemein- 
heit Prozesse anstrengen will, der soli das nur tun, wenn 
das, was er yorzubringen hat, auch einigermaBen die Be- 
rechtigung des von ihm geltend gema,chten Anspruches er- 
w arten laBt. Es ist nicht angangig, daB Óffentliche Mittel- 
bezahlt werden fiir Rechthaberei und Frivolitat. Wenn je- 
mand glaubt, daB er einen ProzeB anstrengen oder sich ais 
Beklagter darauf einlassen muB, auch wenn ihm vom Richter 
bei der Beurteilung seines Armenrechtsgesuches gesagt 
worden ist, daB er seine Rechtsverfolgung oder Rechtsver 
teidigung nicht fiir aussichtsvoll halte, so mag er das auf 
senne Kosten tun. Den Bedenken, daB der Richter, der ein- 
mai eane Rechtsverfolgung oder -verteidi4gung fiir aussichts- 
voll erklart hat, nachher nicht im entgegengesetzten Sinne 
den ProzeB entscheiden wird, kann damit begegnet werden, 
daB gesetzhch die ProzeBentscheidung einem anderen Richter 
oder einer anderen Kammer zu iibertragen ware. Im 
(Jebrigen besteht das Bedenken, wenn auch nicht in gleichem 
Umfange auch schon bei dem jetzt bestehenden Rechtszu- 
stand, wenn namlich der Richter in der Ablehnung des Ar- 
menrechtsgesiuches die Aussichtslosigkeit ausgesprochen 
hatte, der Rechtsstreit dann aber ohne Armenrecht doch zu 
seiner Entscheidung. gestellt wird.

Der 2. Punkt betrifft das Beschwerderecht im § 127 
Z.P.O., nach dem zwar gegen den BeschluB, durch welchen 
das Armenrecht verweigert oder entzogen oder die Nach- 
zahlung von Kosten angeordnet wird, die Beschwerde statt- 
findet, nicht aber gegen den BeschluB, durch welchen das 
Armenrecht bewilligt wird. Um alle móglichen Korrekturen 
einer unberechtigten Bewilligung des Armenrechts auszu 
schópfen, wiirde ich vorschlagen, das Beschwerderecht auch 
in den Fallen zu geben, in welchen das Armenrecht be
willigt wird, nur muBte es hier wohl die an eine F nst ge~ 
bundene sofortige Beschwerde sein. Die Beschwerde wiirde 
sich natiirlich nicht nur griinden kónnen auf den Fali, daB 
das Gericht die Aussichten des Prozesses falsch beurteilt 
hat, sondern auch darauf, daB es auf Grund des Bediirftig- 
keitsscheines zu Unrecht angenommen hat, daB der Antrag 
steller nicht imstande sei, die Kosten des Prozesses zu tragen- 
Soweit der Gegner der Armenrechtspartei, und daran hat er 
meist ein besonderes Interesse, imstande ist, noch nach- 
traglich in Erfahrung gebrachte Tatsachen anzufiihren, die 
mit den Angaben des Gesuchstellers im Arnienrecht z w e c k s  
Erlangung des Bediirftigkeitsscheines nicht iibereinstimmen, 
soli er dazu berechtigt sein.

Ich fasse das Ergebnis meiner Ausfiihrungen kurz wie 
folgt zusammen:

Beschwerden iiber die Handhabung der das Armen
recht regelnden gesetziclhen Bestimmungen der Z.P.O. §§ 
114 ff. sind voll begriindet, soweit sie sich gegen die un- 
sorgfaltige A usstellung' des Bediirftigkeitsscheines (§ 118 
Abs. 2 Z.P.O.) durch die zustiindige Verwaltungsbehórde 
richten. Das von verschiedenen Seiten zur Abhilfe vorge- 
schlagene Mittel, die Ausstellung des Bediirftigkeitsscheines 
allgemein den Gemeinden zu iibertragen und ihnen die Ver- 
pflichtung zur Erstattung der Kosten verlorener Armen 
rechtsprozesse aufzuerlegen, ware zwar wirksam, ist aber ge- 
setzlich ńicht durchfuhrbar. Da die Hoffnung auf Besse- 
rung der Arbeit der Verwaltungsbehórden in diesem Punkte 
durch Herausgabe entsprechender Dienstanweisungen * ange- 
sichts einer 50jahrigen Erfahrung nicht begriindet ist, bleibt 
nun die Anregung, bei offenbaren Fehlgriffen der Verwal- 
tungsbehórden sich mehr ais bisher zur Erhebung der 
Dienstaufsichtsbeschwerde zu entschlieBen und in solchen 
Fallen eine Haftung der Gemeinden womoglich auf verwal- 
tungsrechtlichem Wege zu statuieren. Zur Mithilfe wiirde 
ferner beitragen, wenn die Gerichte mit móglichster Scharfe 
die Angaben der Bediirftigkeitsscheine priifen wiirden, so 
daB eine Bewilligung des Armenrechts bei ungeniigendem 
oder unzureichendem Inhalt der Angaben iiber die VermÓ 
gens- und Einkommensverhaltnisse nur. meist schwer zu er- 
warten ware.

Soweit sich die Beschwerden dagegen wenden, daB die 
Gerichte auch in vornherein erkennbar aussichtslosen Fallen 
das Armenrecht, hauptsachlich infolge Nichtanhórung des 
Gegners, bewilligen, kann es sich nicht um die Feststellung 
eines.allgemeinen MiBstandes handeln, sondern nur um gewiB 
bedąuerhche Einzelfalle. Im allgemeinen benutzen die Ge- 
richte offenbar, wenn auch noch in mehr oder minder
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hohem Mafie, schon im eigenen Interesse der Vermeidung 
mer vermehrten Arbeitsbelastung die ihnen durch das 
esetz offen gelassenen Mittel zur Priifung der Aussichten 

i e S i ° zesses- Um dieses bei den Gerichten schon -beste- 
8 •??? 7 Lrebei? weiter zu unterstutzen, ist anzuregen, den
S 14 Z.P.O. in seinem in Betracht kommenden Teile dahin

SfeUins Konfehlionsindusfrie.
Von Dr. E.  Sc hoe ne . .

Im Stettiner Wirtschaftsleben nimmt die wicklung ist durch die zunehmend erhohten An-
erren- und Knabenkonfektions-Industrie eine ganz spruche der Kunden beeinfluBt und bedingt worden
esondere Stellung ein, wie sie denn auch in ihrer sowohl im Inland ais auch im Ausland, da, /sowedt

bpc;r>ini cWand mit an erster Stelle steht. Die Fa- die Stettiner Konfektion Exportindustrie ist, auch
tsondere SteUung ein, wie sie denn auch in ihrer hier zur Befriedigung der Anforderungen der aus-

Fflh .eutscbland mit an erster Stelle steht. Die landischen Abnehmer die Produktion qualitativ
wirbriuatl,°n i.V:0in Herren\ . und Knabenkleidern ent- standig yerbessert werden muBte. Dieser E x p o r t
sat 6 ^ S1 durch allmahlichen Ausbau des Ab- hat namentlich vor dem Kriege einen sehr bedeu-
b aM ^ 1  der Stettiner Grofikonfektion, die tenden Umfang gehabt und sich auf zahlreiche
sich Fluhrun^  auf dem deutschen Markt an europaische Lander erstreckt. Nach dem Kriege
er«?t t • . .gleich. auch an anderen Orten, so in hat die Stettiner Konfektion groBe Anstrengungen
bUrei 1̂ leTin Berlin, Breslau, Elberfeld, Aschaffen- ^emacht, die durch den Krieg verloren gegangenen
eeo• •• a  Frankfurt a. M. Konfektionsindustrien Absatzgebiete im Ausland sich wieder erneut zu
von a ™orden waren’ die ebenfalls heute noch erschlieBen. Diese Anstrengungen sind nicht immer
1890^ 6-r -“ edeutung sind. Stettin zahlte im Jahre von Erfolg gekront gewesen, da sich in zahlreichen
zeln w eitS 26 Konfektionsfirmen, v,on denen ein- Landern wahrend der Kriegszeit eigene Textil- und

ne Waren nicht nur im Inlande — besonders im Konfektionsindustrien entwickelt haben, und da sich
~  absetzten, sondern sich auch schon dem auf fast allen europaischen Markten die Konkur-
?ar? entllch nach den nordischen Landern, renz derjenigen valutaschwachen Lander, die gleich-

s r ewan t hatten. Im Jahre 1900 zahlte Stettin falls iiber eine bedeutende Konfektionsindustrie ver-
s ion etwa 40 Konfektionsbetriebe, dereń Umsatz fugen, wie beispielsweise Frankreich, gerade fiir

. ungefahr auf 30 Millionen Mark belief und die alten Absatzgebiete der Stettiner Industrie sehr
Nah amals schon 10000 12 000 Schneider und stórend bemerkbar gemacht hat und heute noch
scMftrmnen Stettin und seiner Umgebung-be- macht. So ist beispielsweise nach den nordischen
hóht -T ' e Anzahl der Konfektionsfirmen er- Landem friiher eine lebhafte Eigenausfuhr von der
zeit K-S1<T  tr° tZ der dazwischen liegenden Kriegs- Stettiner Konfektion unterhalten worden, wahrend
Firm • ct6 standlg> s'° da6 heute ungefahr 120 heute diese Lander von der Stettiner Industrie vor-
din?en m ettm zu zah,en sind, von denen aller- zugsweise im Wege des L o h n v e r e d e 1 u n g  s -
Die y T i1̂ 40 als Gro6betriebe anzusprechen sind. v e r k . e h r s  beliefert werden miissen, was natiir-
scherf direkten und indirekten, durch Zwi- lich mit geringeren Verdienstm6glichkeiten ver-
rinnp tf r beschaftigten Arbeiter und Arbeite- bunden ist. Zuriickzufiihren ist dies teilweise dar-
zu h M  te etwa 15000 zu Saisonzeiten. nicht auf, daB beispielsweise in Danemark wahrend der

t°jC, Se^chatzt sein. Kriegszeit eigene Tuchfabriken entstanden sind, die
Sa„  T I  d.‘? Arbeitsweise sei noch so viel ge- heute die von ihr hergestellten Tuche der Stettiner
nort u  ■ Konfektlonsmdustne iiberwiegend Konfektion zur Verarbeitung ubergeben, wahrend

n Heimmdustne ist und erst in verhaltnis- die Stettiner Konfektion friiher Eigenausfuhr von
st;itflg -W,enlg?n Betrieben m der Form der Werk- aus deutschen Stoffen gefertigter Ware gerade nach
den u1?  , str.le bestellt- , P ie Stoffe werden in Danemark unterhielt, teilweise auch darauf, daB
an * ' j St atten zugeschnitten und gehen dann gerade in den nordischen Landern mit ihren be-
alleir,1121 ArbTe! ?  die in ihrer Wohnung sonderen klimatischen Verhaltnissen Qualitaten von
linp-Pn ° r r mit l von G e s e l le n  und Lehr- Geweben verlangt werden, die in Deutschland iiber-

n die zugeschmttenen Stiicke anfertigen. haupt nicht hergestellt werden.
schen™ Ŝ llun^ ,V'0n Kleinstij9ken. wird meist Zwi- Die zur Beschaftigung der yorhandenen groBen
selbsf^6̂ ^^eri^T ubertra&,ê  die fur diese Sachen Facharbeiterschaft von der Stettiner Konfektion an-
Trad?n g6 ^ ^ ernięhmer s.md- In folgę der langen gebahnten Veredelungsverkehre sind seinerzeit auf
bHcke 10̂  au . e die Stettiner Konfektion zuriick- groBe Schwierigkeiten seitens der deutschen Tuch-
M an^i oSt an1̂ uten Arbeitskraften hier kein fabrikanten gestoBen, die sich auf den Standpunkt
zernf t *iSO • aU auswartl^ e Firmen und Kon- stellten, daB durch diesen Verkehr die deutsche
beit^J u  l e  S1tetrtP er Zwischenmeister und Ar- Tuchindustrie geschadigt wiirde. Demgegeniiber ist
m 1 S pescha-ftigen. Im ubrigen macht sich aber zu betonen, daB die vielfach gemachten Ver-
mehr bef auSh m der Stettmer Konfektion suche der Stettiner Firmen, ihre auslandischen Ge-
zum • I  , Ug Wn d e r. H,eimarbeit weg schaftsfreunde nach beendigter Wahrungsstabilisie-
^erkb 1̂6111 industriellen Werkstattenbetrieb be- rung ausschlieBlich im Wege des Propergeschaftes,

r, t . wobei natiirlich auch die Konfektion hoheren Ge-
^icklnn ^6rS r  • Knege zeigte die Ent- winn erzielen kann, mit aus deutschen Stoffen her-
T eil j  ^ Stettmer Konfektion immer mehr gestellter Konfektionsware im gleichen MaBe wie

enz  z u r  Q u a l i t a t s a r b e i t .  Diese Ent- friiher zu beliefern, zum Scheitern yerurteilt waren,

zu fassen, daB die Armenreehtsbewilligung nur dann erfolgt, 
wenn die beabsichtigte Rechtsverfolgung oder Rechtsvrer- 
teidigung ' aussichtsvoll erscheint', und im .§ 127 Z.P.O. 
auch gegen den BeschluB, durch den das Armenrecht be- 
^willigt wird, das Rechtsmittel der Beschwerde, und zwar 
der sofortigen Beschwerde, zu geben.
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da die deutsche Konfektion die Śtoffąualitaten, die 
gerade von den nordischen Landem verlangt wer
den, nicht herstellt. Man ist daher zur Erhaltung 
der mit den nordischen Landem von altersher be- 
stehenden Geschaftsverbindungen der Konfektion 
auf den Ausweg des Veredelungsverkehrs ge
kommen, der im iibrigen auch noch den Vorteil 
fiir die Konfektionsindustrie hat, daB er zur Ueber- 
windung der regelmaBigen Saisonschwankungen in 
der Beschaftigung beitragt. r

Die d e u t s c h e  T u c h i n d u s t r i e ,  die soge- 
nannte" Deutsche Tuchkonvention, hat im iibrigen 
der Konfektion in den letzten Jahren auch noch in 
anderen Beziehungen wesentliche Schwierigkeiten 
gemacht. So hat sie insbesondere hinsichtlich der 
von ihr erstellten Zahlungsbedingungen wenig 
Riicksicht auf die gegenwartigen schwierigen Wirt- 
schaftsverhaltnisse, unter denen natiirlich auch die 
Stettiner Konfektion zu leiden hat, genommen. Die 
Folgę der hohen Mahngebiihren, der hohen Ver- 
zugszinsen usw. ist es haufig gewesen, daB die 
Verarbeiter sich iri starkerem MaBe der Verwen- 
dung von auslandischer, namentlich englischer 
Ware zugewandt haben. Es ist also, wenn in den 
letzten Jahren eine hóhere auslandische Tuchein- 
fuhr stattgefunden hat, dies teilweise auf das Ver- 
halten der Tuchfabrikanten selbst zuriickzufiihren, 
die ihren alten standigen Abnehmern gegeniiber ein 
in Anbetracht der heutigen Wirtschaftsverhaltnisse 
zu geringes Entgegenkommen zeigten, — ganz ab- 
gesehen davon, daB gerade die englische Ware viel- 
fach auch billiger ist.

Was im iibrigen die heutige Lage der Stettiner 
Herren- und Knabenkleider-Konfektion anbetrifft, 
so hat auch sie sich infolge der allgemeinen Un- 
gunst der Wirtsehaftslage in >Deutschland, nament
lich in Ostdeutschland, in den letzten Jahren 
zum Schlechteren gewandt. Infolge der mehr und 
mehr verminderten Kaufkraft der Bevolkerung, in
folge der Notlage gerade auch der Landwirtschaft, die 
wieder auf so viele andere Wirtschaftsgebiete abfiirbt, 
und infolge der bestehenden dauernd zunehmenden 
Arbeitsliosigkeit hat die Konfektion zeitweise mit 
groBten Absatzschwierigkeiten zu kampfen gehabt.

Die Einengung der Absatzmóglichkeiten wird, wie 
bereits erwahnt, dadurch verscharft, daB die Kon
fektionsindustrie viel mishr ais friiher auf das In- 
land ais Absatzgebiet angewiesen ist und daB der 
Export so sehr zuriickgegangen ist. In diesem Zu- 
•sammenhang sei noch darauf hingewiesen, daB sich 
beispielsweise auch im Saargebiet, das friiher in 
erheblichem Umfange von Stettin aus beliefert 
wurde, die Konkurrenz der franz^osischen Konfektion 
bemerkbar macht, die dort Ware zu Preisen an- 
bietet, mit denen nach heutigen deutschen Verhalt- 
nissen trotz minderwertiger Qualitat der franzó- 
sischen Ware gar nicht in Wettbewerb getreten 
werden kann.

Die Stettiner Herren- und Knaben-Konfektion 
mit der Vielheit ihrer Betriebe steht trotz der ge- 
schilderten Schwierigkeiten, unter denen sie seit 
einiger Zeit zu kampfen hat, auch heute noch un- 
gebrochen da und arbeitet mit hoch anzuerkeńnen- 
der Ruhri,gkęit an der Festigung und dem weiteren 
Ausbau ihrer Absatzmóglichkeiten. Durch die in 
zunehmendem MaBe gesteigerte Qualitat der von 
ihr hergestellten Ware, die den yerschiedensten 
Anspriichen zu geniigen imstande ist, ist die 
Stettiner Konfektion auch heute noch ein wichtiger 
Faktor in der Belieferung der mannlichen Inlands'- 
bevólkerung mit Oberbekleidung. Daneben aber 
bearbeitet die Stettiner Konfektion trotz der wach- 
senden Schwierigkeiten und trotz der auBerst 
scharfen Konkurrenz anderer auslandischer Staaten 
unentwegt auch den Auslandsmarkt: von den be
reits erwahnten nordischen Landem abgesehen ins
besondere noch Holland und femer vor allem auch 
die Schweiz, die Balkanstaaten sowie England und 
Portugal. Sokann die Stettiner Wirtschaft auch heute 
noch stolz iiber dies eines ihrer wichtigsten Glie* 
der sein und nur hoffen, daB mit einer a llg e m e in e n  
Entlastung der Lage der deutschen, in s b e s o n d e re  
der ostdeutschen Wirtschaft und mit einer Milde- 
rung der steuerlichen und sozialen Lasten, die ein- 
mai ja doch kommen muB, auch die Stettiner 
Konfektion nicht nur ihren. bisherigen B e s itz s ta n d  
b e h a u p te t ,  sor^dern d a r i ib e r  hinaus a u c h  einer n e u e n  
Bliite entgegengeht.

Die deuisdie Herren-Oberbekieidun^s-lndusirie.
Von Dr. E r w i n  H e l l e r ,  Berlin.

Die deutsche Bekleidungs- und Textilwirtschaft, 
und in ihr die Herren-Oberbekleidungs-Industrie, 
ist im deutschen Wirtschaftskórper einer der haupt- 
sachlichsten Bestandteile sowohl dem Umsatz wie 
der Zahl der Besohaftigten nach, und ein weiteres 
Emporsteigen dieses Spezialzweiges ist mit Sicher- 
heit w>rauszusagen, woran die augenblicklich iiber- 
all herrschende schlechte Geschaftslage nichts an- 
dert. Wenn noch in der Vorkriegszeit das Wort 
„Konfektion“ einen Beigeschmack hatte, so daB 
der nicht mit dem Pfennig rechnende Konsument 
sich nicht immer ohne weiteres dazu verstehen 
konnte, einen fertigen Mantel oder einen solchen 
Anzug zu tragen, sto ist jetzt diese Aversion fast 
vóllig geschwunden und, wo sie sich noch erhalten 
hat, ais ein von friiher iibernommenes Vomrteil 
leicht zu widerlegen. Gerade in den letzten Jahren 
spielt bei den einsichtigen Fabrikanten und De-

taillisten die Qualitat bei der Musterung, ^erar- 
beitung und beim Einkauf die primare Rolle, und 
in Verfolg dessen — nicht zuletzt angetrieben d u rc h  
den mehr und mehr verwóhnten Geschmack des 
Publikums — werden die besten in- und auslari' 
dischen Oberstoffe und in gleicher Weise Zutaten 
verwendet, vom Futter angefangen bis zum soge* 
nannten „Eingeweide“ und seiner Verarbeitung; 
welches dem Auge des Kaufers zwar nicht s ic h t ' 
bar wird, aber entscheidend fiir die Tragfahigkeit, 
Haltbarkeit und Sitz des Bekleidungsstiickes isf' 
Von mindestens gleicher Bedeutung ist die A rb e it 
am Stiick selbst, die friiher ausschlieBlich von der 
Hand, heute in ansteigendem MaBe von Spezia^' 
maschinen durch geschulte Kraite besorgt wird und 
somit vom Zuschnitt an bis zum letzten Nadel' 
stich den weitestgehenden Forderungen R e c h n u n ^  
tragt. SchlieBlich muB in Zusammenhang darn^
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noch auf die iiberaus reiche Auswahl von Mo- 
delleri, Dessins, Spezialbekleidungsstucken vom 
oki-Anzug bis zum Schlafrock, Hausjacke und 
Kauchjaeket usw. hingewiesen werden, die fiir 
jede Figur und fiir jeden modischen Wunsch das 
1 assende bereithalt.

. Um solche fast beispielliosen Fortschritte zu 
gehórte nicht nur reiche fachmannische 

l^rfahrung, Geschmackssicherheit und Di^positions- 
Jahigkeit dazu, sondern auch vor allem Investierung 
betrachtlicher Kapitalien, um den Anforderungen 
.esonders hinsichtlich der neuzeitlichen Produk- 

Uonsmethoden gerecht zu werden und der nicht 
immer ganz einwandfreien Konkurrenz berufs- 
tremder Elemente erfolgreich zumNut zen und An- 
sehen der Industrie zu begegnen. Denni sie leidet 
neute immer noch an dem Umstand, daB mit Hilfe 
^ n  Lohnwerkstatten, Zwischenmeistern und Heim- 
arbeitem, dereń Notlage durch untertarifliche Be- 
zahlung ausgenutzt wird, in den Nachkriegsjahren 
und besonders in Berlin neue „Kleiderfabriken“ 
sich etablierten, die angesichtś der geschwachten 
jvaufkraft des Publikums Ware auf den Markt 

rmgen, welche nicht nur hinsichtlich des Preises 
ei korrekter, wenn auch knappster Kalkulation, 
aum die Spesen deckt, sondern auch durch die 

mangelhafte Verarbeitung den Kaufem Enttau- 
schung bereitet. Diese „Fabrikanten“, dereń Vor- 
andensein man haufig erst aus den Konkurslisten 

p. ahrt, bedeuten eine Gefahr fiir die Industrie, 
den Einzelhandler und fiir den Konsument en, 

.. ™ ge nur auf den Preis und nicht auf die Quali- 
•a* der Ware und ihre Verarbeitung gesehen wird; 
jedoch ist bei der ansteigenden Entwicklung zu rein 
niaustriellen Produktionsformen und bei der zu- 
e rnenden Sicherheit der Beurteilung seitens des

Publikums beim Einkauf anzunehmen, daB diese 
Kategorie, der die Existenzberechtigung abge- 
sprochen werden muB, bald der Vergangenheit an- 
gehort. Und es ist erfreulich, an dieser Stelle dar
auf hinweisen zu kónnen, daB in Stettin, das von 
jeher zu den Hauptp’atzen der Herren-Oberbeklei- 
dungs-Industrie zahlte, ein betrachtlicher Kreis an- 
gestammter und angesehener Firm en sich befindet, 
die in gliicklicher Weise die Tradition des ehrbaren 
Kaufmanns und des korrekten Fabrikanten mit den 
Errungenschaften neuzeitlicher Schneider-Technik 
und modischer Geschmackseinstellung verbinden. 
Gerade in Stettin hat der Krieg und seine Folgen 
schon allein durch die immer noch nicht wieder- 
gekehrte Móglichkeit, wie in Vorkriegszeit in 
groBem AusmaB zu exportieren, schwere Wunden 
geschlagen; um so hóher ist das zahe Ringen und 
die unverdrossene Arbeit. zu veranschlagen, die 
heute diesem Sitz der Industrie ihre Vormacht- 
stellung zuriickerobert hat.

Abseits von den Schlagworten Rationalisie- 
rung, Typisierung usw. liegt heute der Weg der 
deutschen Herren-Oberbekleidungs-Industrie nur in 
der einzig móglichen Richtung, die zu Erfolgen 
fiihren muB, das Hóchste an Qualitat bei zulassig 
niederstem Preis zu liefern durch Anwendung neu
zeitlicher Produktionsmethoden, durch Ausschaltung 
unzuverlassiger Existenzen, durch verstandnisvolles 
Zusammenarbeiten mit den Vorlieferanten und Ab- 
nehmern, das vom Gedanken der wirtschaftlichen 
Schicksalsgemeinschaft getragen werden muB, und 
schlieBlich durch stetes Hinarbeiten auf das letzte 
und hóchste Ziel, dem Konsumenten und seinen 
berechtigten Wiinschen zu dienen uud damit der 
deutschen Wirtschaft und den eigenen Volks- 
genossen.

Die Neuregelung des Ausverkauisive$ens im Regierungsbezirk Sieflin.
Von Diplomvolkswirt G

Und M61’ Re£ierung sprasident hat dem von der Industrie- 
y  handelskam m er ausgearbeiteten Entwurf einer neuen 
be iiber das Ausverkaufswesen fiir den Regierungs-
im a ettin seine Zustimmung erteilt und die Verordnung 

a ?*tsblatt der PreuBischen Regierung zu Stettin Stek. 4 
in A i - 1' auf S. 15 veróffentlicht. D er Entwurf war
verV ^  an  ®er^ner Verordnung iiber ęias Aus-
wob U S6n •VOm AuSust ausgearbeitet worden,
den ^  aU°h die Rechtsprechung des Kammergerichts in 
Fas n Jahren beriicksichtigt werden muBte. Die neue
st- SUn£ enthalt gegeniiber den bisherigen Ausverkaufsbe- 

im groBen und ganzen nur Aenderungen for- 
spr Natur, die vor allem mit Rucksicht auf die Recht- 
hattp ^ es ^ am m ergerichts sich ais notwendig erwiesen 
PninfnL,bzw. vom Ministerium fiir Handel und Gewerbe 
ernpfohlen worden waren.
S. rK W ortla^  der Verordnung ist in diesem H eft auf 
Zeitu ab^ ed ruckt. E r wird ferner in den Stettiner Tages- 
S ta d t^ !? 1 Und .̂n einiSen wichtigeren Blattern der ubrigen 
Weit-o-0 !, 1 Bezirks veroffentlicht werden. Es ist also in 
zelhfnH,ndstem ^ a^ e dafiir Sorge getragen, daB alle Ein- 
uber i r  ln der ^ a *̂e sind> sich mit den Bestimmungen 
bekań t Ausverkaufswesen bei dieser Gelegenheit erneut 
mern-;n z,u machen. E s seien hier daher nur einige kom- 

w^rende Bemerkungen hinzugefugt.
^ero ^Unacbst muB erwiihnt werden, daB die vorliegende 
und I : nUng/ die speziell fiir den hiesigen Regierungsbezirk 
Stettin mii r den Bezirk der Industrie- und Handelskam m er 
oder k :.asf5n lst> nicht die einzige Materie an gesetzlichen 
staltu orduchen Vorschriften bildet, d ie bei der Veran- 

V" n ^ usverkaufeii zu beachten ist. Der Regierungs- 
nUnp- nnt td1 .zuS^eicb niit der Veroffentlichung der Verord-

6 aen Polizeibehorden des Bezirks bestimmte Richtlinien

e o r g  V o l l b r e c h t .
vorges'chrieben, in denen beziiglich der Ueberwachung des 
Ausverkaufswesens durch die Polizei und auch beziiglich 
der in erster Linie in Frage kommenden Tatigkeit der In 
dustrie- und Handelskam m er erganzende Vorschriften ent- 
halten sind. Dariiber hinaus sind vor allem noch die all- 
gemeinen Bestimmungen der §§ 7—9 des Gesetzes gegen 
den unlauteren W ettbewerb zu beachten, die auch die Grund- 
lage fiir den ErlaB der Verordnung bilden, und endlich ist 
der ErlaB des PreuBischen Ministefs fiir Handel und Gewerbe 
vom 14. 9. 1926 heranzuziehen, der, wenn er auch nicht Ge- 
setzeskraft besitzt, doch ais Ausfuhrungsvorschrift erheb- 
iiche Beachtung verdient.

Zunachst sei kurz auf die allgemednen Bestimmungen 
des U WG. hingewiesen, die folgende Vorschriften enthalten.

1. Im § 7 wird bestimmt, daB in allen óffentlichen An> 
kiindigungen eines Ausverkaufs der Grund angegeben 
werden muB, der den AnlaB zu der Ausverkaufsveran- 
staltung bildete.

2. D er § 8 enthalt das sogenannte Vor- und Nachschub- 
verbot, welches besagt, daB die Veranstaltung eines 
Ausverkaufs unzulassig ist, wenn die W aren zum 
Zwecke des Ausverkaufs angeschafft sind, und daB 
ebenso jedes Heranschaffen von W aren wahrend der 
Dauer des Ausverkaufs unzulassig ist.

3. Der § 9 schreibt vor, daB auch solche Veranstaltun- 
gen, bei denen die Bezeichnung „Ausverkauf“ vermieden 
ist, die aber sonst ihrem  Charakter nach doch ais

• Ausverkaufsveranstaltungen aufzufassen sind, den 
gleichen Bestimmungen unterliegen, wie jene anderen 
Veran sta ltung en, die in óffentlichen Ankiindigungen aus- 
driicklich ais Ausverkaufe bezeichnet werden.
Diesen allgemeinen Bestimmungen, die also im UWG. 

selbst enthalten sind, unterliegen s a m t l i c h e  Ausverkaufs-
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yeranstaltungen, — allerdings mit Ausnahme der Saison- 
und Inventurausverkaufe, soweit sie in dem betreffenden 
Handelszweig ais iiblich anerkannt sind (§ 9 Abs. 2) —, 
wahrend dem gegeniiber die auf Grund des § 7 erlassene
V e r  o r d  n u n g  nur fiir b e s t i m m t e  A r t e n  von Aus 
yerkaufen, die im § 1 der Verordnung selbst ausdriicklich 
genannt sind, Giiltigkeit hat.

D ie genannten Bestimmungen des UWG. sind insbe
sondere auch deswegen wichtig, weil sich aus ihnen die Ant- 
wort auf die haufig besprochene und fiir den Einzelhandler 
ungemein wichtige Frage ergibt, w a n n  e i g e n t l i c h  e i n e  
A u s v e r  k a u f s v e r  a n s t a 11 u n g e n  v o r  l i e g t ,  d. h. 
also d ie  F rage nach dem B e g r i f f  d e s  , A u s v . e r k a u f s .  
Man mu fi sich zunachst dariiber klar sein, daB die land- 
laufige Gegeniiberstellung von Ausyerkauf en und Sonder: 
yeranstaltungen insofern nićht ganz richtig ist, ais sie einen 
Gegensatz konstruiert, wahrend doch eigentlich Ausverkaufe 
weiter nichts sind ais eine b e s o n d e r e  A r t  von Sonder 
yeranstaltungen. W orin nun das Besondere der Ausverkaufe 
gegeniiber den iibrigen Sonderveranstaltungen liegt, laBt sich 
aus dem W ortlaut der §§ 7—9 des UWG. ablesen. Im all
gemeinen wird vermutet, daB eine vom Gesetzgeber beab- 
sichtigte Begriffsbestimmurtg sich im Abs. 1 des § 9 be- 
findet, welche besagt, daB eine ausverkaufsahnliche und 
daher den Ausverkaufsbestimmungen gleichfalls unterworfene 
Veranstaltung dann yorliegt, wenn es sich um die b e -  
s c h l e u n i g t e  R a u m u n g  e i n e r  b e s t i m m t e n  
W a r e n m e n g e  aus dem y o r h a n d e n e n  B e s t a n d e  
handelt. Mir scheint jedoch das wichtigste Merkmal des Aus 
yerkaufs nicht so sehr hierin zum Ausdruck zu kommen, 
ais vielmehr in der Tatsache, daB der Gesetzgeber die A n -  
g a b e  d e s  G r u n d  e s  des Ausverkaufs im § 7 Abs. 1 
fordert. Gerade das Vorliegen eines zu der Veranstaltung 
zwingenden Grundes ist dasjenige Merkmal, welches haupt- 
sachlich den Ausverkąuf von den iibrigen Sonderyeranstal- 
tungen unterscheidet. Bei der Veranstaltung eines Ausver- 
kaufs vermutet das Publikum, daB ein Ereignis eingetreten 
ist, welches den Veranstalter des Ausverkaufs zwingt, seine 
W arenbestande unter \V erlassung des regularen Geschafts- 
ganges ganz besonders schnell und daher auch besonders 
billig zu yerauBern. Gerade dieses zwingende Moment ist 
dasjenige, was der Ausyerkauf sanzeige den Charakter einer 
ganz besonders werbekraftigen Ankiindigungsform verleiht 
D er Gesetzgeber will also die Verwendung einer so w erbe
kraftigen Reklameformel nur dann gestatten, wenn sie durch 
die wirklich yorliegenden Verhaltnisse gerechtfertigt ist, 
und verlangt daher von dem  Veranstalter des Ausv|erkaufs, 
daB er in Annoncen, Plakaten, Rundschriften etc. den Grund 
offen bekanntmacht, der ihn zum Ausyerkauf veranlaBt. 
DaB die Angabe des Grundes wahr und ernsthaft gemeint 
sein muB, ist hierbei gemaB dem allgemeinen Grundsatz des 
UWG. von der R i c h t i g k e i t j e d e r R e k  1 a m e selbst- 
verstandlieh.

Zum Begriff des Ausverkaufs gehórt ferner unbe- 
dingt die Bestimmung des § 8 (Vor- und Nachschubverbot), 
nur muB man sie, um daraus ein Begriffsmerkmal des Aus- 
verkaufs zu erkennen, ihrer negativen Fassung entkleiden 
und sie etw a so formuheren: D er Einzelhandler, der einen 
Ausyerkauf ankiindigt, sagt damit zugleich folgendes: „Ich 
habe nicht Zeit gehabt oder mich auch nur mit der Absicht 
getragen, diese Veranstaltung von langer H and her vorzu- 
bereiten. D er zu dem Ausyerkauf AnlaB gebende Grund hat 
mich vielmehr gezwungen, n>ein W arenlager, so wie es vor- 
handen ist, móglichst schnell und billig zum Verkauf anzu- 
bieten“ . Das Vor- und Nachschieben von W aren widerspricht 
also von yornherain dem Begriff des Ausv(jarkaufs und ist 
lnfolgedessen zur Vermeidung unlauterer Verwendung des 
zugkraftigen Reklamemittels der Ausverkaufsanzeige unter- 
sagt worden.

Alle iibrigen Sonderveranstaltungen werden aus anderen 
Griinden veranstaltet; sie sollen innerhalb des fortlaufenden 
Geschaftsganges eine Belebung erzielen und sind eigentliche, 
regulare ReklamemaBnahmen zur Erweiterung des Kunden- 
kreises und des Umsatzes. Ihnen fehlt der zu raschestero 
Verkauf und daher auBerster Billigkeit zwingende Grund, 
weswegen sie auch auf das Publikum nicht die g le iche ' Wir- 
kung ausiiben ais Ausverkaufsankundigungen.

Fiir bestimmte Arten dieser Ausverkaufe — und zwar 
die im| § 1. d er neuen Verordnung aufgezahlten — gelten nun 
die in der Verordnung enthaltenen Sonderbestimmungen. Fiir 
sie wird zunachst im § 1 eine Anmeldepflicht festgelegt, die 
im groBen ganzen den bisher giiltigen Bestimmungen der 
Verordnung vom 9. 3. 1927 entspricht. Ais Anmeldestelle 
is fw ied e ru m  die Industrie- und Handelskam m er zu Stettin

bezeichnet. Die in der Anzeige zu machenden Angaben sind 
ebenso zu halten, wie es nach der bisherigen Regelung der 
Fali war. Auch diese Anmeldung muB in erster Linie den 
Grund des Ausverkaufs enthalten, doch ist hierzu zu be- 
merken, daB die in der Anmeldung bei der Handelskammietf 
enthaltenden Angaben iiber den Grund nicht so kurz sein 
diirfen, wie dies vielleicht in der óffentlićhen Ankiindigung 
in den Zeitungen zu geschehen pflegt. Es geniigt also nichtx 
daB lediglich die durch den Wortlaut der Verordnung an 
Hand gegebenen kurzeń Formeln, wie Ausverkauf wegen 
UmzugeS', Ausyerkauf wegen Umbaues, Ausyerkauf wegen 
Veranderung im Personenstand der Geschaftsinhaber etc., - 
angegeben werden. Es ist vielmehr ausfuhrlich darzutun. 
inwiefern dieses Ereignis den Ausyerkauf notig macht. Es 
ist keineswegs etwa gesagt, daB die im1 § 1 der Verordnung 
eenannten Ereignisse in jedem Falle die Veranstaltung eines 
Ausverkaufs rechtfertigen. Ausverkaufe wegen Umzuges z. B. 
kónnen nur dann ais gerechtfertigt angesehen werden, wenn 
mit dem Umzug besondere Schwierigkeiten verkniipft sind, 
sei es, daB es sich um schwer transportable W aren 'handelt 
oder um W aren, die auf dem Transport einer erhebldchen 
Gefahrdung ausgesetzt sind oder sei es, daB das neue Ge- 
schaftslokal erheblich kleiner ist ais die bisherigen Verkaufs- 
raume, so daB nicht das gesam te W arenlager darin Unter- 
kunft finden kann. Ebenso kann ein Ausyerkauf wegen Um' 
baues nur dann ais gerechtfertigt gelten, wenn durch die vor- 
zunehmenden Bauarbeiten der Geschaftsbetrieb des Veran- 
stalters so erheblich beeintriichtigt wird, daB die AbstoBung 
eines W arenpostens wegen Platzmangels sich ais notwendig 
herausstellt oder daB gar wegen Umbaues des gesamten Ge- 
schaftslokals eine yoriibergehende SchlieBung des Geschafts- 
betriebes notwendig ist. In diesem Falle kann eine Raumung 
der Bestande nicht yermieden werden und der Geschaftsmann 
darf daher, zu dem Mittel des Ausverkaufs greifen. Ebenso 
wenig kann die bloBe Tatsache, daB ein Wechsel im P er
sonenstand des Geschaftsinhabers eintritt, ohne weiteres schon 
ais ausreichender Ausverkaufsgrund gelten. Es ware in 
s o Ich en Fallen in der bei der Handelskam m er zu erstatten- 
den Anmeldung ausfuhrlich zu begriinden, inwiefern mit 
diesem Wechsel die Notwendigkeit eines Ausyerkaufs ver- 
bunden ist, sei es beispielsweise, daB der neue Inhaber eine 
Umstellung des Geschaftsbetriebes beabsichtiigt und infolge- 
dessen gewisse W aren zum Ausyerkauf zu bringen fiir not
wendig halt, oder sei es, daB mit der Uebernahme des Ge- 
schaftes eine Abfindung des bisherigen Inhabers verbunden' 
ist und zu diesem Zwecke die Beschaffung von Barmitteln 
sich aus der Tatsache der Geschaftsiibernahme ąls n o t
wendig erweist. Sowohl in dem erwahnten MinisterialerlaB, 
ais auch in den Richtlinien des Regierungspriisidenten zu 
Stettin wird auf dieses Erfordernis ausdriicklich Bezug ge
nommen. Beide Ausfuhrungsyorschriften halten es fiir er- 
forderlich, daB notigenfalls Belege beigefiigt werden, die der 
Handelskammer fiir die Nachprufung nótig erscheinen. ZiffeJ*
4 des M inisterialerlasses lautet: „D er Grund des Ausverkaufs 
muB angegeben werden. Hierbei sind die Tatsachen an- 
zufuhren und gegebenenfaUs die Belege beizufugen, aus d en en  
sich ergibt, daB dieser Grund wahr und ernsthaft gemeint 
ist und nach der Auffassung der beteiligten Geschaftskreise 
den Anisverkauf rechtfertigt". Ziffer 1 der Richtlinien be- 
śtimmt folgendes: „D ie Industrie- und Handelskam m er hat 
darauf hinzuwirken, daB der Veranstalter eines Ausyerkauf? 
bei Einreichung der Anzeige die Tatsachen anfiihrt und die 
Belege beifiigt, die zu einer Nachprufung des Grundes und 
der Zulassigkeit des Ausverkaufs im gegebenen Falle erfof' 
derlich scheinen.“

Zu der imi § 1 der Verordnung gegebenen Listę der 'an- 
meldepflichtigen Ausyerkaufe sodann móchte ich nur eine 
Frage erwahnen:

Haufig wird angenommen, daB K a n k u r s a u s v ę r ' 
k a u f  e einen Sonderfall bilden und der Anmeldepflicht nicht 
unterliegen* zumal siie in der Verordnung selbst, wie schon 
in den bisherigen Bestimmungen, nicht ausdriicklich genannf 
werden. Diese Annahme ist durch nichts gerechtfertigt 
K o n k u r s a u s v e r k a u f e  sind ebenso wie jeder AuS' 
verkauf wegen Beendigung des Geschaftsbetriebes a n ' 
m e l d e p f l i c h t i g  und unterliegen auch in allen iibrig en 
Beziehungen den gleichen Vorschriften wie jeder gewóhn- 
liche Ausyerkauf. Die Anmeldung ‘eines K onkursausv|^' 
kaufs hat durch den Konkursverwalter zu geschehen, c’er 
ja die Geschafte der im Konkurs befindlichen Firm a fnhr|- 
Die Praxis hat iibrigens gerade in letzter Zeit wiederh° 
gezeigt, daB die Ueberwachung von KonkursausverkaufeI|  
auch keineswegs iiberfliissig ist. Denn immer wieder 'vlT



■ Versuch gemacht,v ein Verfahren bei der Durchfuhrung 
n Konkursausverkaufen zur Anwendung zu brihgen, das 

on allen W irtschaftskreisen ais VerstoB gegen dąs UWG. 
ngesehen wird und daher allgemeine Verurteilung gefunden 
a . ich meine jenes Verfahren, bei dem durch den Kon- 
ursverwa.lt er ein D ritter gegen Leistung einer Garantie fiir 

/  vertraglich mit der Durchfuhrung des Ausver- 
auts betraut wird. Auf diese Frage wird jedoch demnachst 

einer Sonderbesprechung  ausfiihrlich einzugehen sein. 
hi ' f r e Aenderung bringt die neue Verordnung sodann 

nsichthch der bisher vorgeschriebenen E i n l a s s u n g s -  
S W ahrend die alte Verordnung generell vorschrieb, 

die Anmeldung 2 'W ochen vor Beginn des Ausver- 
a z u . e r f°^gcn habe, list nach der jetzt giiltigen Fassung 
Anzeige r e c h t z e i t i g  vor der Ankiindigung des Aus- 

r aufs be. der Industrie- und • Handelskammer einzureichen. 
e-Ari amme.r&ericht erljiutert mit Bezug auf die gegenw artig 
zeit “ ■Berl n̂ e r. Verordnung, in der gleichfalls eine „recht- 
Rp Jlff  vorherige Anmeldung vorgeschrieben wird,* den 
daB a re(;ktzeitig einem Gutachten vom 6. 6. 29 dahin,

, Anzeige und Verzeichniś so rechtzeitig eingereicht 
Gr m^ssen> ^aB eine auśreichende Priifung sowohl des 
ersfih *S ^ eS- Ausverkaufs wie seiner Durchfuhrung móglich 
nr~ • fmt- Die obengenannten Richtlinien des Regierungs- 
keh ,enten. fugen hinzu, daB bei der Frage der Rechtzeitig- 
dpl i- S ^ n£anges der 'Anmeldung die Industrie- und Han- 
er> S^ammer und die Polizeiverwaltung keine Beanstandungen 
dpC a11 vver^en, wenn die Anmeldung 5 T a g e  vor Beginn 
^ . Ausverkaufs erfolgt. Bei Ausverkaufen, die a u f i e r -  
yy  b S t e t t i n  s stattfinden, wird eine Frist von e i n e r  
daB H a ŝ .anSeniessen gelten. Es ist jedoch nicht gesagt, 
uj i uiese Fristen in allen Fallen ausreichen; sie stellen viel- 
bar r ĉ e Mindestgrenzen dar, die bei \schwer nachpriif- 
s hG-n Ausverkaufsvorhaben unter Umstanden erheblich iiber- 
Frisftten .wer^ en kónnen. Man wird auch bei diesen kurzeń 
dan e n , nicbt: davon abgehen kónnen, daB die Anzeige erst 
Vorn k - r  erstattet gilt, wenn sie ordnungsmaBig und den 

schnften entsprechend vorliegt, was haufig erst nach
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mehrmaligem Hin- und Herschreiben zu erreichen ist! E rst 
dann also beginnt die 5- bzw. 7tagige Frist zu laufen. —

Die Vorschriften der neuen Verordnung iiber die zu
gleich mit der Anmeldung bei der Handelskammer einzu- 
reichende W a r  e n l i s t e  sind inhaltlich die gleichen ge- 
blieben wie bisher. Zu dem W ortlaut d es -§ 4 der neuen Ver- 
ordnung braucht weiter nichts hinzugefiigt zu werden, ais 
daB seine strikte Befolgung unbedingt erfordert werden 
muB, da sonst eine fiir den Ausverkaufer unliebsame Verzó- 
gerung durch Riickfragen etc. eintritt. —

AuBer diesen Bestimmungen fiir besondere Arten von 
echten Ausverkaufen enthalt die neue Verordnung wiederum 
Bestimmungen iiber die S a i s o n -  u n d  I n v e n t u r a u s -  
v e r  k a u  f e. Die Verordnung legt allerdings nicht mehr 
wie bisher fest, in welchen Branchen diese Saison- und 
Inventurausverkaufe ais iiblich anerkannt sind. Diese Fest- 
stellung wird -vielmehr kiinftighin von Zeit zu Zeit von der 
Industrie- und Handelskammer veróffentlicht , werden, da es 
sich hier um eine Tątsache liandelt, die wie ein Handels- 
gebrauch nicht gesetzlich festgelegt, sondern nur an Hand 
der yorliegenden Verhaltnisse festgestellt werden kann, so 
daB also fiir eine solche Bestimmung im Rahmen einer 
Verordnung gar kein Raum gegeben ist.

D er gegenwartige Zustand sei bei dieser Gelegenheit 
erneut mitgeteilt: Ais iiblich anerkannt sind je zwei Ausver- 
kaufe im Jahre in \der Textil- und Schuhwarenbranche und 
zwar je ein Wintersaison- oder Inventurausverkauf und ein 
Sommersaisonausverkauf. Auch Hiite werden in dieseh Aus- 
verkaufen von Waren- und Kaufhausern sowie Herrenartikel- 
spezialgeschaften seit langem gebracht; neuerdings hat sich 
auch der Spezialhandel mit Herrenhiiten angeschlossen. Fiir 
den Lederwareneinzelhandel ist ais iiblich nur der W inter 
saison- oder Inventurausverkauf anerkannt worden.

Beibehalten ist dagegen in der Verordnung die Festle 
gung der Termine, an denen diese Ausverkaufe veranstaltet 
werden kónnen (§ 6). Die Termine sind die gleichen ge- 
blieben wie bisher, da sich diese Zeiten fiir den Einzelhandel 
ais durchaus giinstig erwiesen haben.

Die pommersdie Fleisdtwarenindusfrfe.
Von Stadtrat a.

sam 10 pommersche Fleischwarenindustrie hat sich lang- 
dunp- Eleischergewerbe herangebildet. Die Griin
Kleirh r ur_stfabriken fiillt um die Jahrhundertwende, zu- 
betri KaUC^ ĉ er Entwicklung der Gasmotore fiir Klein- 
Wohl zusammen. V erhaltnismaBig schnell, man kann 
Moto -Sap n  sehr schnell, haben sich die Fleischereien die 
eini , I e" k ra ft. zu eigen gemacht; zugleich wandten sich 
So ~j; /  lascbinenfabriken den Fleischereispezialmasćhinen zu, 
Alex'10i ute nocb fuhrenden Firmen: Gebriider Unger,

- anderwerke, Korthmann, Karges-IIam m er usw., wozu

D. M a x A b e n d.
noch in neuerer Zeit eine groBe Anzahl Firmen getreten ist'. 
Mit der Nutzbarmachung der elektrischen Kraft. wurde der 
elektrische Motor Gemeingut der Fleischer. Von nun ab 
setzte eine groBe Entwicklung des Fleischergewerbes ein. 
Das Fleischergewerbe ging mit der Zeit mit und paBte 
pich nach je d e r  Richtung den Wiinschen des Publikums an, 
in erster Linie was Giite der Qualitat anbelangt, zweitens 
auch in der Aufmachung ihrer Liiden. Ich glaube, es gibt 
kein Land und kein Volk, welches in der W urstfabrikation 
so Hervorragendes leistet wie das deutsche. Den Ruf der

U n e n t b e h r l i c h  a u c h  'fiir S ie
ist der neue

Frigator Eis- und Kiihlschrank!

General - Vertre ter fiir  
Pom m ern  u. Grenzm ark

JJ.Timm, Stettin
K u r f fU r s te n s t r .  10
v orfuhrung jederz. u unverbindlich

Betrieb ohne Eis, Gas oder Elektrizitat. Durfte in 
keinem Betriebe, Konditoreien und Haushalt fehlen.

Leistungsfahigkeit enorm!
(in 5 M i n u t e n  a u c h  S p e i s e - E i s )

Preis RM. 3 3 5 ,- resp. RM. 4 3 5 ,-

Naheres siehe beiliegenden Prospekt
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pommerschen Erzeugnisse weit iiber die Grenzen unseres 
Vaterlandes hinausgetrae^en zu haben, gebiihrt in erster 
Linie den pommerschen W urstfabriken, welche besonders in 
der Rohfabrikation, Teewurst, Salami, Schlackwurst und 
Fettdarm w urst ganz erstklassige Fabrikate auf den M arkt 
bringen. Die Inhaber der Stettiner Fleischfabriken sind alle 
aus dem Fleischerberuf hervorgegangen und waren bis 1929 
Mitglieder der Stettiner Innung. Sie haben aus ganz kleinen 
Anfangen ihre Geschafte auf achtunggebietende Hóhe ge- 
bracht, so daB man heute mit Recht von einer pommerschen 
Fleischwarenindustrie sprechen kann. Begiinstigt werden 
diese Betriebe, weil ihnen hier in Pommern auch ganz erst- 
klassiges Materiał zur Verfiigung steht; eignen sich doch 
unsere pommerschen Schweine und Rinder ganz besonders 
gut zur W urstfabrikation.

Mit Ausbruch des W eltkrieges wurden auch die 
W urstfabriken lahmgele<?t; da sich die Ernahrungs- 
fra^e nach kurzer Zeit im Kriege so schwierig ge- 
staltete, wurde die Fleischkarte eingefuhrt, und nur die 
Fleischer durften das ihnen zugeteilte Fleisch verkaufen und 
etwas Kochwurst anfertigen. Zu einer Kommunalwurst- 
fabrik wahrend des Krieges ist es in Stettin und Pommern 
dank der Tiichti°:keit der damaligen Fiihrer des Fleischer- 
gewerbes, des Obermeisters Otto Frevbe, nicht ęekommen. 
Mit SchluB des Krieges und nach Ende der Fleischkarte 
nahmen auch die hiesi°:en W urstfabriken wieder ihren Be- 
trieb auf, und in ganz kurzer Zeite gelang es den Inhabern 
dank ih ter Tiichti°fkeit und Umsicht ihre Betriebe wieder 
auf alte H óhe zu bringen. Begiinstigt wurden sie, weil ein 
allgem einer Hunger nach guter W urst und guten Fleisch- 
waren einsetzte, so daB man wohl von einer Blutezeit nach 
dem Kriege sprechen kann, welche ihren Hóhepunkt in 
den Jahren 1924/26 erreichte, um dann wieder zum Still- 
stand zu kommen. In den folgenden Jahren muBte auch die 
Fleischindustrie der allgemeinen W irtschaftslage ihren Tribut 
zahlen. Auf jeden Fali kann S‘e*łin und die Provinz Pommern 
mit groBem Stolz auf ihren jungsten Industriezwei? schauen 
und wiinschen, daB derselbe und mit ihm auch das Fleischer- 
gewerbe sich die fiihrende Stellung, welche sie sich errungen 
haben, erhalten mógen.

Nicht unerwahnt darf die Stettiner und pommersche’ 
W iirstchenfabrikation gelassen werden; auch diese hat einen 
groBen und wohlverdienten Aufschwung genommen dank 
ihrer ganz vorzuglichen Qualitat, welche jeder Konkurrenz 
gewachsen ist. H and in Hand ęeht hiermit die Herstellung 
von W urstchen in Dosen, die Fabrikation anderer Fleisch- 
waren, wie Eisbein, Schweinekopf in Aspik und anderes mehr.

W enn man iiber pommersche Fleischwaren-Fabriken 
schreibt, darf auf keinen Fali Rugenwalde vergessen werden.

Riigenwalde und Schmidthals sind in diesem Zusammenhang 
zwei untrennbare Begriffe. Rugenwalde muB ais Pionier 
der pommerschen Fleischwaren-Fabriken bezeichnet werden- 
Ferner sind auch Kóslin und Greifenhagen von Wichtigkeiti, 
zumal in Greirenhagen die erste Aktiengesellschaft in dieser 
Branche gegriindet worden ist.

Das Geschaftsjahr 1929 ist fiir die pommersche Fleisch
warenindustrie ein sehr ungunstiges und schweres gewesen. 
Im ersten Vierteljahr hat die groBe und anhaltende Kalte 
das Geschaft sehr ungiinstig beeinfluBt. Die Zufuhren an 
den Viehmarkten waren klein und unre^elmaBig, da die Land- 
straBen fiir den Viehtransport durch Schneetreiben fast un- 
passierbar waren. NaturgemaB hat auch die Fabrikation 
unter dieser Kalte gelitten, und o^t sind auch beim Versand 
der W aren Verluste unvermeidlich gewesen. D er heiBe 
und trockene Sommer wirkte ebenfalls schadigend 
auf die Fleisch waren, und nur die Fabriken, die 
iiber vorziier!iche Kiihlraume und Trockenanlagen verfugten, 
sind ohne Fehlfabrikate davongekommen. Dazu kam en die 
sprunghaft in die H óhe gehenden Schweinepreise, die auf 
die Verkaufspreise sehr ungiinstig einwirkten; eine zweek- 
entsprechende Preisśteiecerung konnte nicht vorgenommen 
werden, weil die Konkurrenz die Verkaufspreise niedrig 
hielt- Gunstig war der Sommer fiir die Dauerwaren; die 
Nachfrage war auBerst rege, und die Lager wurden schnell 
geraumt. Auch der Absatz nach den Bade- und Kurorten 
hat nicht uberall befriedigt, weil die Vorsaison unter der 
sehr ungiinstigen W itterun^ litt. Das Herbstgeschaft war 
noch das beste, aber auch hier waren die Umsatze zum Teil 
sehr unregelmaBie:, in vielen Betrieben wurde verkurzt ge- 
arbeitet. Das W eihnachtsgeschaft war ais gut zu bezeichnen 
bei gesteigerten Umsatzen. Der Absatz hatte sich aber 
noch besser gestalten kónnen, wenn nicht die allgemeine 
Geldknappheit die Geschafte so ungiinstig beeinfluBt hatte-

Die Zahlungseingangre bei der Fleischwarenindustrie 
sind letzthin in folgę der Geldknappheit mehr ais schleppend. 
Da der Landwift sein Vieh nur gegen Barzahlung abgibt, 
muB immer wieder Bankkredit in Anspruch genommen 
werden. Auch eine Lohnerhóhung der Gesellen am 1. April 
muBte gewahrt werden, und zwar von 1,23 auf 1,28 RM. 
je Stunde. Auch diese Lohnerhóhung konnte auf die Ver- 
kaufspreise nicht abgewalzt werden.

Eine Voraussage fiir das neue Geschaftsjahr ist sehr 
schwer. Da die landwirtschaftlichen Verhaltnisse ausschlag- 
gebend sind und mit SteuermaBięungen nicht gerc:hnet wer
den kann, die Geldknappheit aber immer meh- zunimmt, 
so wird auch im kommenden Geschaftsjahr diejeni^e Fabrik 
gut abschneiden, die bei hohem Umsatz ein miiBiges Ge- 
schaftsunkostenkonto aufzuweisen hat.

Die Wetterwarle Slefffn und der WeNerdiensi in der miifleren 
Osisee und in Pommern.

Von Dr. P. P e r  l e w i t z .

A . D ie  z e h n ja h r ig e  E n tw lck lu n g .
Bereits vor dem  Kriege 1914/1918 und dann wahrend 

desselben stellte sich im Sturmwarnungsdienst, der von 
der Deutschen Seewarte von Ham burg ausging, immer drin- 
gender das Bediirfnis heraus, an der langgestreckten, von 
Ham burg teilweise weit entfernten deutschen Ostseekuste eine 
oder zwei neue W etterdienststellen zur Befriedigung der 
A n s p r i i c h e  d e r  S c h i f f a h r t  und des neu e r  - 
w a c h  t e n  L u f t f a h r w e s e n s  einzurichten. Im W inter 
1917/18 wurde daher ein im W etterdienst tatiger Beam ter 
der Deutschen See warte mit der Errichtung einer solchen 
Stelle beauftragt, und ais Sitz wurde auf Anordnung des 
Marineflugchefs (M arineluftfahrwetterdienstes) das fiir die 
Ostseeschiffahrt zentral gelegene S w i n e m u n d e  g e -  
w a h 11. —

Es traf sich gunstig, daB gleichzeitig eine zentral ge
legene Marine-Nachrichtenstelle fiir die Ostseeschiffahrt er- 
richtet werden sollte. So kam  es im Friihjahr 1918 zur ge- 
meinsamen Einrichtung einer W etterwarte und einer Nach- 
richtenstelle im óstlichen Kurpark von Swinemunde; die 
drei 70 m hohen Funkmasten aus Holz sind noch heute das 
bekannte Wahrzeichen.

Die S e e w e t t e r w a r t e  S w i n e m u n d e  war damals 
der Marinenachrichtenstelle militarisch angegliedert, blieb 
aber dem M arineluftfahrwetterdienst, der seinen Sitz in 
-Berlin hatte, unterstellt. Sie hatte vier Raume in der fiir

beide Dienststellen neu errichteten Verwaltungsbaracke. Am 
19. Mai 1918 wurde der Dienst aufgenommen. Das Personal 
bestand aus dem Leiter, Dr. Perlewitz, dem zweiten Meteoro- 
logen W inter und zunachst drei, spater fiinf Hilfskraften.

Es wurden ta<?lich meteorolo<?ische Beobachtune^en am 
Boden und Hohenwindmessungen mittels Pilotballonen aus- 
gefuhrt sowie W etterkarten vom 2. Juli 1918 an auf Grund 
der H am burger Obs-Telegramme gezeichnet; die Karten 
wurden vervielfaltigt und an die interessierten Dienststellen 
ausgegeben. Auch W ettervorhersae:en wurden aufgestellt und, 
soweit es der Kriegsdienst erlaubte, verbreitet. D a s  A r -  
b e i t s g e b i e t  d e r  W e t t e r w a r t e  r e i c h t e  v o n  13°  
b i s  16 ,5° ó. L.; nach W esten schloB sich das Gebiet der 
Seewetterwarte Kiel bezw. Hamburg, nach Osten das der 
Seewetterwarte Danzig bezw. Kónigsberg an.

D er poiitische Umsturz Ende 1918 brachte eine Ver- 
ringerung des Personals. Ein Jahr lang konnte, nach kurzer 
Zeit ganzlicher U nterbrechung, der tagliche W etterkarten- 
und Vorhersagedienst nicht nur aufrecht erhalten, sondern so- 
gar langsam a u f  d i e  F r i e d e n s b e d u r f n i s s e  h i n  
e r w e i t e r t werden. Galt es doch, den W irkungskreis der 
Seewetterwarte iri den Dienst der wiedererwachenden W irt
schaft und der O s t s e e s c h i f f a h r t ,  die uns wegen 
Abnahme der groBen Schiffe allein verblieb, zu stellen. Zu 
diesem Zweck erschien es der Seewetterwarte nótig, ihren 
Sitz nach dem Zentrum der Ostsee-Schiffahrt und *Wirt-
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schaft nach Pommerns Hauptstadt, Stettin, zu verlegen.
.. .. Yerhandlungen wurden gefiihrt, die nach per- 
micher Riickspraclie des Leiters der Seewetterwarte 

winemunde mit dem Oberprasidenten in Stettin da- 
p11}. . fahrten, daB Raume fiir die W etterw arte im 
e-Ie f 1 u a ̂  aud e an der Hakenterrasse zur Verfiigung 

elit werden sollten. Bevor es aber*zum  AbschluB in 
stan-61" n  rage der Verlegung kam, fand .eine Umorganisation 

\ xP as gesamte Hilfspersonal und der zweite Meteorologe 
^er W etterwarte wurden im September 1919 entlassen, die 

eewetterwarte wurde von der Marinę losgelost und mit 
a~ eni Mutterinstitut, der Deutschen Seewarte in Hamburg, 
stellt APrd 1920 dem Reichsverkehrsministerium unter-

§ M it  d e r  P e r s o n a l v e r r i n g e r u n g  w a r  d i e  
k u C T  C 11 e r w a r 1 e n u r  z u  e i n e r  W e t t e r a u s -  

H J t s s t e l L e  g e  w o r d e n .  Ihr bisheriger Leiter wurde 
riick f erkIeinerung am 14. Aprił 1920 zur Seewarte zu 
g isd fC e n’ •Um Einrichtung und Leitung einer aerolo- 
Ąlt en -Station, einer Drachenwarte mit Observatorium in 
Swin •• ^  Cuxhaven, zu ubernehmen. Die Geschafte der 
Ar»trnemnnder W etterauskunftsstelle wurden einem jiingeren 
„ Sestellten, Dr. K. Keil, ubertragen; ihm stand bei Ueber- 
mń-6 ^Ur noch eine Hilfskraft — und diese zuniichst auch 

r zeit'veilig — zur Yerfugung.

Im Friihjahr 1922 richtete die W etterwarte einen 
yorlaufigen W i n d  w a r n u n g s d i e n s t  fiir ihren von War- 
nemiinde bis Leba reichenden Kiistenbezirk ain. Dei t a g -  
l i c h e  W e t t e r k a r t e  kam auch in Stettin, wenn auch 
verspatet, zum Aushang. Das Ueberwiegen von W etterkarten- 
Beziehern aus dem W irtschaftsleben zeigte mehr und mehr 
die Umstellung auf Friedenszwecke. Im Sornmer 1922, 
wo die Badeverwaltungen ais Bezieher hinzukamen, stieg 
die Auflage der W etterkarten auf etwa 60, so daB die Kartę 
am 1. Oktober 1.923 in die Postzeitungsliste eingetragen 
werden konnte.

Die Abnehmer der W etterkarten waren am Ort, in Stettin 
und an kleineren Orten in der Provinz die Lotsen-, Schiff- 
fahrts-, Hafen- und Bauamter, sowie die Sturmwarnungsstellen 
langs der Ostseekiiste, die Kommandos der Kiistenwehr, der 
Reichsw!asserschutz im Orte und in Stettin. Zu den lokalen 
und Stettiner Zeitungen, die mit W etternachrichten versorgt 
wurden, kam die Gredfswalder Zeitung hinzu. Am 3. Juni
1923 wurde ein zweiter Meteorologe eingestellt, er kam von 
der Seewetterwarte Kónigsberg, die fiir die Interessen der 
óstlichen Ostsee inzwischen gegriindet worden war.

Um sich von den Abonnements-Telegrammen móglichst 
unabhangig zu machen, legte sich die Seewetterwarte am
1. September 1923 eine e i g e n e  F u n k e m p f a n g s a n -

Januar 1921 wurde diese Hilfskraft etatsmaBig. 
k u n f . War der W i e d e r a u f b a u  d e r  W e t t e r a u a -  
m i t t l  S s t e ^ e z u r  S e e w e t t e r w a r t e  f i i r  d i e  
ree-elrn-a-e 1? S.Ł s ee e i n g e l e i t e t .  Es wurde wieder 
warte ^  taglich auf Grund des von der Deutschen See- 
(Obs l ln l^am burg telegraphisch bereitgestellten Materials 

° bs extra). eine W etterkarte und -vorhersage fiir 
und St ^ stsee veróffentlicht. Die Swinemiinder Zeitung 
^edientettmer P ? tseezeitung wurden mit W etternachrichten 
Ort 5 einige Exem plare der W etterkarte kam en im
\Y e tte m Aushang- Ein Fortschritt war es auch, daB die 
sPruchV>frte VOm Septem ber 1920 ab durch einen Funk- 
8’30 Uhr e l Wietter V° m ^ euersc^ ^  Adlergrund taglich um
*  21 Mai 1921 trat an die Stelle von Dr. Keil der
nachH a ^ i che Angestellte Tiirstig, der die Seewetterwarte, 
vv°rdeem am Juli 1921 eine zweite Hilfskraft eingestellt 
’>Waldn Man’. .am 24- August vom Kurpark nach dem Hotel 
^er Sta^ k*" ver ê&teJ einem auf freier Anhóhe mehr nach 
*^Urmnt r S ^egenen gróBeren W irtschaftsgebaude, dessen 

Pattform  30,67 m hoch und frei gelegen war.
Sch^n cf Swinemiinder Normalbeobachtungsstation der Deut- 
&eWrlił:eevVj rte.’ bisher im Hotel „Drei Kronen“ unter- 
^Urk0 .Vnd viele Jahre von H errn Gelpke, dann von Frau 
War w T und sPater voni-Lotśen H. Schulz gefiihrt worden 
Vereini lf-1 a nun der Seewetterwarte am 1. Oktober 1921 
^stitm- 'A udl Avurde fiir das PreuBische Meteorologische 

v°n  da an der Gewitterbeobachtungsdienst angesłellt.

l a g e  zu, Damit war der Eigenempfang der W etternach
richten aus ganz Europa gesichert, und die. W etterw arte 
konnte ihrer Zentrale in Ham burg am 1. bezw. 10. Dezernber
1923 den ganzen Sturmwarnungsdienst fiir die mittlere Ostsee 
und die Abgabe des Vormittags- F u n k w e t t e r s  .(von
1924 an auch das vom Nachmittag) f i i r  d i e  m i t t l e r e  
O s t s e e  abnehmen.

Von dem Per&onalabbau und den Etatseinschrankun- 
.gen Ende 1923 blieb die Seewetterw arte Swinemiinde Ver- 
schont; die erbetenen dienstlichen Gutachten des PreuBi
schen Hafenbauamtes und Oberfischmeisteramtes batten  sich 
im Interesse der Schiffahrt und des Fischereibetriebes an der 
pommerschen Kiiste iiber die Notwendigkeit und Erhaltung 
der W etterw arte ausgesprochen.

Anfang 1924 trat eine neue Hilfskraft zur Seew etter
warte. Diese Stelle war vom Hóhenwetterdienst des PreuBi
schen Oeffentlichen W etterdienstes neu bewilligt im 
Hinblick auf den bevorstehenden sommerlichen F l u g -  
b e r a t u n g s d i e n s t .  Das Personal der Seewetterwarte 
bestand nunmehr aus zwei M eteorologen und drei Hilfs- 
kraften.

Im H erbst 1924, September und Oktober, nahm die 
W etterw arte — seit 1921, wo voriibergehend die Strecke 
Danzig-—Kiel geflogen und beraten wurde, zum ersteń M ai' 
wieder — Flugberatungsdienst auf und zwar fiir den Nacht- 
flug Berlin—Stettin—:Kopenhagen. D ieser .neue Flugbera--.-. 
tungsdienst 1924 gab Veranlassung, die Móglichkeit der 
Verlegung der S.ęewetterwarte nach Stettin wieder ins Ąu§e -
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I. See- und Kiisten-Wetterdienst (Seewetterwarte).
t. Sturmwarnungsdienst.

a) Beschaffung des Beobachtungsmaterials, seine Verarbeitung 
und Verwertung (Herstellung der W etterkarten).

D er Sturmwarnungsdienst fiir die deutsche Schiffahrt 
iśt die urspriingliche Hauptaufgabe der Deutschen Seewarte 
und ihrer Hauptzweigstellen in Stettin und Kónigsberg, die, 
wie ihre Zentrale, dem Reichsverkehrsministerium, Abtei- 
lung WasserstraBen, unterstellt sind.

Die Vorbedingungen fiir einen erfolgreichen Sturm war
nungsdienst ist die fortdauernde' Einholung der neuesten 
W etternachrichten von ganz Europa und vom Ozean durch 
Aufnahme der Funkwettertelegram m e ans allen Landern und 
von den in Betracht kommenden Schiffen. Die Verarbeitung 
geschieht dann durch Zeichnung der W etterkarten, in Stettin 
zweimal am Tage (gemeinsamer Dienst mit d c - Oeffent- 
lichen W etterdienststelle (II) und der Flugwetterwarte (III) 
und Versendung der einmal tagłich selbstgedruckt jn  W etter
karten an die Abnehmer, besonders die Schi Wihrtskreise.

zu fassen. Im folgenden Sommer 1925 machte die E n t -  
w i c k l u n g  d e s  F l u g v e r k e h r s  v o n S t e t t i n  aus 
weitere Fortschritte, indem die Strecken Stettin—Hamburg, 
Stettin—Danzig und Stettin—Riigen beflogen und beraten 
werden mufiten. Am 1. Juli 1925 wurde die Stelle eines 
Flugmeteorologen neu geschaffen und besetzt.

D ie F rage nach der V e r l e g u n g  d e r  S e e w e t t e r 
w a r t e  v o n  S w i n e m u n d ^ n a c h  S t e t t i n  wurde nun 
brennend, denn auf Veranlassung des PreuBischen Meteorolo- 
gischen Institutes und der Oeffentlichen W etterdienststelle 
Berlin war bereits im Marz 1925 eine W etterdienstneben- 
stelle in Stettin unter Leitung eines Meteorologen gegriindet 
worden. U ntergebracht war diese aus 5 Kópfen be- 
stehende preuBische W etterdienststelle mit Flugwetterwarte in 
den Baracken auf dem friiheren S t e t t i n e r  L a n d f l u g -  
p l a t z  K r e c k o w .  Die Tatigkeit dieser Dienststelle be- 
stand darin, die pommerschen Zeitnngen, Rundfunk und 
W irtschaft mit W etternachrichten zu versehen und den von 
Stettin ausgehenden Flugdienst zu beraten; sie bestand also 
neben der Seewetterwarte Swinemiinde, die bis auf den , 
Seedienst die gleichen Aufgaben hatte. Dies war aber auf 
die Dauer unwirtschaftlich und unmóglich. D i e  b e i  d e n  
W e t t e r d i e n s t s t e l l e  n m u B t e n  v e r e i n i g t  w e r 
d e n .  Im Jah re  1926 blieb der Zustand noch so bestehen,

gang des Sturmwarnungsdienstes von Stettin aus Vorsorge 
zu treffen, und die anfanglichen Befiirchtungen der Stadt 
Swinemunde, die sich durch die Auflósung der W etterwarte 
daselbst benachteiligt glaubte, zu zerstreuen. — Gleichzeitig 
iibernahm die W etterwarte eine zweite Stettiner Termin- 
beobachtungsstation fiir das PreuBische Meteorologische Sta- 
tionsnetz. .

Am 1. April 1928 iibernahm wie vor 10 Jahren bei 
Griindung, wieder der bis dahin bei der Deutschen Seewarte 
in Hamburg tatige Regierungsrat Dr. Perlewitz die Leitung 
der Stettiner Dienststelle fiir den See-, Land- und Luft- 
W etterdienst von Pommern. Das Personal einschlieBlich des 
LeiterS bestand nunmehr wieder aus 11 Kópfen.

B . D ie  h e u t ig e  T a t ig k e it .
Die Tatigkeit der W etterw arte Stettin umfaBt
1. den See-W etterdienst der Deutschen Seewarte iiber 

der Ostsee und an der deutschen Ostseekiiste von Mecklen- 
burg bis Danzig zur Fórderung der Schiffahrt,

2. den Oeffentlichen W etterdienst in der Provinz Pom 
mern im Interesse der W irtschaft und

3. den Flugwetterdienst fiir die in Pommern gelegenen 
Flugplatze zur Sicherung des Luftverkehrs.

Die dreifache W etterwarte (Seewetterwarte, Oeffent- 
liche W etterdienststelle und Flugwetterwarte) steht unter ein- 
heitlicher Leitnng.

b) W ettervorhersage ais Vorbedingung fiir den S t u r m w a r 
nungsdienst.

Ohne mindestens zweimalig taglich W ettervorhersagen 
aufzustellen, ist eine W etterwarnung, die nur bei Gefahr 
auszugeben ist, nicht denkbar. Es werden daher regelmaBig 
zweimal Vorhersagen fiir die mittlere Ostsee und die pom- 
mersche Kiiste (mit II  auch fiir Pommern) h e r a u s g e g e b e n -  
Die Abgrenzung des Ueberwachungsgebietes der See-Wetter- 
warte Stettin von Mecklenburg bis Danzig h a t sich s e in e in  
Umfange nach ais gunstig erwiesen; stiirkere ' Dezentrali' 
sation (Teilung) in mehr W etterdienststellen an der deutschen 
Kiiste ware unwirtschaftlich, stiirkere Zentralisation m e te o r o -  
logisch und vom Standpunkt der wirtschaftlichen V e r w e r t -  
barkeit riickschrittlich.

c) Sturm- und Sturmflntwarnungen.
Die taglichen W ettervorhersagen schlieBen die gele- 

gentlichen Sturm- und Sturmflutwarnungen ein. Die War- 
nungen gehen an die Sturmwarnungs- und Signalstelle^ 
unseres Kustenbezirkes, an die Schriftleitungen der an der 
Kiiste gelesenen Zeitungen, an Hafen-, W asserbau-, Schiff' 
fahrts- und Fischerei-Behórden und sonstige I n te r e s s e n t e n  
in Pommern .

d) Sturmwarnungsstellen.
Damit der Sturmwarnungsdienst an der Kiiste wirksaifl 

und einwandfrei ablauft, ist dauernde Ueberwachung u n d  
gelegentliche Kontrolle der der W etterwarte Stettin metę- 
orologisch zugeteilten Sturmwarnungsstellen der mittleren 
Ostseekiiste in der gleichen Weise nótig, wie es von der* 
H am burger Seewarte aus fiir die Kustenorte und Sturm 
warnungsstellen der Nordsee- und westłichen Ostsee und v o n  
der Kónigsberger W etterwarte aus fiir die o s tp r e u B is c h e  
Kiiste geschieht.

Die 31 Sturmwarnungsstellen des Stettiner W etterwarten- 
Bezirkes sind zur Zeit:

W ette rh u tte  in Sw inem unde.

bis am  1. Januar 1927 mit Einverstandnis der beteiligten 
Institute die Verlegung der Seewetterwarte Swinemunde nach 
Stettin und die Auflósung der zur Oeffentlichen W etterdienst
stelle Berlin gehórenden Nebenstelle Stettin vor sich ging. 
Nach kurzer Unterkunft der W etterwarte auf dem Flug- 
platz Stettin-Kreckow fand am 17. Februar 1927 der E i n -  
z u g  d e r  W e t t e r w a r t e  i n  d i e  B i i r o b a r a c k e  i m  

• h e u t i g e n  F l u g h a f e n  a m  D a m m s c h e n .  S e e  statt.
D er M a g i s t r a t  d e r  S t a d t  S t e t t i n  zeigte ein 

eben so groBes Entgegenkommen und Interesse an der neu 
zu schaffenden W etterw arte in Stettin wie die P r  o v i n - 
z i a l - R e g i e r u n g .  Die Stadt erklarte sich bereit, nicht 
nnr der F l u g w e t t e r w a r t e ,  die fiir die Sicherung im 
Luftverkehr unentbehrlich sei, sondern auch der O e f f e n t 
l i c h e n  W e t t e r d i e n s t s t e l l e  geniigend Raume fiir 
ih^e Unterbringung zur Verfiigung zu stellen, um die Verle- 
^ung von Swinemunde nach Stettin zu ermóglichen.

Die alte Norm albeobachtungsstation Swinemunde wurde 
mit der Verlegung am ‘31. Dezember 1926 aufgelóst und ais 
Ersatz eine Norm albeobachtungsstation auf dem Feuerschiff 
Ą dkrgrund eingerichtet. Es gelang fur ungestórtep Fort-
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Ahlbeck
Arkona
Barhóft
Darli er Ort
Dievenow
Galgenberg
Góhren
G reifsw alder Oie
GroB-Horst
GroB-Ziegenort
Kiesberg
Kio ster Vitte
Kolberg
Leba
Misdroy
Nest

Osternothafen-S winemtinde
Peenemtinde
Rtigenwaldermtinde
SaBnitz
Stettin
Stilo
Stolpmiinde
Stralsund
Streckelsberg
Stubbenkammer
Thiessow
Ueckermtinde
Vierow
Wieck
W ittenberg.

Ein Zusammenarbeiten der Zweigstelle Stettin der D eut
schen Seewarte mit dem Mutterinstitut in Hamburg, auch 
unftig nach der Trennung am 1. April 1930, wird hierbei 

aus praktischen und Sparsamkeitsgrtinden durchgefiihrt. In 
einheitlichen Fragen, die alle Sturmwarnungsstellćn an der 

®utschen Kiiste, die Hafentelegramme (Nr. 3), das Funk- 
wetter (Nr. 5) usw. betreffen, ist die W etterw arte Stettin, 
auch nach der Abtrennung, fiir die Deutsche Seewarte nur 

as ausfuhrende Organ, indem sie im Auftrage und nach 
-^Uweisung des Seewarte tatig ist. Auch hierbei ist die 
_estehende Dezentralisation die richtige.

Kiisten und Seebeobachtungen im mittleren Ostaeegebiet.
Zum Arbeitsbereich der See-Wetter,warte gehoren:
a. Durchftihrung der Normalbeobachtungsstation Stettin 

p. der PreuBischen Meteorologischen Station 1. Ordnung
Ur das Preufiische Meteorologische Institut und Beobach- 

tungsnetz.
b. O rganisatorische, instrum entelle  und w issenschaft-

1 .e U eberw achung und Kontrolle d er N orm albeobachtungs-
ationen an der pommerschen Kiiste: Stettin, Rtigenwalder- 
unde und Adlergrund-Feuerschiff sowie in Zukunft wieder 
winemtinde uncl voraussichtlich spater Arkona.

c. Bearbeitung dieses Beobachtungsmaterials.
• Tagliche Wetternachrichtenverbreitung an die Hafenorte 
er niit leren Ostsee durch das Stettiner Hafentelegramm. 

da \xUr°^ Abgabe des Hafentelegramms tiber
S L-ff etter in der Ostsee an die SturmwarnungssteHen, 

cnitfahrtskreise und Ktistenorte unseres Bezirkes von Stettin
Statt fruher (vor Juli 1929) von Hamburg aus,

tt rf erheblich an Zeit gespart, so daB die Bezieher dąs 
^ ten te lęg ram m  z. T. eine Stunde eher, zwischen 10 und 

Uhr in Handen haben; dazu kommt, daB die mit dem  
mit ê e*eSramm verbundene Uebersicht iiber die W etterlage 
órtr i ettervorhersage von Stettin aus eingehender und den 

ichen Verhaltnissen leichter angepaBt werden kann.
4* Der Eisnachrichtendienst in der mittleren Ostsee.

Der E isbrecherd ienst in  d e r Oder, im  Stettiner Haffund 
Winter

an der pommerschen und Rtigenschen Kiiste wird im
s . regelmaBig durch W etternachrichten und -vorher- 
Srh^fl ma^geblich, oft sogar entS'Cheidend ftir den Stettiner 
teil ^Ver}cehr beeinfluBt, so daB groBe wirtschaftliche Vor- 

G -^am^ Reedereien verbunden sind.
nat‘ f 1 V° n ^ er Deutschen Seewarte in Hamburg inter- 
d e r°  organisierte und ihr unterstehende deutsche Eisdienst 
den ^ nzen Ostsee wird von der W etterw arte Stettin mit 
t> , Wetternachrichten zusammen gelegentlich und nach 
2u afr t weitergegeben und der Schiffahrt und W irtschaft 
d f J r \  Tt’ wesentlichen sorgt die Stettiner Hauptagentur 

eutschen Seewarte daftir.
p. 5. Das Funkwetter in der Ostsee.

wird ^unkwetternachrichtendienst ftir die jnittlere Ostsee 
men Zwe m̂a  ̂ taglich von der W etterwarte Stettin zusam- 
Ąu und an die Ktistenfunkstelle Swinemtinde zwecks
tiner ubermittelt. Dieses Ostsee-Funkwetter der Stet-
gem ft! rwa.rte wird den Forderungen der Schiffahrt an- 
in Unĉ  dient damit dem gesamten Schiffahrtsverkehr
In der mittleren Ostsee.

_ II. Die Oeffentliche Wetterdienststelle Stettin.
Oeff .am 1- Januar 1927 in Stettin ins Leben gerufene 
^ischp a - • W etterdienststelle, unterstellt dem Preu- 
F0rst n .^m isterium  ftir Landwirtschaft, Domanen und* 
aus ff1’ lst> oben ausgeftihrt, hervorgegangen einersedts 
Berlinlnerr . ^ e^ en.stelle der am 1. Marz 1925 gegrtindeten 
seits 6r j e^ eiltlichen W etterdienstnebenstelle und anderer- 

aus der iilteren, * schon 1918 gegrtindeten W etterwarte

Swinemtinde, die dort aufgelóst und nach Stettin verlegt 
wurde.

Der W etterdienst besteht wie bei I in der Aufnahme 
der Obstelegramme, der Zeichnung der Arbeitslcarten, dem 
Druck und Versand der W etterkarten und geht dartiber 
hinaus durch Versorgung von Presse und Rundfunk mit 
W etterberichten und -vorhersagen.

Von den 87 Provinzzeitungen und -blattchen beziehen 
die gróBeren samtlich und von den kleineren etwa die Halfte 
W etternachrichten, teils durch die Oeffentliche W etterdienst
stelle Stettin direkt (telephonisch, durch Boten oder Post), 
»eils indirekt durch die unsere Nachrichten tibermittelnde 
la tig k e it der Telegrapheri-Union und des W olff’schen Tele- 
graphen Btiros.

Verschiedene Zeitungen erhalten auch Wochentiber- 
sichten. Im Sommer wird taglich ein Reisewetterdienst aus 
etwa 40 See- und Gebirgs-Badeorten und Kurorten, darunter 
Kolberg, Swinemtinde und SaBnitz, und im W inter der Eis- 
und Schneesportwetterdienst zusammengestellt und taglich 
oder nach Bedarf an Rundfunk, Zeitungen, Verkehrsbtiros 
und Interessenten abgegeben.

Daneben arbeitet der W etterauskunftsdienst (ais soge- 
nannter Wirtschaftswetterdienst), auf schriftliche und telepho- 
nische Anfragen, ais Frostwarnungsdienst usw. Es werden 
W ettervorhersagen gegeben und tiber vergangene W itterung 
Auskunft erteilt ftir landwirtschaftliche und industrielle 
Zwecke und Betriebe, an Versicherungen, Gerichte, Rechts- 
anwalte, Sport- und Privatpersonen.

III. Die Flugwetterwarte Stettin.
Die der Oeffentliehen W etterdienststelle Stettin unter- 

stellte Flugw etterwarte Stettin ist wie diese der Deutschen 
Seewarte bis 1. April 1930 angegliedert. Ihr Haushalt ge- 
hórt aber zu dem des Reichsverkehrsministeriums, Abteilung 
Luftfahrt.

Ftir die von Stettin ausgehenden Landflugstrecken ist 
die Flugw etterwarte Stettin eine Land-Flugwetterwarte. Ftir 
die Seeflugstrecken, hauptsachlich nach Kopenhagen und nach 
Stockholm ist sie eine See-Flugw etterwarte; sie ist im Ost- 
see-Flugevrkehr sogar die einzige reine See-Flug wetterwarte, 
denn die Verkehrsfltige von dem in Betraclit kommenden 
zweiten Seeflughafen Travemtinde aus nach Danemark und 
Skandinav,ieri brauchen nicht tiber die offene See zu ftihren; 
diese Strecken werden ąuch in der Tat dort zum Teil mit 
Landflugzeugen beflogen. Verkehrsgeographisch und ver- 
kehrspolitisch hat also * Stettin in Bezug auf Luftverkehr 
mit Seeflugzeugen eine einzig begtinstigte Stellung; dazu 
kommt seine gtinstige Nahe zur Reichshauptstadt. Die 
F lugw etterwarte Stettin ist also die Haupt-Seeflug-W etter- 
warte der Ostsee und hat demnach ihre Aufgaben zu erftillen.

Der ftir die Beratung notwendige W etterdienst schlieBt 
sich an den der Seewetterwarte und der Oeffentliehen W et
terdienststelle an. Ueber dies hinaus werden aber Sonder- 
W etterkarten gróBeren MaBstabes von den Fluggebieten ftir 
die jeweiligen Startzeiten gezeichnet, ferner W etterbeobachtun- 
gen und Hóhenmessungen angestellt und von allen Land- und 
Seeflugstrecken (Streckenmeldungen) reięhtzeidg eingeholt 
und W arnungen von Gewittern, Bóen und Nebel an den 
Flugzeugftihret gegeben; dieser wird vor dem Start tiber 
die Eigenschaften und Bewegungen .der Luftkórper unter- 
richtet, die er auf seinen Fltigen antrifft und zu durchfliegen 
hat. E r erhiilt neben der mtindlichen Beratung einen W etter- 
zettel, auf dem alles Nótige niedergeschrieben ist.

Da sich auf dem Stettiner Flughafen zur Zeit die 
einzige Reparaturw erkstatt ftir Seeflugzeuge befindet, so 
sind hier auch die W erft- und Probefltige zu beraten; dazu 
kommen die Sonderfltige, die Fltige des Sports und der 
Luftpolizei, sowie im W inter gegebenenfalls die Fltige tiber 
die vereiste Ostsee zur Auffindung eingefrórener Schiffe und 
zur Hilfeleistung. Die Leitung des deutschen Flugzeug-Hilfs- 
dienstes in der Eiszeit liegt in den Handen der Deutschen 
Seewarte, die F lugw etterw arte Stettin hat also daran ihren 
Teil (mitzuarbeiten.

Ohne W ettersicherung durch die zustandige F lugw etter
warte ist in Deutschland ein Luftverkehr nicht zulassig. 
Die Luftverkehrsgesellschaften (Deutsche Lufthansa und 
Nordbayrische Luftverkehrs-Flug), die im Jahre 1929 ihre 
Flugzeuge in Stettin starten lieBen, die Flugfilnkstelle des 
Reichsverkehrsministeriums und die Flugw etterwarte Stettin 
bilden die drei unentbehrlichen Bestandteile des Stettiner 
und pommerschen Luftverkehrs,- der sich auf dem Stettiner 
Flughafen am Damschen See abspielt und dessen W eiterent- 
wicklung von der Entwieklung des Stettiner Flughafens 
mit abhangt.
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W i r t s c h a / t i i c h e  T t a c h r i c h t e n

Sdtweden.
Zahlungsbilanz. D er Bankinspektor Schwedens meldet 

eine Besserung der Zahlungsbilanz im Dezember 1929 um 
21 Millionen Kronen. In Wirklichkeit war aber die Besse
rung gróBer, d ą  54 Millionen Kronen in auslandischen, 
Devisen fiir den Ruckkauf ider sechsprozentigen Dollar- 
Anleihe von 1919 yerwandt wurden. AuBerdem hat die 
schwedische Reichsbank Gold fiir 5 Millionen Kronen ge- 
kauft. Auf idiese W eise muB die Totalsumme der Besse
rung im Dezember auf 80 Mili. Kr.' beziffert werden. W ah
rend des ganzen Jahres 1929 hat sich die Zahlungsbilanz 
Schwedens um 135 Mili. Kr. verbessert. 1928 hatte sich 
die Zahlungsbilanz hauptsachlich infolge der langwierigen 
Arbeitskonflikte um 28 Mili. Kr. verschlechtert.

Vereinbarung zwischen Schweden und Norwegen iiber 
Einraumung des Rechts auf Kustenschiffahrt in bestimmter 
Grenze. Durch einen Notenwechsel vom 16. und 18. D e
zember 1929 hat die schwedische Regierung mit Norwegen 
vereinbart, daB norwegische Prahme fiir die Befórderung 
der fiir die Ausfuhr bestimmten Steine Kustenschiffahrt auf 
der schwedischen Seite des Fahrwassers von Idelfjord und 
Swinesund betreiben diirfen, unter der Voraussetzung, daB 
das gleiche Recht fiir schwedische Prahme auf der norw e
gischen Seite desselben Fahrwassers gewahrt wird.

Zollanderungen, die sich aus dem A bschluB  des Zusatz- 
abkommens vom 30. November 1929 ergeben, das am 11. Fe- 
bruar in Kraft trat, sind im Reichsministerialblatt vom glei- 
chem Datum veróffentlicht worden.

Erhohung des Zuckerzolls. Die schwedische Regierung 
hat einen Gesetzentwurf iiber die Erhohung des Zuckerzolles 
von 10 auf 13 Kronen fiir 100 Kilo vom 1. Marz 1930 ab 
bis zum 28. Februar 1931 eingebracht. Die Zollmehreinnah- 
men sollen von den schwedischen Zuckergesellschaften ais 
Zugabepreis fiir den Anbau fiir Riiben unter gewissen Bedin- 
gungen gegeben werden.

Steigende Erzausfuhr. Im Jahre 1929 wurden auf der 
Ofotenbahn 5 966 000 to E i s e n e r z  v o n  S c h w e d e n  
n a c h  N a r v i k  befórdert. 1928 beliefen sich diese T rans- 
porte infolge Streiks in den schwedischen Gruben nur auf 
2 855 000 to gegen 5 370 000 to im Jahre 1927. Die E r z 
a u s f u h r  a u s  N a r v i k  belief sich im abgelaufenen Jahr 
unter Heranziehung vorhandener Bestande auf 5 989 000 to. 
die mit 791 Schiffen befórdert wurden. Die Gesamtausftuhr 
der schwedischen Gruben iiber Narvik, Lulea und Oxelósund 
stieg von 4 265 000 to im Jahre  1928 auf 9 543 000 to 1929.

Die schwedischen Erzverschiffungen im Januar wesent- 
lich groBer ais 1929. Nach einer (TT)-Meldung an „Sydsv. 
D agbl.“ beliefen sich die Erzverschiffungen der Granges- 
berggesellschaft wahrend des ersten Monats dieses Jahres 
auf 708 000 to gegen 464 000 to im Januar 1929. Fiir Dezem 
ber 1929 lautete die entsprechende Ziffer 768000 to.

Die schwedische Frachtindexziffer in einem Jahr um 
25 Einheiten gefallen. Der von Svenska Handelsbanken er- 
rechnete Frachtenindex fiir Januar 1930 betragt 119 gegen 
124 im letzten Monat v. Js, und 144 im Januar 1929.

Zunehmende Auflegung von Trampdampfern in 
Schweden. Wie „Sydsv. D agbl.“ aus Stockholm erfahrt, 
ist die Auflegung von Tram pdam pfern in ununterbrochener 
Ziinahme begriffen. In England und in Norwegen, wo die 
Schiffahrt besonders empfindsam gegen Konjunkturwechsel 
ist, sollen die Auflegungen bereits einen ziemlich groBen 
Umfang erreicht haben, und in Schweden diirften wenigstens 
rund 30 Dam pfer aus dem Verkehr gezogen worden sein. 
In erster Linie haben Reedereien in Siidschweden (Schonen) 
und davon wieder Trampreedeęeien in Helsingborg, Auf
legungen vornehmen miissen, wo gegenwartig acht Dampfer 
still liegen und in absehbarer Zeit eine ganze Reihe weiterer 
Schiffe von dieser MaBnahme betroffen werden. Die Lago 
erscheint um so bedenklicher, ais auch aus dem Auslando 
gemeldet wird, daB selbst neue Schiffe direkt von der W erft 
aus aufgelegt werden. In Schiffahrtskreisen ist offenbar ganz 
allgemein die Auffassung vertreten, d a B  d i e  K r i s e  d i e s -  
m a l  s e h r  l a n g w i e r i g  s e i n  w e r d e .  Es wird be- 
tont, daB fiir Tram pdam pfer vor Mai kaum auf gute Be- 
schaftigung zu rechnen sein werde. Man nimmt ferner an, 
daB die Schwierigkeiten Ende Februar und im Marz ihren 
H óhepunkt erreicht haben durften. Die schwedische Linien 
schiffahrt ist von der jetzt eingetretenen Krise vorlaufig un- 
beriihrt.

Neue schwedische Reedereigesellschaft. Zufolge 
„H andelstidningen“ ist in Malmó unter der Firma Rederi- 
aktiebolaget Alse eine neue Reederei mit einem Aktienkapital 
von 300 000 Kr. eingeteilt in Aktien zu je 100 Kr. gegriindet 
worden. Die Leitung besteht u. a. aus Direktor Gustaf Borin 
und Śchiffsmakler Gósta Dalman, beide in Gotenburg sowie 
Direktor Nils Kihlbom in Malmó.

Neue schwedische Reederei in Raa. Zufolge „Han) 
delstidningen“ ist in Raa eine Reederei mit einem Kapitał 
von wenigstens 200 000 und hóchstens 600 000 Kr. ge- 
grundet worden. Griinder sind G. H. Dalgren, Gustaf 
Thurell, A. Th. Jonasson, Mauritz Jonasson ,und Alf Jo- 
nasson, samtlich in Raa.

Besuch der Messe in Goteborg. Angeihórige v i s i e - 
r u n g s p f 1 i c h t i g e r Nationalitaten, welche die schwe
dische Messe (Svenska Massan) in Goteborg vom 10. bis 
18. Mai d. Js. zu besuchen beabsichtigen, kónnen ein ge- 
biihrenfreies ^yisum fiir einen Aufenthalt von 2 Wochen in 
Schweden erhalten. Voraussetzung fiir die gebiihrenfreie E r 
teilung eines Visums ist die Vorlegung einer Eisenbahnfahr- 
karte, Schiffskarte oder Flugzeugkarte nach Goteborg.

Der Visumzwang zwischen Schweden und den Ver- 
einigten Staaten von Amerika ist aufgehoben. Die Staats- 
angehórigen der Yereinigten Staaten von Amerika brauchen 
also fiir die Einreise nach Schweden in Zukunft nur im 
Besitz eines ordnungsmaBigen Reisepasses zu sein.

Zur Annahme einer Stellung in Schweden ist jedoch 
eine Arbeitsgenehmigung erforderlich.

Norwegen.
Staatsgarantie fur Exportgeschafte nach RuBland. Zur

F ó r d e r u n g  d e s  E x p o r  t e s n o r  w e g  i s c h e r  
W a r e n  hatte das Storting fiir das vergangene Jah r eine 
S t a a t s g a r a n t i e  bis zur Hóhe von 15 Millionen Kr. 
bewilligt, die bei Kreditverkaufen nach R u B l a n d  zur Ver- 
fiigung stehen sollte. Die E r n e u e r u n g  dieser Garantie 
fiir das Jah r 1930 ist am  17. d. M. im  Staatsrat b  e - 
s c h l o s s e n  worden. Sie fand auch im Storting Annahme. 
Die neue Garantie soli im 1 wesentlichen zu denselben Bedin- 
gungen gewahrt werden wie im vorigen Jahre. H ingegen soli 
der M a x i m a l b  e t r a g  in der Uebergangszeit, in der die 
W echsel fiir Hering- und Salzfischlieferungen aus dem Vor- 
jahre noch laufen, auf 20 Millionen Kr. e r h ó h t .  werden.’ 
Am Ausgang dieses Ja h re s  soli der Betrag dann wieder auf 
den Garantiebetrag von 1929, d. h. auf 15 Mili. Kr. herunter- 
gebracht werden. In der Hauptsache wird die Garantie 
wiederum dem Export industrieller Produktc dienen.

Steigende Autoeinfuhr. Im Jahre 1929 wurden nach 
Norwegen eingefiihrt: G e s c h a f t s -  u n d  L a s t a u t o s  
im W erte von 7,6 Mili. i Kr. gegen 6 Mili. Kr. in 1928; P e r -  
s o n e n a u t o s  fiir 13,4 Mili. Kr. gegen 12,1 Mili. Kr.; 
M o t o r r a d e r  fiir 300 000 gegen 150 000 Kr.; E r s a t z -  
t e i l e  fiir 2,1 Mili. gegen 2 Mili. Kr. AnzahlmaBig handelt 
es sich um etwa 5000 Personenautos, d. h. eine Zunahme von 
1000 Stiick gegenuber 1928. Der B e n z i n i m p o r t  stieg in 
den ersten 11 Monaten des vergangenen Jahres auf 74 000 to 
gegen 58 800 to in 1928 und 48 200 to in 1927, die Einfuhr 
von Bereifung auf 628 to gegen 514 to in 1928 und 480 to 
in 1927.

Versteigerung der bei norwegischen Zollstellen lagernden 
Waren. Im norwegischen Amtsblatt ,,Norsk Kunng- 
jórelsestidende“ vom Januar 1930 werden Verzeichnisse der 
Zollkammern Aalesund, Bergen, Fredrikstad, Grimstad, 
Halden, Hamar, Harstad, Haugesund, Kirkenes, Larvik; 
Moss, Nidaros (Drontheim), Oslo, Sandefjord, Sundnessjóen, 
Skien, Stavanger und Tónsberg iiber W aren veróffentlicht, 
die iiber ein Jahr in den betreffenden Zollpackhausern lagern 
und nach norwegischem Zollgesetz óffentlich v e r s t e ig e r t  
werden, wenn sich nicht innerhalb der vom Datum den 
Bekanntmachung ab laufenden Frist von 6 Monaten ihre 
Eigentiimer melden. Unter diesen W aren befinden sich aus- 
weislich der Verzeichnisse auch Sendungen aus Deutschland.

ErmaBigun^ der HandelspaBgebiihren fiir Handlungs- 
reisende. Laut Gesetz vom 31. Januar 1930 ist mit W irkung 
vom gleichen Tage die Gebiihr fiir den von auslandisch.en 
Handlungsreisenden zu lósenden HandelspaB fiir den Zeit- 
abschnitt von 30 Tagen gerechnet vom Tage der Ausstellung. 
des Handelspasses ab, von 200 Kronen auf 100 Kronen er- 
maBigt worden. .. •
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•on^ ^ lsc*le Reederei bestellt 11 500 Tonner-Motor- 
Hh j  V? Deutschland. Wie „Norges Handels og Sjofarts- 

ende meldet, hat die Skibsaktieselskapet „O sthav“ bei 
~:®Htscben W erft ein Motortankschiff von 11500 To. 

ragfahigkeit bestellt. — Das Schiff ist durch die Anglo- 
Tah°n ^ etr°^eum Co in London in Tim echarter auf zehn 

v(.erPfHchtet und zwar zu 6/9 fiir die ersten fiinf und 
zu b/6 fur die-letzten fiinf Jahre.

Sinken der Haushaltungskosten und Senkung der Lohne. 
t er v.°m Statistischen Zentralbiiro Norwegens fiir den  Stich- 
łw* J anuar, errechnete Index der Haushaltungskosten 
l7Qragt einschlieBlich Steuern 178 und -ohne 170 gegen 

bez w. 171 im Monat zuvor.
D adurch haben die Arbeitgeber das Recht, eine Lohn- 

7i rzVn^ um ?a - 3,3 Prozent in den meisten Abkommen vor- 
nehmen, die im Friihjahr 1929 getroffen worden sind. 
n entsprechender BeschluB ist in kurzer Zeit seitens des 

T^itgeberverbaitfes zu erwarten. Nach Zeitungsmeldungen 
K ^  r J1 von einer derartigen MaBnahme rund 25 000 Mann 
oetroffen werden.

Danemark.
^  Frachtenmarkt. Zu Anfang des Monats war laut 
jn'0ttatsbericht der „Danske Landm andsbank“ eine Bęsserung 

der Nachfrage nach Lastraum an einzelnen iiberseeischen 
^ark ten  zu verspiiren. Beispielsweise zeigte der La P lata- 
N od Ĝn- ^bhafteres Geprage, und an der W estkiiste von 
an r r^ mer^ a und Australien zogen die Getreidefrachten 
End i ^ e êbung war indessen von kurzer Dauer, und gegen 
aufi 6 . s .Monats waren die samtlichen iiberseeischen Markte 
ba St-^ ‘ Mittelmeer war nur gęringe Nachfrage spiir- 
Ą r bei einem verhaltnismaBig groBen Angebot an Lastraum.

T an den heimischen Markten, der Nord- und Ostsee, 
e: r Lastraum nur wenig gefragt, łuer erwartet man indessen 
des& A? esserun& ^ r  Holzverschiffungen, sobald die Frage 
fundę h^aU^S ^ er russ ŝc^ en Produktion ihre Losung ge-

^  , Unter diesen Verhaltnissen war es natiirlich mit Schwie- 
Be verbunden, fiir die gesamte Handelsflotte lohnende
st aftigung zu finden, und obwohl Auflegungen noch nicht
2 • S^junden haben, muB diese Frage, von der man so Iange 
licj, bindurch verschont war, nun in den Bereich der Mog- 

ukeiten gezogen werden. 
i w  ^ er Danische Reederverband erhebt Einspruch 
 ̂ Sen das Trustgesetz. Zufolge „Sydsv. D agbl.“ hat der 

EinISĈ e Reederverband den BeschluB gefaBt, scharfsten 
U sP^ucb dagegen zu erheben, daB der dem  Folketing vor- 
Sch Trustgesetzvorschlag, dessen Durchfiihrung eine
zun-Tr-6 Schadigung des Schiffahrtgewerbes bedeuten wiirde, 

m Gesetz erhoben werde. 
aus ^ andmandsbanken verteilt 5 Prozent Dividende. Wie 

, P enhagen gemeldet wird, hat Landmandsbanken, 
^P e n h ag e n , im Jahre 1929 einen UeberschuB von 7 583 742 
Und Nach Vornahme reichlicher Abschreibungen
ein ®;berweisung von 3 796 895 Kr. ist die Ausschiittung 

Dividende von 5 Prozent oder 2,5 Mili. Kr. vor-
sesehen.
tUn Jahresabschliisse einiger Aktiengesellschaften. Die Lei- 
zielt V<3n Frivatbanken hat beschlossen, aus dem 1929 er- 

..en UeberschuB eine D m dende von 16 Prozent auszu- 
schutten.
p: f ^?er bevorstehenden Generalversammlung von Nordisk 
lun (Federfabrik) wird seitens der Leitung die Vertei-
betr Clner Dividende von 10 Prozent aus dem 1102 208 Kr. 
v ^ ra^ enden UeberschuB des verflossenen Geschaftsiahres 
° rgeschlagen.

tila  ̂ P ie  Verwaltung von Bloch & Andersen, Nordisk Tex- 
5 p eselskab, schlagt die Verteilung einer Dividende von 
Ve r° zent aus dem 161 707 Kr. betragenden UeberschuB des 

gangenen Geschaftsjahres vor. 
sclil" Verwaltung von Burmeister & Wain, Kopenhagen, 
Xjeb9;^,: .vo.rJ aus dem sich auf 7 012 966 Kr. belaufenden)

 ̂3fir Serve’ und Erneuerungsfonds zu iiberweisen und 
lOOnnn ^ r ' zu Abschreibungen zu verwenden sowie 
d e n d ^ ‘ ^ r ’ dem Arbeiterfrilfsfonds zuzuwenden. Die Divi-

le  ist mit 8 Prozent. in Vorschlag gebracht.
Qr Jahresbericht der Grosserer-Sozielat in Kopenhagen. Die

s ^ e r e r - S o z i e t a t  in Kopenhagen (Handelskam- 
d a ‘ Tbat wie alljahrlich einen H a n d e l s b e r i c h t  f i i r  
1^ s J a h r  1 9 2 9  herausgegeben, in dem iiber den danischen 

TUnd ^ xPort sowie iiber den W eltmarkt und Dane- 
nan n r W eltm arkt berichtet wird; dieser letztge-

nte Abschnitt befaBt sich vorzugsweise mit Preisschwan

kungen und Ereignissen von wirtschaftlicher Bedeutung in 
Danemark und anderen europaischen Landem, sowie in den 
Ver. Staaten.

Lettland.
AuBenhandel. Nach den soeben veróffentlichten vor- 

laufigen Daten der Statistischen Verwaltung stellte sich der 
Export Lettlands im D e z e m b e ’r v. J. auf 18,1 Mili. Lat, 
der Import auf 27,97 Mili. Es ergibt sich demnach fiir De- 
zember ein EinfuhriiberschuB von 9,87 Mili. Lat.

Im g a n z e n  J a h r  1 9 29  erreichte der lettlandische 
Import 362,5 Mili. Lat, was gegeniiber 1928 eine Zunahme um
53,7 Mili. Lat bedeutet. Demgegeniiber ist der Export nur 
um 10,5 Mili. auf 271,8 Mili. Lat gestiegen. Die Passivitat 
der Handelsbilanz ist im Zusammenhang damit gewachsen 
und erreichte 90,7 Mili. Lat gegeniiber 43 Mili. im Jahre 1928.

Schiffahrt im Jahre 1929. Nach den jetzt vorliegenden 
vorlaufigen Ausgaben umfafite der Schiffsverkehr in allen 
lettlandischen H afen im E i n g a n g  3841 Schiffe mit 
1872 000 Nrgt. und im A u s g a n g  3825 Schiffe mit 1 865 07 
Nrgt. Im D e z e m b e r  1 9 29 zeigte der Schiffsverkehr in 
den drei gróBten Hafen folgende Zahlen:

Eingang Ausgang 
Anzahl Nrgt. Anzahl Nrgt.

Riga 169 112 222 143 90 348
Libau 69 27 223 61 25 749
W indau 40 17 525 38 15 033

Der Eingang ist in Riga und Libau gróBer ais im D e
zember 1928, in Windau etwas geringer. D er Ausgang aus 
Riga und Windau ist ^geringer ais im Dezem ber 1928, aus 
Libau dagegen etwas groBer.

Russische Flachsausfuhr iiber Riga. In den letzten 
Tagen finden im Rigaer Hafen lebhafte Verladungen sowjet- 
russischer Flachse statt. Die Namen der betreffenden 
Dampfer lauten: „W elta“ , „M argarete“ , „Barósund” , 
„Sigulda“ und ,,Kandawa“ . Letzterer hat auch einen Teil 
lettlandischer Flachse aufgenommen. Wie verlautet, beab- 
sichtigt der „W neschtorg“ in den nachsten Wochen 10 000 
bis 15 000 to Flachs aus den mit Sowjetflachs iiberfullten 
Rigaer Hafenspeichern in das Ausland auszufiihren.

Starkę Sleigerung des Butterexports. Im J a  n u  a r
d. J. wurden dem staatlichen Kuhlhause 1 142 542 kg Butter 
eingeliefert, d. i. 512 927,6 kg mehr ais im Januar 1929. 
Somit ist die Butterproduktion im Januar fast auf das 
Doppelte gestiegen. Eine noch groBere Steigerung zeigt der 
Export von Butter. D ieser belief sich im Januar d. J. auf 
1205 to  gegen 509,7 to im gleichnamigen Monat des Vor* 
jahres, was eine M ehrausfuhr von 136,3 Proz. ergibt. Von 
der ausgefuhrten Butter gingen nach Deutschland 59,90 Proz. 
(im Januar 1929 — 70,47 Proz.), England 32,73 (29,53) 
Proz., Frankreich 4,26 (0) Proz., Belgien 2,40 (0) Proz. und 
Danemark 0,71 (0) Proz.

Die P r e i s l a g e  am auslandischen Buttermarkt ist 
seit W eihnachten nicht gunstig, was zum Teil auf die Ab- 
schwachung der Kaufkraft und den erhohten Verbrauch von 
Ersatzm itteln zuriickzufiihren ist. Die Notierungen betragen 
zurzeit fiir Deutschland und England Ls 3,60—3,65 je kg 
fiir I. Sorte fob Riga, in Frankreich und Belgien liegen sie 
um 5 Sant. hóher.

Bevorstehende russische Holztransite iiber Lettland. 
Wie bereits gemeldet, beabsichtigen die Russen ca 10000 
W aggons mit Holzmaterialien (Sageware) iiber Lettland zu 
transitieren. Lettlandischerseits werden gegenwartig die hier- 
mit in Zusammenhang stehenden Vorbereitungen getroffen, 
so in bezug auf das Ausladen der Ware, Einlagern usw.

Verlęgung der russischen Schiffahrtsbasis nach Lett
land. Infolge von Eisschwierigkeiten im finnlandischen Meer- 
busen beabsichtigt der „Sow torgflot" seine Leningrader Han- 
delsschiffbasis jetzt nach dem Rigaer Hafen zu verlegen.

Zur Frage der Kunstdiingereinfuhr. Das Landwirt- 
schaftsministerium hat an das Finanzministerium ein 
Schreiben gerichtet, in welchem darauf hingewiesen wird, 
daB trotz der steigenden Produktion und des Exportes der 
hiesigen Superphosphatfabrik noch immer groBe Mengen 
Superphosphat aus dem Auslande zur Einfuhr gelangen. Das 

. Interesse der Landwirtschaft verlange es jedoch, daB die 
Superphosphatfabrik der V e r s o r g u n g  d e s  I n l a n d -  
m a r k t e s  groBere Aufmerksamkeit zuwende, w as sich ge* 
gebenenfalls durch Einraumung von Krediten oder andere 
diesbeziigliche MaBnahmen bewerkstelligen lieBe-
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Schwierigkeiten der Rigaer Unionbank. D u r c h  d i e  
Z a h l u n g s s c h  w i e r i g k e i t e n  d e r  A k t i e n g e -  
s e l l s c h a f t  „ L a t s "  ist auch die R i g a e r  U n i  o n .- 
b a n k  in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Bank hatte 
fiir die Gesellschaft „Lats“ Schecks im Gesamtbetrage von 
700 000 Lat ausgestellt, zur Deckung in der letzten Woche 
jedoch nur etwa die H alfte dieser Summę nach dem Aus■? 
lande uberweisen konnen, da ihr seitens der Aktiengesell
schaft „Lats“ die entsprecłaenden Betrage nicht zur Ver- 
fiigung gestellt wurden. Im Zusammenhang damit ist, wie die 
Presse meldet, e i n  S c h e c k  d e r  U n i o n b a n k  i n  
N e w  Y o r k  b e r e i t s  z u P r o t e s t  . g e l a n g t .  Das 
lettlandische Finanzministerium fiihrt in Yerbindung mit der 
Bank von ,Lettland eine Revision der Geschaftslage sowohl 
der Aktiengesellschaft „Lats“ ais auch der Unionbank durch.

Die Tatigkeit der Bank von Lettland 1929. Aus einem 
Bericht, der. soeben im „Ekonom ist“ , dem offiziellen Organ 
des Finanzmmisteriums iiber die» Tatigkeit der Bank von 
Lettland im Jahre 1929 veróffentlieht worden ist, geht her- 
vor, daB die Arbeit der 'Bank sich im ersten H albjahr 1929 
sehr schwierig gestaltet hat, da in dieser Zeit die schweren 
Folgen der MiBernte 1928 zutage traten. Im zweiten Halb- 

.jahr 1929 hat sich sodann die Lage der Bank gebessert. 
D ie Betriebsmittel der Bank sind im Berichtsjahr im Ver- 
gleich zu 1928 zuriickgegangen, was hauptsachlich vauf 
die Verminderung der staatlichen Depositen usw., zuriick- 
zufiihren ist. Die Eigenkapitalien der Bank sind dagegne ge- 
stiegen. Die Kredite an die Industrie haben im Berichts
jahr eine Zunahme von 33,5 Mili. auf 36,8 Mili. Lat er- 
fahren, die Kredite an die Banken von 41,9 Mtll. auf 
45 Mili. Lat usw- Der Bruttogewinn der Bank im Jahre
1929 war der gróBte in den letzteni acht Jahren und er- 
reichte 15,13 Mili. Lat gegenuber 12,62 Mili. Lat im Jahre
1928, wobei von Diskontopperationen . 4,49 Mili. (4,14 Mili.) 
und von anderen Darlehnsopperationen 5,69 Mili. (4,42 Mili.) 
vereinnahmt wurden. Die Unkosten betrugen demgegeniiber 
bei der Verwaltung 3,03 Mili. (2,75 Mili.), 'd ie  Abschrei- 
bungen dubioser Forderungen 1,63 Mili. (1,78 Mili.). Der 
R e i n g e w i n n  der Bank betrug 6,95 Mili. (5,72 Mili.) 
und wird wie folgt verteilt: 1,74 Mili. werden dem Grund- 
kapital zugeschlagen, das damit 18 74 Mili. Lat erreicht;
0,69 Mili. Lat werden dem Reservefonds iiberwiesen, der 
sich auf 4,36 Mili. Lat erhóht; ais Tantieme an den Vor- 
stand und die Angestellten werden 0,31 Mili. Lat ausge^ahlt, 
an die Śtaatskassen werden 4,2 Mili. Lat abgefiihrt.

Flachsmarkt. Die Belebung am lettlandischen Flachs- 
markte hielt auch in der Berichtswoche an . Es kam zu 
einem Abschlusse von 300 to auf der Basis von 60 Pf. Strl.., 
hauptsachlich nach England und Belgien und in den letzten 
Tagen zu einem weiteren AbschluB von 1500 to auf der- 
selben Preisbasis. Somit hat die staatliche Flachmonopol- 
abteilung bis zum 18! Februar insgesamt 8500 to Flachs 
realisiert. Hiervon wurden durch einheimische Exportfirm en 
ca. 56 o/o und durch auslandische Agentur en ca 44 o/o plaziert. 
Es ist anzunehmen, daB die Bedeutung der letzteren in Zu- 
kunft weiter zunehmen wird, denn die lettlandische Flachs- 
monopolverwaltung fiihrt gegenwartig Verhandlungen iiber 
die Griindung von Flachsagenturen auch in Deutschland und 
der Tschechoslowakei.

Der russisch-lettlandische Handelsvertrag soli der 
„Ekonom. Shisn“ zufolge fiir RuBland ungiinstig sein; diese 
Sowjetzeitung schlagt daher vor, ihn zu kiindigen. Wenn die 
Handelsbilanz mit RuBland fiir Lettland auch aktiv ist, so 
ist doch nicht zu vergessen, daB RuBland laut Vertrag allerlei 
Vergunstigungen im Zoll- und Bahntarif genieBt. —

Der „Zentrossojus“ liqaidierl. Wie die Presse meldet, 
wird die Filiale des „Z e n t r o s s o j u s“ in Riga, die ais 
selbstandige Aktiengesellschaft besteht, liąuidiert.

Esfland.
Verschlechterung der Geschaftslage. D i e  W i r t -

s c h a f t s k r i s e  in Estland nimmt von Monat zu Monat 
scharfere Formen an. Besonders auf dem Lande ist die Geld
knappheit groB, da zu Beginn des Winters infolge des 
Mangels an Schlittenbahn den Bauern die wichtige Ver- 
dienstmóglichkeit durch Holzfuhren genommen worden ist. 
Aus demselben Grunde ist die Situation der H o l z f i r m e n  
zu einer sehr schwierigen geworden, da sie in die Gefahr 
kommen, ihre V ertrage nicht erfiillen zu konnen. Die ge- 
schaftlichen Umsatze im Handel sind minimal und die 
Kaufleute sind haufig nicht imstande, den Verpflichtungen 
ihren Lieferanten gegenuber nachzukommen. Die Folgę hier- 
von ist eine stańdige Zunahme der W echselproteste und der 
Insolyenzen.

Im Jahre  1929 wurden in Estland insgesamt 83 788 
W e c h s e l  im Betrage von 18 987 000 Kr. p r o t - e s t i e r t .  
Im Jahre 1928 betrug die Anzahl der Proteste 45 155 und 
der Betrag 10 385 000 Kr. Die Anzahl der Proteste ist um 
85,6o/0 und der Betrag um 83,7«/o gestiegen.

Gegen iibertriebenen Wirtschaftspessimismus. Der Han- 
delsdirektor im estnischen Wirtschaftsministerium machte 
dem D orpater „Postim ees“ gegenuber zur Frą^ge der est
nischen W irtschaftsaussichteń fiir 1930 Ausfiihrungen, die 
sich durch einen stark betonten Optimismus auszeichnen. 
Besonders interessant sind die Ausfiihrungen zu der F r a g e  
des .  d e u t s c h e n ’ B u t t  e r z o l l e s ,  die den Standpunkt 
vertreteh, daB es falsch sei, anzunehmen, daB die Zoller- 
hóhung unbedingt zu einer e r n s t e n  S c h a d i g u n g  d e s  
e s t n i s c h e n  B u t t e r e x p o r t e s  n a c h  D e u t s c h 
l a n d  fiihren. miisse.

Schiffahrt. Im Januar d. J. kamen in den Hafen Reval 
ein 117 Schiffe mit 52 643 Nrgt. und liefen aus 102 Schiffe 
mit 46 821 Nrgt. Von den einkommenden Schiffen waren 
73 mit 39 961 Rgt. beladen, von den ausgehenden Schiffen 
63 mit 31 042 Rgt. Infolge der giinstigen Schiffahrtsver- 
haltnisse dieses Winters ist der Verkehr nicht unwesentlich 
lebhafter ais im Sommer 1929 gewesen.

Kurs des Goldfranken. Der durch die Bestimmung vom 
31. Dezember 1927 festgesetzte Kurs des Goldfranken. (1 
Goldfrank — 0,73 Kronen) gilt auch fiir den Monat Februar 
1930 bei der Erhebung von Zollen und Hafenabgaben und 
bleibt wohl auch fur den Marz unverandert.

Der Butterexport im Januar. Im Januar wurden aus 
Estland 14 066 FaB Butter exportiert, wovon 9 312t'FaB  
nach England, 4 667 FaB nach Deutschland und der Rest 
nach Frankreich verschifft worden sind. Im Januar 1929 
wurden 7 293 FaB Butter exportiert, wovon je die Halfte 
nach England und nach Deutschland ging. Die Zunahme 
des Exports nach England ist durch die schwaehe Nach- 
frage und die niedrigen Preise in Deutschland zu erklaren-

Die Tatigkeit der Eesti Bank im Jahre 1929. Im Jahre
1929 hat sich die Eesti Bank genotigt gesehen in Bezug auf 
die Kreditgewahrung eine durchaus vorsichtige Politik zu- 
fiihren, da der groBe Zustrom  von Auslandkapital in Y er
bindung mit der MiBernte des Vorjahrs eine Krise her- 
vorgerufen hatte, mit welcher die Bank zu rechnen hatte. Die 
sichtbaren Vorrate an Gold und Golddevisen gingen in der 
ersten Halfte des Jahres von 31,4 auf 25,2 Mili. Kr. zu- 
riick. Diese Devisen sind vorwiegend fiir den Ankauf von 
Konsum- und Saatgetreide aus dem Auslande verwandt 
worden. In der zweiten Halfte des Jahres hat sich der 
Export et was belebt, wodurch d ie 'DeckungsyOrrate .auf 
27,2 Mili. Kr. angestiegen sind. Um etwa dasselbe Deckungs- 
verhaltnis beizubehalten war die Bank genotigt, sowohl ihre 
Ausleihungen ais auch den Notenumlauf zeitweilig sehr be- 
trachtlich einzuschranken, umsomehr ais die Staatskasse im 
Laufe des Jahres einen groBen Teil ihrer Guthaben einge- 
zogen hat. Die Gesamtsumme der Ausleihungen ging von
31,8 auf 27,6 zuriick. Hierbei ist das Wechselportefeuille 
mit 14,5 Mili. Kr. unverandert auf derselben Hóhe geblieben, 
wahrend die sonstigen Darlehen einen Riickgang von 17,3 
auf 13,1 Mili. Kr. aufweisen. Der Stand der von der Re- 
gierung garantierten, ihrem Charakter nach illiąuiden D ar
lehen, betrug am SchluB des Jahres 8,7 Mili. Kr.

ZusammenschluR in der Lederindustrie? Zwischen den 
„Vereinigten Schuh- und Leclerwerken A.-G.“ und der A.-G. 
„Union“ in Reval finden1 seit einiger Zeit Verhandlungen 
betreffs einer Kartellierung statt. In erster Linie soli die Pro
duktion beider Konzerne vereinheitlicht werden, wobei auch 
eine gemeinsame Verkaufsorganisation gebildet werden soli-

Die sowjetrusśische Handelsvertretung in Es land w ird 
aufgelóst, da clie Unterhaltungskosten im Verhiiltnis zu den 
Abschliissen zu groBe sind.

Łifauen.
Flachsausfuhr. Nach vorlaufigen Angaben fiir das 

Jah r 1929 ist die Flachsausfuhr, im Vergleich zu .d en  vor- 
hergehenden Jahren, wiederum zuriickgegangen:

Jah r A usgefuhrt W ert in 1000
. to

1926 16 6«2,7 50 671,5
1927 18 348,5 54 948,6
1928 9 481,6 36 223,9
1929 7 070,6 23 293,5

Das Zuriickgehen der Ausfuhr von Flachs im Jahre 
1928 beruht auf der MiBernte. Im allgemeinen ist aber die 
Nachfrage nach litauischen Flachs nicht groB, da R\iBlandj
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Lettland und Estland Standardw are liefern, gegen die der li- 
auisehe Flaehs nicht aufkommen kann. Durch s t a a t  l i c h e  
' l a c h s k o n t r o l l e  ist man bestrebt, nur gut verar- 

itc.ten Flachs zur Ausfuhr zuzulassen, aber einstweilen ist 
es nicht gelungen, die Nachfrage zu beleben.

Litauen fiihrt drei F l a c h  s m a r k  e n :  Oberkurisch, 
akischki und Memeler; die beiden ersten Sorten notieren 

gewohnlich um 20 o/o niedriger ais lettlandischer und estlan- 
discher Flachs, die letzte Sorte aber etwa 20% niedriger 
ais die beiden ersten Sorten.

Die E rnte 1929 ergab 3.6 000 to, von der gróBere Partien 
noch unverkauft im Lande lagern, da die Preise in diesem 
Jahr, vvie bekannt, sehr niedrig sind.

Um die Schaffung einer litauischen Handelsflotte. Dieser 
agę fand in Kowno eine Beratung iiber die Schaffung einer 

i auischen Handelsflptte statt, an der .sich Vertreter fiihrender 
Wirtschaftsyerbande sowie des Finanzministeriums, der Land- 
wirtschaftskammer, der Handelska mraer usw. beteiligten.- 

le Versammlifhg wahlte einen AusschuB, der damit betraut 
wurde, dem Organisationskomitee konkrete Vorschlage zu un- 
« * g te n .  — Fiir die Finanzierung des geplanten litauischen 
chiffbaues zeigen auslandische Firmen Interesse.

Anfragen deutscher Firmen. Wir weisen e r n e u t  dar- 
aut hin, daB das Hauptzollamt in Litauen des ófteren An- 
lagen deutscher Firmen erhiilt, denen Stempelgebiihr und 
Uckporto n i c h t  beigefiigt ist. Auf Grund der bestehenden 

p e^ mmungen erteilen die Zollamter bzw. die litauischen 
ehórden n u r  Antwort auf Anfragen, i denen die gesetzliche 
empeigebiihr von 4 Lit =  1,70 Mk. und Riickporto beige- 

lugt sind.

freie Siadł Danzig.
” c • ^chleppender Geschaftsgang am Holzmarkt. In der
k j1.8'011 1928/29 hatte Polen England nur sehr ungeniigend 
anrl Un<̂  dadurch den englischen Im pórteur gezwungen,
j ^ere B ezugsąuellen  zu suchen. Nachdem er diese gefunden 

at und seine Auftrage prom pte Erledigung erfahren, darf 
an sich nicht wundern, daB er sie nicht aufgeben will, 

wenn Polen jetzt wieder geneigt ist, fiir England den Ein-
• nitt vorzunehmen. Fiir Danziger W are sind die Preise 
n England gefallen. Bei einer Entwicklung der Marktlage, 

AK1 ^le *n- êtzter festzustellen ist, miissen die Danziger
H b e^ ent^ c^ ^ en P°lnischen Produzenten, die sich im

... zu den von Danzig gebotenen Preisen nicht ent> 
n n konnten, dankbar sein, da sie auf diese W eise vor 

ferolóen Verlusten bewahrt geblieben sind.
f" r^n ^ tzter Zeit zeigt F r a n k  r e i c h  gróBeres Interesse 
ur Danzig, doch sind die gebotenen Preise sehr niedrig. 

h"ee,Per s\nd im Absatz still und W arschauer Zwischen- 
andler, die sich infolge von Vorverkaufen im H erbst jetzt

c. ecken niussen, zahlen im Monat bessere Preise ais Dan- 
(j1̂ e^...^^eePer"Exporteure. Fiir S c h w e l l e n  treten hier und 

a Kiiufer auf, die ais Lieferanten an die Deutsche Reichs- 
sn \  n° Ĉ  unerledigte Vertrage haben. In E i c h e  ent- 
•Pncht der Absatz. der gegenwartigen Saison und die Preise 
_|a ten &ich auf dem alten Nive^.u. Da die Danziger Eichen- 
l ^ r ° rteure a ^ e Auftrage noch aus ihren Lagerbestiinden er- 
edigen kónnen, zeigen sie fiir den Einkauf in Polqn keine
^  ebereilung.

Der g e s a m t e  H o 1 z e x p o r t D a n z i g s betrug im 
199R6 insgesamt nur 658 840 to, wahrend das Jahr

noch einen Export von 939 639 to ausgewiesen hatte.
Getreidesyndikat. Erneute Verhandlungen zwischen der 

anziger und polnischen Regierung haben dazu gefiihrt, daB 
^ eteiligung Danzigs am Getreidesyndikat in der Form 

. K-raft gesetzt vvurdc, wie sie vorher zwischen dem dan- 
AnCr r UnĈ polnischen Syndikat vereinbart worden war. 

erdings ist die Enttauschung groB, da Danzig fiir den 
auptausfuhrartikel Roggen keine Pramienscheine erhalt.

Der Verein Danziger Spediteure fiihrt unter Zustim- 
ung der Handelskammer Danzig und nam hafter Verbande, 

tw l / ^ ustrieverband, Metallindustrielle, Banken, Getreide- 
gUd WarengroBhandler, d i e  a l l g e m e i n e n  d e u t s c h e n  

P e d i t e u r b e d  i n g u n g  e n e i n .
Die Bank von Danzig wird, wie im Vorjahre, wiederum 

ine Dividende von 7i/2°/o zahlen. Zum Reservefonds wurden 
us dem Reingewinn 1032 623 Gulden iiberwiesen, wodurch 
r auf 5 719 647 Gulden oder 76,26<>/o des Aktienkapitals 

gebracht wird.
Wieler & Hartmann A.-G. in Danzig hat fiir das ab 

3^1iftGne ^ eschaftsjahr 1928/29 einen Reingewinn von 
vv d erzielt, der auf neue Rechnung vorgetragen

B reite  StraRe 6  Ruf 2 6 0 2 0

Das fiih rende
Herrenhutgeschaft

Wechselklagen im Jahre 1929. Nach amtlichen Angaben 
wurden 1929 insgesamt 2863 W echselklagen auf eine Ge* 
samtsumme von 1341.000 Gulden angestrengt; im Jahre 
1928 waren es 1779 W echselklagen mit 951 000 Gulden, im 
Jahre  1927 aber 1365 W echselklagen mit 1.458 000 Gulden. 
Der Durchschnittswechsel fiel von 1068 Gulden 1927 auf 
534 Gulden 1928 und 468 Gulden 1929.

Auftragsmangel bei der Danziger Werft. D er General- 
direktor der Danziger W erft (die sich bekanntlich im Besitz 
der polnischen Regierung befindet) Prof. Noe ist beim pol
nischen Verkehrsminister wegen Uebersehreibung von Auf- 
traagen zur Lieferung von Eisenbahnbrucken vorstellig ge- 
wordćn. Der Verkehrsminister erklarte, daB er nach Móg- 
lichkeit die Danziger W erft jn it Auftragen beriicksichtigen 
wolle, daB er jedoch vorlaufig nicht im Stande sei, groBere 
Auftrage nach Danzig zu legen, da er in erster Reihe die 
gleichfalls schlecht beschiiftigten inlandischen W erke be- 
riicksichtigen miisse.

Polen.
Neues Wirtschaftsprogramm der polnischen Regierung.

Im AnschluB an die wirtschaftlichen Verhandlungen, die in 
letzter Zeit im Ministerrat stattgefunden haben, stellte der 
WirtschaftsausschuB des M inisterrats in einer der letzten 
Sitzungen eine Reihe von Forderungen zur Linderung der 
Arbeitslosigkeit und Belebung der Industrie auf, die im Fali 
ihrer Durchfuhrung- eine recht weitgehende Aenderung des 
bisherigen W irtschaftskurses bedeuten wurden .

Die Forderungen des W irtschaftskomitees gehen dahin, 
alle staatlichen Investitionen nach Móglichkeit einzudam- 
men, namentlich aber Neugriindungen von staatlichen Un- 
ternehmungen zu verhindern, sofern die Losung der ent- 
sprechenden wirtschaftlichen Aufgaben der Privatwirtschaft 
uberlassen werden kann. Ferner sollen staatliche und kommu- 
nale Einkaufe im Auslande nach Móglichkeit unterbunden 
werden. Fiir das W irtschaftsjahr 1930/31 sind alle staat
lichen Investitionen zu vermeiden, die sich nicht rentieren und 
in nicht geniigender Weise zur Belebung des W irtschafts- 
lebens beitragen.

Eine Kommission aus Mitgliedern der interessierten Mi- 
nisterien, der staatlichen Banken und der Bank Polski soli 
die Móglichkeit der M o b i l i s i e r u n g  v o n  K a p i t a -  
l i e n  f i i r  d i e  L a n d w i r t s c h a f t  priifen.

Im SchoBe des Handelsmimsteriums wird eine Kom
mission -gebildet, die die Investierungsprogramme der staat
lichen Stellen und nach Móglichkeit auch der Selbstverwal- 
tungskórper zu uberpriifen hat, um entbehrliche Ausgaben zu 
vermeiden.

Neue Ausfuhrzollbestimmungen in Polen. Durch eine im 
„Dziennik U,staw“ Nr. 7/1930 veróffentlichte Verordnung 
ist der Ausfuhrzoll auf E s p e n h o l z  in Scheiten (1,50 Z lo ty  
pro dz^ fiir die Zeit bis zum 31. Dezem ber d. J. suspendiert 
worden. Zugleich erhalt die Pos. 228, Ziffer 3 des Zolltarifs 
(Espenholz) durch W eglassen der Punkte c und d eine neue 
Fassung, sodaB der Ausfuhrzoll auf geschnittenes und be- 
hauenes Espenholz in Fortfall kommt. Die Verordnung tritt 
mit dem 15. Februar d. J. in Kraft.

In der genannten Nummer des „Dziennik U staw “ ist 
ferner die Verordnung erschienen, die den Ausfuhrzoll auf 
L e i n  - u n d  R i i b s e n k u c h e n  (10 Zloty pro dz) fiir die 
Zeit vom 11. Februar bis zum 31. Mai d. J. suspendiert.
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Zollbehandlung von Leuchtbuchstaben. Aus Messing- 
legierungen, Porzellan und Zellophan hergestellte Reklame- 
leuchtbuchstaben unterliegen nach MaBgabe des Materials, 
fiir das der hochste Zollsatz zu entrichten ist, der Verzollung 
nach Tarif-Nr. 215 P. 3. D ie Einfuhr von Erzeugnissen der 
Tarif-Nr. 215 P. 3. ist aber in Polen aus allen Landern ver- 
bot en.

Die deutsche Automobileinfuhr nach Polen im Jahre
1929. Im Jah re  1929 wurden nach Polen Lastkraftwagen 
im W erte von 6,2 Mili. Zl. (1928 6 Mili. Zl.), Personenwagen 
und Autobusse fiir 24,6 Mili. Zl. (41,1 Mili.) und Automobile 
fiir 40,8 Mili. Zl. (35,5 Mili. Zl.) eingefiihrt. D er d e u t s c h e  
A n t e i l  an der Gesamteinfuhr des Jahres 1929 betrug bei 
Lastkraftwagen 3,5 Mili. Zl. (3,3 Mili.) oder 57o/0, bei Per
sonenwagen und Autobussen 2,5 Mili. (3 Mili.) oder 10,2 o/0 
und bei Automobilteilen 3,2 Mili. (4,4 Mili.) oder 7,9o/o.

AbschluB der deutsch-polnischen RoggenverhandIung2n. 
Am 18.- Februar wurde in W a r s  c h a u  der deutsch-pol- 
nische Roggenexportvertrag u n t e r z e i c h n e t ,  der  die 
T e i l u n g  d e r  E x p o r t q u o t e n  fiir Roggen im Verhalt- 
nis 40 (Polen) zu 60 (Deutschland) vorsieht. Die Verkaufs- 
transaktionen werden von einem gemeinsamen Verkaufsbiiro 
durchgefiihrt. D er Vertrag wurde b i s  z u m  1. J u l i  1 9 3  0 
abgeschlossen. Beide Regierungen haben sich gemeinsam ver- 
pflichtet, die Ausfuhr von Roggen auBerhalb der vom ge- 
meinssamen Buro durchgefiihrten Transaktionen durch Pra- 
mien nicht zu unterstiitzen. D er Vertrag soli in den nachsten 
Tagen in Kraft treten.

Bank Polski. Um einen Beitritt der Bank Polski zu der 
B a n k  f i i r  I n t e r n a t i o n a l e n  Z a h l u n g s a u s g l e i c h  
(B.I.Z.) zu ermoglichen, wurde von der kiirzlich abgehal- 
tenen Generalversammlung der Bank die Erganzung der 
Satzung durch eine entsprechende Bestimmung angenommen, 
D i e  B i l a n z  d e r  B a n k  P o l s k i  zum 31 Dezember 1929 
schlieBt mit 2 255 635 848 Zl., die Gewinn- und Verlustrech 
nung mit 97 640 978 Zl. ab* der Reingewinn fiir das Ge
schaftsjahr 1929 betragt 48 066 220 Zl.

Herabsetzung des Diskontsatzes bei den Privatbanken.
Der polnische Bankenverband hat im Zusammenhang mit der 
kiirzlichen DiskontermaBigung der Bank Polski eine Her- 
absetzung des Diskontsatzes bei den Privatbanken von 13 
auf 12 o/o beschlossen. Der ermaBigte Satz wird yoraus- . 
sichtlich vom 15. Februar ab Anwendung finden. Ueber eine 
H erabsetzung des Zinssatzes bei Einlagen (zur Zeit 61/2 °/o 
bei taglichen Geldern, 10 0/0 bei auf 6 Monaten befristeten 
Einlagen) ist noch kein endgiiltiger BeschluB gefaBt worden.

Produktionseinschrankung bei den Chorzow-Slickstoff- 
werken. Kurz nach der Eroffnung der neuen Stickstoff- 
fabrik in Moscice bei Tarnów (Westgalizien), die mit einem 
Aufwand von 100 Mili. Zl. vom Staate gebaut wurde, wird 
aus Chorzow von dem dortigen staatlichen Stickstoffwerken 
Auftragsmangel und driickende Zunahme der Lagerbestande * 
gemeldet, die zu einer weitgehenden Einschrankung der P ro
duktion genotigt haben.

Zur Zeit sind in Chorzow nur 2 óefen  in Betrieb, 
wahrend 3 Oefen stillgelegt werden muBten. Gleichzeitig 
wurde auch einem Teil der Belegschaft gekiindigt.

Zur Gescha!tsaufsicht iiber die Posener Industriellen- 
Bank. Wie im Zusammenhang mit der von der Industriellen- 
Bank in Polen (Bank Przemysłowy) beantragten Geschafts- 
aufsicht gemeldet wird, ist ein Teil der Debitoren der Bank 
von der Posener Verbandsbank der Erwerbsgenossenschaften • 
iibernommen worden. Entgegen anderslautenden Nachrichten 
handelt es sich dabei jedoch nicht um die Mehrheit, son- ; 
dern nur um einen gering en Teil der Debitoren der Indu- 
striellen-Bank.

Geschaftsaufsicht fiir die groBe Lodzer Tuchfirma Leon- 
hardt, Woelker & Girbardł (gegr. 1879) wurde beantragt. 
Die Firma, dereń Bilanz mit rund 28 Mili. Zl. absehliefit, 
ist die gróBte unter allen Unternehmungen der Lodzer Textil- 
industrie, die durch die gegenwartige Krise in Zahlungs- < 
schwierigkeiten geraten sind.

^ i n n l a n d

AuBenhandel. Im J a n u a r  d. Js. betrug der Wert 
der E i n f u h r  309 Mili. Fmk., der Wert der A u s f u h r  
319,7 Mili. Fmk., mithin der A u s f u h r u b e r s c h u B  10,7 
Mili. Fmk. Wie nachstehende Uebersicht, die wir dem 
„M ercator“ entnehmen, zeigt, ist das erfreuliche Ergebnis 
des Januar durchaus nicht gewóhnlich und móge es ein 
giinstiges Omen fiir die Besserung der wirtschaftlichen Ent 
wicklung Finnlands im begonnenen Jahre sein:

E infuhr
E in fuhr A usfuhr oder A usfuhr

M illionen Fmk. UeberschuC
1927 393,3 255.1 -  138 2
1928 512, L 229,0 — 283 1
1929 503,8 3e9,7 — 194,1
1930 309.0 319,7 +  10,7

Getredde 
Kolonial waren 
Metalle
Maschinen und Apparate
Spinnstoffe
Zeuge
Viehfutter
Oel und Fett
Stein- und E rdarten
H aute und Felle
Transportm ittel
Friichte
Garn
Versch. Textilwaren 

Fiir die wichtigsten W arengr 
betrug der W ert in Millionen Fm k.:

Erzeugnisse der Papierindustrie 
Holzwaren
Animalische Lebensmittel

sn der E i n f u  ii x
t in Millionen Fm k.:
1930 1929
Jan. Jan.
11.7 58.8
49.5 58.4
39.2 55 4
26.4 46.6
18.7 38.6
15 5 38.2
195 33.9
15.5 22.7
14 3 18.1
11.3 15.6
_ 15.4
9.7 13.6
— 13.50000 12.7

W ie aus dieser Uebersicht ersichtlich ist, hat die 
starkę Ausfuhr von Erzeugnissen der Papierindustrie nachst 
der kraftig gesunkenen Einfuhr das giinstige Ergebnis herbei- 
gefuhrt.

Einige Zahlen aus der Einfuhr von 1928 und 1929.
Menge W ert in  ltOO Fmk.

1929 1928 1929 1928 
Automobile, Stiick: 3 237 6 701 10Ó 816 242 971
Zement to 29 969 78 238 13 012 36 216
Steinkohle, Antrazit

und Koks to 1 171 112 1076 434 241 168 198 916 
Petroleum to 36 333 43 813 41179 52 295
Benzin to 67 735 55 116 135 238 115 645
Kunstdiinger — — 103 770 143 659

Die erhohte Automobilsteuer hat a lso  einen k ra f tig e n  
Ruckgang der Einfuhr von Automobilen bewirkt; der Riick- 
gang in der Bautatigkeit erklart die geringere Einfuhr von 
Zement. Auffallend ist die geringe Einfuhr von K u n s td iin g er.

Einige Zahlen aus der Ausfuhr von 1928 und 1929.
Menge 

1929 1928 
16 606 13 376 
2 194 1 648

W ert in 1000 Fmk.
1929 

537 306 
40110

1928 
457 615 
33 229

3 481564 3 481320

Butter to 
Kase to
Holz u. Holzarbeiten 
Papiermasse, Papp,

Papier u. Erzeugn. daraus — — 1 900 981 1 866 949 
d a v o n 

Schleifrriasse
(Trockengew.) to 

Sulfitzellulose
(Trockengew.) to 

Sulfatzellulosse
der A u s f u h r (Trockengew.) to 116 166 113 909 242 969

Papp, nicht spezifiziert to 52 219 45 248 97 667
1930 1929 Umschlagpapier to 39 745 41 029 132 712
Jan. Jan. Zeitungspapier to 173 680 171 564 398 851

186,5 150 9 Schreibpapier to 2 478 3 787 11610
53,8 78,1 And. Art Papier to 243 *99 24-i 807 663 705
51,5 55,0 H aute und Felle to 5 380 5 098 99789

160 870 137 717 155 811 129 281

367 976 359 122 732 273 701 945

238 977 
85 546 

142 ń ll  
424 037 

19 112 
706 006 
113 855
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T , le .Ausfuhr von Butter und Kase hat die steigende 
beibehalten; die Holzausfuhr ist sich fast gleich 

getmeben; Schleifmasse und Zellulose haben wiederum eine 
eigerung in der Ausfuhr zu verzeichnen, desgleichen Zei- 

r^ S sPa pierj allerdings nur mengenmaBig, nicht dem W erte

fi ,..^PąrrenexPort nach Deutschland. Zwischen dem Verein 
nnlandischer Sparrenexporteure einerseits und den Ver- 

eiI\en Schleswig-Holsteinischer Hólzhandler, der Hólzhandler 
U. Sagemiihlenbesitzer in Liibeck und der Mecklenbur^ 
?lsc/ le.n Holzimporteure andererseits, sind Meinungsverschie- 

enheaten iiber die Auslegung verschiedener Punkte der im 
jah re  1927 gemeinsam festgelegten Sparrenverkaufsvertrage 
entstanden. Im Zusammenhang damit hat D irektor J. Nur- 
minen ais Vertreter der finnlandischen Interessen dieser Tage 
n el, Flensburg und anderen Orten Norddeutschlands ge- 
v7ei • Falls die Gesichtspunkte der finnlandischen Ablader 

eutscherseits nicht anerkannt werden, will der Verein der 
mnischen Sparrenexporteure die seinerzeit getroffenen Ab- 
achungen kiindigen. Man erwartet ohnehin, daB die finn- 

andische Sparrenausfuhr nach Deutschland in diesem Jahre 
u nur 1,5 Mili. cbf. zuriickgehen wird, wahrend sich die 
ls erige Ausfuhr auf 4—5 Mili. cbf. jahrlich stellte.

Neuregelung der Konsulatsgebiihren. Durch Regierungs- 
erordnung vom 17. Januar iiber die Gebiihren der finnlan- 

in t f 1611 ^ ^ n d s c h a f te n  und Konzulate, die am 1. Marz 1930 
l < J r aft tr.itt, werden die friiheren Verordnungen vom 15. Juni 

und 20. Oktober 1922 hieriiber ersetzt. Fiir deutsche 
 ̂ ntragsteller sind folgende Gebiihrensatze von Interesse:
• tur die B e g l a u b i g u n g :  a) einer U e b e r s e t z u n g :  
|e  Gebiihr, die nach der am Platze herrschenden Uebung 
r eine derartige Arbeit erhoben wird, jedoch fiir jede an-

50 r  g6ne’ m*'t der Maschine geschriebene Seite mindestens 
tinn. M. (friiher war keine Mindestgebiihr festgesetztl(; 

hi feiner .A b s c h r i f t :  fiir die Anfertigung einer beglau- 
u H f •• Akschrift bis zu einem Bogen (4 Seiten) 80, friiher 15, 

nd fur jeden angefangenen folgenden Bogen 60, friiher 10, 
fr"K i6 ^ eg^aubigung einer Abschrift bis zu einem Bogen 60, 

uner 10, fiir jeden angefangenen folgenden Bogen 40, friiher 
mn. M. I I .  Fiir die Ausstellun,g' einer Bescheinigung oder 

mes Zeugnisses, nicht besonders genannt: a) wenn es auf 
me vorgelegte Urkunde gesetzt wird 40, friiher 10, b) wenn 

es besonders ausgefertigt wird 60, friiher 15 finn. M. III. Fur 
ie B eglanbigung eines Ursprungszeugnisses 10 finn. M. 
eben den Gebiihren sind die erwachsenden Porto-, Versand- 
. anderen Kosten zu erstatten. Ein Teil der Gebiihren 

hTlh i?m °̂ ° erb^bt, wenn die Diensthandlungen auBer- 
. b Europas vorgenommen werden. Das AuBenministerium 
lrd ermachtigt, die in der Verordnung festgesetzten Ge- 
nnren^ auf der Grundlage der Gegenseitigkeit abzuandern. 

i D,e rechtliche Stellung der Auslander in Finnland. 
1“ d r recbtlichen Stellung der in Finnland tatigen Aus- 
ander werden wichtige Reformen erwartet. Gegenwiirtig 

rnuji jeder Auslander, der in Finnland eine Tatigkeit ausiiben 
r i h  e n̂ Cesuch an den betreffenden Landeshauptmann 
m ten. In den Stadtkommunen verlangt der Landeshaupt- 

ann das Gutachten der Stadtverordneten, wobei im Zu- 
inimungsfalle das Gesuch gewohnlich bewilligt wird. Da 
leses umstandliche Verfahren doch nicht die notigen Ga- 
antien gewahrt, so ist nunmehr der Vorschlag gem acht 
orden, die Form ahtaten im Sinne der letzten Pariser Kon- 

er^nz w egen interna tionaler Abmachungen beziiglich der 
ecntlichen Stellung der Auslander bedeutend zu erleichtern. 
esondere Beaclitung hat der jetzt auch in der Oeffentlich- 
eit erorterte Vorschlag gefunden, die Errichtung a u s -  
a n d i s c h e r  B a n k f i l i a l e n  in Finnland zu gestatten. 

j isher bestand in Finnland ein Bankmonopol Das finnlan- 
fW e  B ankenkontro llgesetz  erschwert allerd ings die Ein- 

2 ? .d iese r Erleichterungen. Ferner kónnen in Finnland 
«rr j ^  ^eine a u s l a n d i s c h e n  F i r m e n  gegriindet 

erden. Das geltende Gesetz schreibt namiich vor, daB die 
. ajóritat in der Direktion aus finnlandischen Staatsangehó- 

bestehen muB. Da diese Bestimmungen jedoch sehr 
eicht umgangen werden kónnen, so sind Bestrebungen im 
ange, auch auf diesem Gebiet binnen kurzer Zeit eine Aen- 

aufUIi? berbeizufiihren. Beziiglich des Rechts der Auslander 
Jn E r w e r b  v o n G r u n d  u n d  B o d e n werden die 

en B estim m ungen beibehalten, wonach Auslander in der 
rovm z W iborg dieses Recht nicht besitzen kónnen .— 'Ferner 
nd gewisse Befreiungen auslandischer Geschaftsleute von 
er bisher erhobenen Steuer fiir Handelsreisende vorgesehn. 

n , Di.e LokomotivbesteIlungen der Siaatseisenbahnen sind 
daft vergeben worden. Es wird jedoch angenommen,

“ die Auftrage, die den Bau von 23 Lokomotiven Jpe-

t ref fen werden, an die L o k o m o  A/B. und die T a  m m e r  * 
f o r s  L i n n e  & J a r n m a n u f a k t u r  in T ammerfors e r- 
teilt węrden. Die erstgenannte Lokomotivfirma kann monat- 
lich eine Lokomotive liefern, wahrend die zweite Firm a 28 
Lokomotiven im Jah r liefern kann. Die Leistungsfahigkeit 
der beiden Fabriken wird also durch diese Bestellungen nicht 
voll ausgenutzt werden. Jedoch haben die W erke noch ver- 
schiedene Auftrage aus dem Vorjahre, so daB sie hoffen, 
ununterbrochen arbeiten zu kónnen.

Wechselproteste. Die Gesamtsumme der protestierten 
Wechsel betrug im Dezember 1929 bekanntlich 12,7 Mili. 
Fmk. Im Januar 1930 hielt sich der Betrag auf ahnlicher 
Hóhe, 12,58 Mili. Fmk. — Nach der „M ercator“ -Statistik 
zeigte die Anzahl und die Gesamtsumme der im Januar der 
letzten Jahre protestierten Wechsel folgendes Bild:

Ja h r Anzahl Betrag  in  Fmk.
1925 720 3 587 215
1926 440 2 458 661
1927 689 4 641 914
1928 508 2 380 485
1929 1011 6 399 852
1930 1945 12 585 729

Gegeniiber der in der Nr. 3 des „O stsee-H andel“ ge- 
gebenen Uebersicht fiir das ganze Jah r 1929 zeigt der 
Januar 1930 noch keine Aenderung.

Mahlmiihle in Abo. Eine kapitalkraftige Gesellschaft 
trifft Vorbereitungen zur E r r i c h t u n g  e i n e r  g r o f i e n  
J M u h l e n a n l a g e  in Abo. Es besteht die Absicht, die 
Miihle, die bedeutende Mengen Im portgetreide vermahlen. 
soli, auf dem  sogenannten Pansio-Hafengebiet zu bauen. Zur 
Zeit werden des wegen Verhandlungen mit der Hafendirektion 
gefiihrt.

Das Zusatzabkommen zum deutsch-finnischen Handels-
vertrage ist wohl vom finnlandischen aber noch nicht vom 
deutschen Reichstage angenommen worden.

Bankdividenden. Nachstehend geben wir nach dem 
„Montly Bulletin“ der „Finnlandsbank“ einer Uebersicht 
iiber die von den finnlandischen Banken fiir das Ja h r 1929
in Vorschlag gebrachten Dividenden, 
der Dividenden fiir 1927 und 1928.

unter Iiinzufiigung

1927 1928 1929
% % %

Kansallis-Osake-Pankki 18 18 19
A.B. Nordiska Fóreningsbanken 19 19 19
Helsingfors Aktiebank 12 12 12
Aktiebolaget Unionbanken 11 12 12
Maakuntain Pankki Oy. — — 14

Lansi-Suomen Osake- Pankki 16 16 _
Tam pereen Osakepankki 17 17 —
Maakuntain Keskus-Pankki Osakeyhtió 10 — _

Suomen Maatalous Osake-Pankki io  y2 11 11
Saastópankkien Keskus-Osake-Pankki 10 10 10
Savo-Karjalan Osake-Pankki 10 U 11
Suomen Kasityólais-Osake-Pankki 8 9 9V2
Pohjolan Osake-Pankki 9 10 10
Aktiebolaget Abolands Bank 12 12K2 1 2 ^
Luotto-Pankki Osakeyhtió 5 6 6
Atlas Pankki O. Y. 8 9 -* >Suomen Vienti-Pankki Osakeyhtió 8 8
Alands Aktiebank _ 10 11
Svenska Finlands Lantmannabank Ab. 6 6

*) Nach „Finanzbladet“ vom 6. F ebruar 1930 iiber-
steigt der Verlust von 14,8 Mili. Fmk. den W ert des Aktien- 
kapitals und der Fonds, so daB die Bankinspektion eingreifen 
muBte (vgl. „M ercator“ Nr. 2 v. Jan. 1930).

liursnoUerungen der Finlands Banh.
F in n lS n d is c h e  M ark. V erkfiu ter.

19. Febr. 20. Febr. 21. Febr. 22. Febr.
39 70 89,70 39,70

193,20 193,25 193,^0
1066 50 1067,00 1066,75

949.50 949,50 949.50
155,50 155 75 155,75

B rd sse l . . . . 555,00 554,00 555.00 554,00
A m ste r d a m  . . . . . . . . 1595.00 1595.00 1595,00 1S94.50
B a s e l ................................. . . . . 767.50 767.50 767,50 767,50

I0fl3,50 • 1063,50 1063.50
K o p e n h a g e n  . . . . 1064 S0 1065,00 1065.00

118,00 118,00 118,00
208,50 208.50 208,50

10*8.00 1063.00 1063 00
Riga ........................... 7H8 00 768,00 768.00
M a d r id ............................. 497,00 497.00 493,00
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€isenbahn ~Giiterverkehr$ ■> Tlachrichten.
B earbeitet vora Y erkehrsbiiro  d er Industrie- und H andelskam m er z u Stettin.

a) Deutsche Tarife.
Deutscher Eisenbahn-Tiertarif, Teil I. Mit Giiltigkeit 

vom 1. Marz 1930 tritt der Nachtrag III in Kraft. E r ent
halt E rganzungen der Ausfuhrungsbestimmungen zur Eisen- 
bahn-Verkehrsordnung und der Allgemeinen Tarif vor schrif ten. 
Die Erganzung der' Ausfuhrungsbestimmungen zur Eisen- 
bahn-Verkehrsordnung ist . gemaB § 2 dieser Ordnung ge- 
nehmigt.

Deutscher Eisenbahn-Tiertarif, Teil II. Reichsbahn-Tier- 
tarif. Mit Giiltigkeit vom 1. Marz 1930 tritt der Nachtrag
1 in Kraft. E r enthalt Aenderungen und Erganzungen des • In- 
haltsverzeichnisses, des Verzeichnisses der beteiligten Bahnen 
und der Absehnitte A, B, D, F, G und H. Die Aenderungen 
und Erganzungen der Besonderen Ausfuhrungsbestimmun
gen zur Eisenbahn-Verkehrsordnung im Abschnitt A sind 
gema\B' § 2 Idieser Ordnung genehmigt.

Reichsbahn-Giiterfarif, Heft C II b (Ausnahmetarife).
Im Ausnahmetarif 11 (Diingemittel) wurde mit Giiltig- 

keit vom 20. Februar 1930 unter den Versandbahnhófen 
zu Ziffer 3 B usw. des W arenverzeichnisses „Essingen b. 
Aalen“ nachgetragen.

Der Ausnahmetarif 12 (Wagen mit Karussellen usw.)
wird unter Aufhebung der Ausgabe vom 1. Juni 1929 zum
1. Marz 1930 neu herausgegeben. D er neue Ausnahmetarif 
enthalt nur Aenderungen im YVarenverzeichnis.

D er Ausnahmetarif 32 (Schafwolle) wird unter Auf
hebung der Ausgabe vom 1. Oktober 1929 zum 1. Marz
1930 neu herausgegeben. H ierdurch eintretende Erhóhungen 
gelten erst vom 1. Mai 1930 an.

Im Ausnahmetarif 33 (Thuringische, bohmische und 
Nurnberger Waren) wurden mit Giiltigkeit vom 13. F e 
bruar 1930 „Dresden Kónig Albert H afen“ und „Schmólln 
(Thiir.)“ unter den Sonderfrachtsatzen ais Versandbahn- 
hófe aufgenommen.

Der Ausnahmetarif 38 (Hiiute und Felle) wurde unter 
Aufhebung der bisherigen Ausgabe zum 15. Februar 1930 
neu herausgegeben. E r cnthiilt „geanderte Frachtsatze fiir 
das wurttembergische Gebiet. Erhóhungen traten nicht ein.

In der Neuausgabe sind noch ,,Kyllburg“, „Niedern- 
ha,usen (Taunus)“ und ,,Rosenheim“ ais Empfangsbahnhófe 
unter den Sonderfrachtsatz.en nachzutragen.

Der Ausnahmetarif 49 (Flachglas usw.) wird unter 
Aufhebung der bisherigen Ausgabe zum 1. Marz 1930 neu 
hera,usgegeben. Hierdurch eintretende Erhóhungen gelten 
erst vom 1. Mai 1930 an.

Im Ausnahmetarif 53 (Garnę usw.) wurden mit Gul 
tigkeit vom 13. Februar 1930 ,,H alberstadt“ und „W ester- 
hausen (Kr. Melle)“ ais Versandbahnhófe unter den Sonder
frachtsatzen aufgenommen.

D er Ausnahmetarif 55 (Wetzsteine usw.) tritt mit Ab- 
lauf des 28. Februar 1930 auBer Kraft und wird gleichzeitig 
ab 1. Marz bei Neuausgabe des Ausnahmetarifs 61 in diesen 
Tarif iibernommen. Soweit jedoch Erhóhungen eintreten, 
gelten die alten Frachtsatze noch bis zum 30. April 1930.

Im Ausnahmetarif 58 (Reis) wurde mit Giiltigkeit vom 
13. Februar 1930 „Kóln-Deutz H afen“ unter den Sonder
frachtsatzen ais Versandbahnhof aufgenommen.

Im Ausnahmetarif 61 (Porzellanwaren usw.) wurden mit 
Giiltigkeit vom 13. Februar 1930 unter den Versandbahn- 
hófen des Frachtsatzzeigers „H avelberg“ und „Monzern- 
heim“ aufgenommen.

Zum 1. Marz 1930 wird dieser Ausnahmetarif unter 
Aufhebung der Ausgabe vom 1. Juni 1929 neu herausge

geben. Der bisherige Ausnahmetarif 55 fiir W etzsteine und 
Bimsstein wird hierbei in den Ausnahmetarif 61 iibernommen. 
Eintretende Erhóhungen gelten erst vom 1. Mai 1930 an.

Im Ausnahmetarif 96 (Kalialaun usw.) wurde mit Giil- 
tigkeit vom 20. Februar 1930 „Lugau“ unter den Versand- 
bahnhófen aufgenommen.

Im Ausnahmetarif 106 (Kartoffelstarkefabrikate) wurde 
mit Giiltigkeit vom 24. Februar 1930 „Dresden Elbufer 
Altstadt“ unter den Versandbahnhófen nachgetragen.

Im Ausnahmetarif 126 (Waren aus Hanf usw.) wurden
u. a. mit Giiltigkeit vom 13. Februar 1930 unter den Sonder
frachtsatzen

Bad Blankenburg , (Thiir.),
Mannheim Hbf.,
Melle,
W esterhausen (Kr. Melle) 

ais Versandbahnhófe aufgenommen.
Im Ausnahmetarif 182 (S:eine usw.) wurden mit Giil- 

tigke.it vom 13. Februar 1930 
Hoheneggelsen,
Woltwiesche,
Zób 1 i t z - P ob er shau 

und mit Giiltigkeit vom 20. Februar 1930 
Stegenwaldhaus,
W'allenfels

unter den Versandbahnhófen nachgetragen.
Ferner wurden in der vom 15. Februar 1930 ab giiltigen 

Neuausgabe die beim Druck versehentlich fortgebliebenen 
Bahnhófe „Gladenbach“ und „Gónnern (Kr. Biedenkopf)“; 
unter den Versandbahnhófen nachgetragen.

Der Ausnahmetarif 183 (SulfLablauge) wurde unter 
gleichzcitiger Aufhebung der bisherigen Ausgabe zum 15. 
Februar 1930 neu herausgegeben.

Der Ausnahmetarif 187 (Gips und Spat) wurde unter 
gleichzcitiger Aufhebung der bisherigen Ausgabe zum 15. 
Februar 1930 neu herausgegeben.

Im Ausnahmetarif 188 (Bestimmte Artikel bei Einfuhr) 
wurden mit Giiltigkeit vom 13. Februar 1930 „Gablingen“ 
und ,,H ilter“ unter den Sonderfrachtsatzen ais Em pfangs
bahnhófe aufgenommen.

Ausnahmetarif K 193. Mit Giiltigkeit vom 1. Marz
1930 bis auf jederzeitigen Widerruf, langstens bis zum 31. 
Dezember 1930 wiiid > vorgenannter Ausnahmetarif fiir 
Fleisch-, Wurst- und Teigwaren von Stettin Hgbf. nach 
Berlin-Moabit eingefiihrt. Der Frachtsatz betragt in der 
5 t-, 10 t- und H auptklasse 127 Rpf. fiir 100 kg.

Der Ausnahmetarif gilt bei Aufgabe einer Min/dest- 
menge von 1500 t in 12 aufeinanderfolgenden Monaten. Die 
Mitteilung iibe r den Beginn des Versandes und die zu hin- 
terlegende Sicherheit in Hóhe von 3000 RM. sind an die 
Reichsbahndirektion Stettin einzusenden; ebenso ist dieser 
Stelle die Erfiillung der Mindestmenge nachzuweisen.

Der Ausnahmetarif 199 (Sammelgut) wird unter gleich- 
zeitiger Aufhebung der bisherigen Ausgabe zum 1. Marz
1930 neu herausgegeben. Die hierdurch eintretenden Erhóhun
gen gelten erst vom 15. Marz 1.930 an.

b) Deutsche Verbandtarife.
Deutsch-Tschechoslowakischer Gii.erverkehr (Verkehr 

mit deutschen Seehafenbahnhofen), Heft 8. Mit Giiltigkeit 
vom 1. Marz 1.930 werden in den Tarifen Nr. 1 (Giiter aller 
Art), Nr. 4 (Fette und Oele), Nr. 30 (Erze), Nr. 70 (Glas 
und Glas waren), Nr. 71 (Porzellanwaren) verschiedene 
Frachtsatze geandert.

w ----------------------------

iichtiges 
kaufmannisches

PERSONAL

v erm itte lt schnell und kostenfre i die

Kaufmannisdie $iellenvernifiiflung des D. H. V.
S te tt in , B o llw e r k  I B ,  F ern ru f 3 6 6 8 5 —86
Stralsund, T ribseestr. 27, F ern ru f  2116 — Stolp, KI. A uckerstr. 26, F e r n r u f  472.
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Hervorzuheben ist die Aenderung im Tarif Nr. 30 fiir 
kwa f r Abteilung A. Die Frachtsatze betragen ab 1. Marz 
!930 fiir 100 kg

v o n S t e t t i n  
nach: H ostinne 988 hć

Jindrichov na Morave 1130 ,,
Sandhybl-Supikovice 1029 „
V ratimov 1196 „

F erner wurden in den Tarif en Nr. 1 (Giiter aller Art)* 
nj1' c? ( 9 etre^ e und Mahlprodukte), Nr. 8 (Seefische), 
1 ^ \  (^^en - und Stahlwaren), Nr. 59 (Papier, Papierwaren) 

na Nr. 70 (Glas und Glaswaren) neue Stationen bzw. fiir 
ereits enthaltene Stationen Frachtsatze fiir einzelne Abtei- 

Ungen nachgetrągen.

Mit Giiltigkeit vom 1 .Marz 1930 werden an Stelle 
te 1, nń t Ablauf des 28. Februar 1.930 aufier Kraft tre- 

naen Bestimmungen der ,,Besonderen FrachtermaBigung 
128 ^ es' Tarifs Nr. 21“ unter I (Nachtrag II, Seite
w ° r 131) neue Bestimmungen, giiltig bis auf jederzeitigen 

iderruf, langstens zu I: bis zum 28. Februar 1931, ein- 
gefuhrt.

f • Durch die neuen Bestimmungen werden die Frachtsatze 
i r T, en" und Stahlwaren der Klassen 38—43 um folgende 
nc-Betrage ermafiigt:

n a c h  S t e t t i n  
a b c (I

v°n : F rystat
Liskovec u Frydku 
M oravska Ostrava-Privoz 

S vi no v - Vitko vice 
Trinec

I** 10 t 199
165

von : Dubi u K ładna
Stare K ładno

fur 10 t 115 125 135 146
fiir 15 t 100 109 118 127
von : Chomutov.
fur 10 t . f • " i . ’ 138 151 163 176
fiir 15 t 120 131 142 153
von : Kralu v -Dvur
fiir 10 t 96 105 113 122
fur 15 t 83 91 99 106
von : Stara Hut nad Berounkóu
fiir 10 t • 112 122 132 143
fur 15/t 98 106 115 124

Die ErmaJ&igungen gelten
unter a : bei Auflieferung von mindestens 35 000 t,

b * 3) . 45 000 t,
,, c: ri >> }) 55 000 t,

d • 99 X 65 000 t.
Die iibrigen bisherigen Bestimmungen werden nicht 

geandert.
c) AusSandische Tiarife. 

Polnisch-Ungarischer Verband. Mit Ablauf des 31. 
Marz 1930 tritt der Eisenbahngutertarif, Heft 1 mit den 
Nachtragen I IV und allen im Rahmert dieses Tarifs 
verląutbarten Aenderungen und Ergafizungen auBer Kraft. 
Die Ausgabe des neuen Tarifs wird besonders veróffentlicht. 

d) Verschiedenes.
Aenderungen von Bahnhofsnamen. Nachstehende Bahn- 

hofsnamen werden geandert:

fur 15 214
178

229
191

244
203

H arburg Hbf. 
H arburg U. E.
N i ed er s ch wó r s ta d t 
Sperenberg ■ 
Wilhelmsburg 
Wulsdorf

Harburg-'Wilhelmsburg Hbf- 15. 5. 30
Harburg-W ilhelmsburg U. E. 15. 5. 30
Schwórstadt 1. 3. 30
Sperenberg (Kr. Teltow) 15. 5. 30
Harburg-W ilhelmsburg Nord 15. 5. 30
W esetm im de- (Wulsdorf) 15. 5. 30

Revaler BorsenKurse.
Estlandische Kronen.

K u r s ę .

G em ach  1 20. Febr. 21. Febr. 22. Febr.
- Kfiufer | V erk Kfiufer | V erk. Kfiufer V erk
N eu york  . . 

B er°?„°n ■ • ■

_ 374.75 375.75 374 70 375.70 374.55 375.55
— 18.21 18.20 18.21 18.26 18.21 18.26

H=WngW : 
£ to c k h o lm  .
§ ”f0e - l> .g e „  :

— 89.40 90.— 89.40 90. - 89.40 9 0 . -
— 9.42 9.47 9.42 9.47 9.42 9.47_ i 100.50 101.10 100.50 101.10 100.50 101.10

100 25 100.85 100 2ó 100.85 100.30 100.90
Paris * * — 100.15 100.75 10'*.15 100.75 100.15 100.75
Ąrn * * — 14.65 14.90 14.65 !4.9C 14 65 14.90n . l5>lerd am  

Z d n ch
“ rftesel * ' ' 
^ a ila n d  .* * *
Pras ’ •

— 150 25 151.05 150 20 151. 150.20 151.—— 72.10 72.60 7210 72.60 72.10 72.60— 72.25 72 85 72.2i 72.8 i 72.25 72 85— 52 15 52.65 52.20 52.70 52.20 52.70— 19.60 2 0 . - 19.60 20. 19 60 20.—
W ien  * ’ ' — 11.10 11.30 11.10 11.30 11.10 11.30

Ûdapest' 1ârschauôwno
^skau^^eck)

— 52.75 53 35 52.80 53.40 52.75 53.35— 65 55 6625 65.55 66 25 65 55 66 25— 41.70 4290 41.70 42 90 41.70 42.90— 3 7 . - 37 60 36 95 37 f>5 .36.95 37 55— 192.75 194.25 192.75 194 2^ 192.75 194 25— 72.85 73.45 72.85 73.45 72.85 73.45

Rigaer BorsenKurse
Lettlandische Lat. (Ls.)

20. Febr. 21. Febr. 22. Febr.
Kfiuf. V erk. Kfiut. 1 V erk Kfiut. V erk .

1 araerik . D o lla r  . . 5.177 5.187 5.176 5.186 ' 5.176 5.186
1 P fu n d  S t e r l in g . . . 25.17 25.22 25.175 25.225 25.175 25.225

100 fran z. F r a n c s  . . . 20.24 20.39 20.24 20.39 20.24 20.39
100 b e lg . B e lg a  . . . . 7 2 . - 72.55 7 2 . - 72.55 7 2 . - 72.55
100 s c h w e iz e r  F ran cs 99.70 100.45 99.70 100.45 99.70 100 45
100 ita l ie n is c h e  L ire  . . 27.05 27.26 27.06 27.27 27.06 27.27
100 s c h w e d . K ronen  . . 188.90 139.60 138.85 139.55 138.80 189.50
100 n orw eg . K ron en  . 
100 d fin isc n e  K ronen  .

138.35 139.05 138 35 139 05 138.3i 139.05
138.50 139.20 138.50 139 20 138 50 139.20

100 ó sterr . S c h ill in g  . . 72.65 73.35 7265 73.35 72.65 73.85
100 ts c h e c h o -s lo w a c . Kr. 15.31 15.46 15.31 15.46 15.31 15.46
100 h o llf in d . G u ld eu  . . 207.55 208 60 207.55 208.50 207.45 208.50
.100 d e u tsc h e  Mark . . 123.50 124.15 123 50 124 15 123.50 124.15
100 fin n lfin d . Mark . . 12.96 13.08 12.96 13.08 12.96 13.08
100 estlfin d . K ron en  . . 137.85 138.55 137.85 188.55 137.80 138.50
100 p o ln . Z lo ty  . . . .  
100 l i ta u isc h e  L its  . . .

57.55 5^.75 57.55 58.75 57.55 58.75
51.40 52.10 51.40 52.10 51.40 5210

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

<Itlitteilungen 
Industrie* untf Handelskammer zu Stettin

Handel und Gewerbe.
runocker?r^nunS iiber das Ausverkaufswesen fiir den Regie- 
runf  ̂ Stettin. Im Amtsblatt der PreuBischen Regie- 
ist ° Stettin vom 25. Januar 1.930, Stiick 4, Ausgabe A, 
den p . te die folgende neue Ausverkaufsverordnung fiiir 

■^-egierungsbezirk Stettin abgedruckt:
rordnung

Qe Grund des § 7 Abs. II und des § 9 Abs. II des
(f> • ^ es gegen den unlauteren W ettbewerb vom 7. Juni 1909 

*ls 'Gesetzbl. S. 499 ff) ordne ich nach Anhórung der

zustandigen Gewerbe- und Handelsvertrettingen fiir den Um 
fang des Regierungsbezirks Stettin unter Aufhebung der Ver- 
ordnung iiber das Ausverkaufswesen vom 9. Marz 1927 
folgendes an: 10. Dez. ,

§ 1. Den nachsteheiiden Bestimmungen unterliegen Ge- 
samt- und Teilausverkaufe sowie Ausverkaufe in Form von 
Versteigerungen durch W areninhaber oder dereń Vertreter, 
wenn sic in óffentlichen Bekanntmachungen oder Mittei- 
lungen an einen gróBeren Personenkreis angekundigt werden 
und wegen bauli‘er Vcranderungen des Geschaftsraums,
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Geschaftsverlegung, Geschaftsubertragung, Auseinander- 
setzung, Geschaftsbeendigung oder wegen Aufgabe einer 
oder m ehrerer W arengattungen erfolgen oder durch Bezug 
nahme auf einen entstandenen Sachschaden (Feuer-, Wasser-, 
Rauchschaden usw.) begriindet werden.

Der Ankundigung eines Ausverkaufs steht jede sonstige 
Ankundigung gleich, die nach der Verkehrsauffassung ais 
Hinweis auf einen Ausverkauf der genannten Art zu deuten 
ist. —

§ 2. Derartige Ausverkaufe sind rechtzeitig vor der 
Ankundigung schriftlieh unter Angabe des Grundes, des Be 
ginns1, sowie des Ortes, an dem der Ausverkauf stattfinden 
soli, anzuzeigen.

Vor Beginn des Ausverkaufs ist ein vollstandiges und 
ubersichtliches Verzeichnis der fiir den Ausverkauf be- 
stimmten W aren einzureichen.

§ 3. Die Anzeige und das Verzeichnis sind der In 
dustrie- und Handelskammer zu Stettin einzureichen.

Von der Anzeige und dem Yerzeichnis sind zwei Durch- 
schlage beizufiigen.

Die Einsiicht in das Verzeichnis ist jedem gestattet.
§ 4. Das W arenyerzeichnis ist so aufzustellen, -daB 

die Uebereinstimmung seiner Angaben mit den tatsachlich 
zum Verkauf gestellten W aren nachgepriift werden kann. 
Genaue Angaben iiber' Sttickzahl, Mengen, MaB oder , Ge- 
wicht und Art sind erforderlich, in Auftrąg gegebene, aber 
im Zeitpunkt der Anmeldung noch nicht eingetroffene Waren 
sind mit genauer Angabe des Tages der Bestellung, gesondert 
aufzufiihren.

Die Anzeige und das Verzeichnis miissen von dem Ver- 
anstalter des Ausverkaufs oder von seinem Vertreter mit 
Vror- und Zunamen, bei den zur Fuhrung einer Firma Be 
rechtigten mit der Firma versehen werden.

§ 5. Die Bestimmungen der §§ 1 4 finden auf Saison 
und Inventurausverkaufe, sofern sic. ais solche in der An- 
kiindigung bezeichnet werden und im ordentlicheji Ge- 
schaftsverkehr iiblich sind (§ 9 Abs. II des Gesetzes gegen 
den unlauteren W ettbewerb) keine Anwendung.

§ 0. D ie im ordentlichen Geschaftsverkehr ublichen 
Saison- und Inventurausverkaufe diirfen hochstens zweimal 
im Jahre  veranstaltet werden. Ihre Dauer betragt je vier- 
zehn W erk tage.

Der I n v e n t u r -  o d e r  W i n t e r s a i s o n a u s  v- er -  
k a u f  beginnt:

am 1. Montag nach dem 4. Januar.
Der S o m m e r s a i s o n a u s v e r k a u f beg inn t: 
am 1. August, oder, falls dieser Tag 6in Sonntag ist, 
am 2. August;

fiir den Kreis U s e d o m - W o l l i n :  
am 15. August, oder, falls dieser Tag ein Sonntag ist, 
am 16. August.
§ 7. Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung unter- 

liegeń den Strafbestimmungen des Reichsgesetzes gegen den 
urilauteren W ettbewerb vom 7. Juni 1909 (Reichs-Gesetzbl. 
S. 499).

Stettin, den 17. Januar • 1.930.
Der Regierungsprasident.“ 

(Yergl. auch den Artikel auf Seite dieses Heftes!)
Richtlinien fiir die Durchfuhrung der Anordnung, betr. die 

Regelung der Ausverkaufe.
1. Die Industrie- und Handelskammer hat darauf hin 

zuwirken, daB der Veranstalter eines Ausverkaufs bei Ein 
reichung der Anzeige die Tatsachen anfiihrt und die Belege 
beifiigt, die zu einer Nachprufung des Grundes und der Zu- 
lass.igkeit des Ausverkaufs im gegebenen Falle erforderlich 
scheinen. '

2. Bei der Frage der Rechtzeitigkeit des Eingangs der 
Anzeige und des Verzeichnisses wird die Industrie- und Han 
delskam mer zu Stettin und das Polizeiprasidium keine Bean
standungen erheben, wenn die Anzeige spiitestens flint Tage 
vor der Ankundigung und das Yerzeichnis spatestens fiinf 
Tage vor Beginn des Ausverkaufes bei der Industrie- und 
Handelskammer eingereicht worden ist. Nach dem Gut 
achten des Kammergerichts vom (5. Juni 1929 miissen An
zeige und Verzeichnis so rechtzeitig eingereicht werden, 
daB eine ausreichende Priifung sowohl des Grundes des 
Ausverkaufs wie seiner Durchfuhrung móglich erscheint. Es 
geniigt keineswegs, daB etwa 1 oder 2 Tage vor der An
kundigung die Anzeige eingereicht wird. Die Innehaltung der 
oben angegebenen Frist wird daher auch notwendig. Bei 
Ausverkaufen, die auBerhalb Stettins stattfinden, wird an- 
statt der, fiinftagigen Frist eine solche von einer Woche ais 
angemessen gelten.

Sleuerwesen.
Fruhjahrsveranlagung 1930 zur Einkommen- und K or- 

perschaftssteuer. Fiir die Friihjahrsveranlagung 1930 zur Ein- 
kommensteuer und Korperschaftssteuer werden folgende Ab- 
schreibungs- und Durchschnittssatze vom Landesfinanzamt 
Stettin ibekanntgegeben:

1. Absetzungen fiir Abnutzung:
Ais Abschreibungssatze kommen folgende Hundertsiitze 

in Frage:
Apparate

Badeeinrichtungen
Bahnanlagen

Bahnkórper und Gleise 
Lokomotiven, Bahnwagen, 
Brucken, Weichen, Signale 

Beleuchtung
Leitungen, Rohrnetze 
Maschinen, Dynamos, Elek- 
tromoioren, Akkumulatoren, 
Batterien 

Dampfschiffe (Erl. vom 31. 5. 
A929 — S. 2528—7180)
F r a c h t d a m p f er 
Personendampfer 

Dampfkesselanlagen 
Dampfpfliige 
Destillationsanlagen 
Einfriedigungen 

ganz aus Holz 
mit Beton- u. Eisenpfosten 

Fabrikeinrichtungen 
Fahrstuhlanlagen 
Fahranlagen 
Forderanlagen 
Gasmotore
Gebaude: (vergl. Abschnitt A 

vom 30. Jan. 1930
M

10 —15 v- H. vom A nsch affu ngs-
od H erste llu n gsw ert

1 0 - 2 5  „

5 - 1 0  „

1 0 -2 0  

5 - 1 0  „

10-20

bis 4 „
v 6 ,5 ,, „

5 - 1 5  „
5 — 15 „

10-20 „
1 0 - 2 0

5— 10 „
1 0 - 1 5  „
10— 15
31/3-5 „

1 0 — 25 „
10 „

VI Abs. 2 und 3 des Erl.
- S. 2209 — 6).
\  s  s i v Fachw erk H olzbauten

Nutzungsart
S te in d eck e  B alken- Z ie g e l-  

und decke und oder 
Z iegeld ach  Pappdach Pappdach

Einf amilienhauser 
Bess erę M i et w oh 11- 

grundstiicke 
Gewóhnl. Mietwohn- 

grundstiicke 
A rb ei t er woh nh au s er 
(in besonders ungunsti- 

gen Fallen)
Geschaftshauser 
Fabrikgebaude 
Stalle
Scheunen, Schuppen 
Gerate (Fahrrader, H and wagen)

Gespanne
Lastgespanne 
Luxusgespanne

II eizungsanlagen 
Kiiline
Krahne, Hebezeuge 
K /aft wagen

Personenkraft wagen 
Lastkraft wagen 

Kontoreinrichtungen ohne Bii- 
r o maschinen
B ii r o ma s ch i n e n (S c h r e ib ma - 

schinen, Rechenmaschinen 
usw.

Laboratoriumseinrichtung
Ladeneinrichtungen
Lokomobile
Maschinelle Anlagen
Modelle
Motore
Riemen, Treibriemen
Segelschiffe
Siloanlagen
Turbinenanlagen
Werkzouge

v. H. v.
]/2

Anschaffungs-- od. Herstellungspreis 
1

2̂ 3U 1

3U
1

1
1^4

iy 4
i y 2

ly *
1

l - l  H  
l

2k

1 H
1^4

iy 4 - 2
i J/ 2
1

l 3/4 
1%  

1 1 /2 -3  
2 

l  H

3 — 4
3 - 4
3— 4

1 0 - 2 0  v. H.

1 5 -2 0  „ 
10—15 „ 
10—15 „
3Vs—5 „

5 - 1 0  „

10-20 „
10-331/3 „

10—20
10

5 - 1 0
5 - 1 0  

1 0 - 1 5
bis 100 

1 0 - 1 5  
15— 20
6 - 8  
4 - 1 0

10-20
337s

vom  A n sch affu n gs'
od. H erstellu n gsw ert
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Die vorstehenden Abschreibungssatze sollen nur ais An- 
naltspunkte fiir die Hóhe der Abschreibungen dienen. Die 
Angemessenheit der Abschreibungen ist stets von wirt- 
schaftlichen Gesichtspunkten aus zu betrachten. Die An- 
wendung hóherer Abschreibungssatze ist zulassig, wenn diese 
nach einwandfreien kaufmannischen Grundsatzen anerkannt 
werden kónnen.

Richtzahlen ais Rohverdienstsatze und Reinverdienst- 
satze vom Umsatz:

R ohverd ien st_ R ein verdien st-  
satz sa tz

Alt war enhand 1 er 30—40 v. H. 15—25 v. H.
•o lum eng es chaf t e

Blumenhandel, Bindereien, 
ohne nennenswerte eigene
G artnerei 35 45 „ 1 2 -2 2  „
desgl. mit eigener Gartnerei 35—60 ,, 18—33 ,, 

Drogerie 25 - 40 „
Kleinbetriebe 
Mittelbetriebe 
GroBbetriebe 

Eisenkurz waren 2 0 -3 4
p fb e n -  und Tapetenhandel 35—40 
Jl.emkostgeschafte (Aufschnitt) 20—30 
 ̂ischhandler . 9ft_3n

Fouragehandel 
^unkgeratehandel 
Ga st wirt schaf ten

reine Schankw irtschaften 
G astw irtschaften mit wenig 
Speisebetrieb
G astw irtschaften mit viel

' Speisebetrieb
G astw irtschaften mit Beher- 
bergung

as tw irt schaf ten m. S a a lb e trie b  
Saalbetriebe 
Kabarett 

Gemuse- und Obsthandel 
jlas- u. Pozellanwarenhandel 

und Mutzenhandel 
juno. und Photohandel 
^ohlenhandel 
Kolonialwarenhandel 
Konditoren

°hne Schankwirtschaft 
mu Schankwirtschaft 

^urschner (auch Handel mit 
i el z war en
reines Pelzwarengeschaft 
pelzwarengeschaft und An 
•ertigung bezw. Reparatur 
von Pelzwaren 

uxus-, Galanterie- und Leder 
war enhand el

iu-uUfakturwarenhandel 
^obelhandler

u - S chreibw arenhandel 
^chokoladenhandel 
^cnuhwarenhandler 
^abakwarengroBliandel 
\ r  i ,  vvarenk 1 einhande 1 
v iehhandler 

Schlachtviehhandel
utz- lincj Zuchtviehhandel 
chlacht-, sowie Nutz- und 

\\- htviehhandel 
wasęherei, Platterei

etriebe ohne Angestellte 
>> mit I —4 Angestellten

2 0 -3 0  „
1 0 - 2 0  „
3 0 -4 0  „

4 0 -5 0  „

4 0 -4 5  „

3 0 -4 0  „

4 5 — 55 „
4 0 — 50 „
5 0 - 6 0  „
65— 72 „ 
2 5 — 3 3 l/ s „
2 5 - 3 5  „
3 0 - 4 0  „
35— 40  „
20— 30 „
1 0 - 2 0  „

4 0 -6 0  „ 
b is 55

33i/s- 5 0  „

2 0 -3 5
2 0 -4 0
25—35
3 0 -5 0
2 0 -3 0
2 5 -3 5
8—12

20—30

1 5 -2 0
12 -1 8
1 0 -J 5

8 -1 8
18 -2 0
10
10-20
4 -1 0

12—20

2 2 -3 0

20 • 27

10-20

10—20 
1 2 -2 2  
1 5 -2 5  
2 0 -3 0  
8 -1 5  

1 2 -1 8  
1 0 -2 0  

’ 1 5 -25  
8—15 
8 -1 2

bis, 30 
bis 40

1 0-15

b is 25

1 0 -2 0  
8—18 
8-1K  

10—20 
10—15 
8 -1 6  
4 -  6 

1 0 -2 0

l 1/.-
2 -

2
3

70—90

W a ” ” 5~K> „
t '> Woli- und Kurzwa»ren
^adengeschafte 25—35

1 7 . - 2  >/2

4.0-60
25—40
2 0 -2 5

15—20
zu P le  R ohverdienstsatze stellen die Einnahmen nach Ad 
im T" atci'ialbcschaffungskosten  dar. Die Unkosten sind 

1 ^ 'Tnze^all zu erm itteln. Ais Unkosten sind abzugsfah ig : 
Mietc bezw . afiteilige Hausunkosten,

, {?• Lohne,
4 ^ t.^Ueru ‘ (Umsatz- und Gewerbesteuer),

Allgemeine Unkosten (Licht, Heizung, Kraft, Versichc- 
fung, Fuhr werk, Reklamo, Post- und Fernsprechge- 
buhren usw.).

des i?- ^einverdienstsatze stellen den Gewinn. im Simie, 
-mkommensteuergesetzes dar. Bei Aufstellung der Reiri-

verdienstsatze ist unterstellt, daB der Gewerbebetrieb in frem- 
den Raumen ausgeiibt wird und demgemaB Miete zu zahlen 
ist. Falls also der H andw erker oder Gewerbetreibende den 
Betrieb im eigenen H ause ausiibt, erhóht sich der Gewinn 
aus Gewerbebetrieb um die ersparten M ietausgaben (vergl. 
RFH. XXII Nr. 97 S. 322).

Ifredifsdiufz.
Eroffnete Verg!eichsverfahren.

T ag  der A n-
Firm a u. G e sc h a ftszw e ig : S itz :  ord n un g: V ertrau en sp erson :

„H aja“ , Schuhfabrik S tettin , Pom m e- 1 5 . 2 . 3 0  B iicherrevisorEdm und  
A d olf Jacobssohn rensdorferstr. 13  Zander, S tettin ,

Gr. D om str. 2 4

G ebr. A ronson, Jute- 
le inen, Sackefabrik

S tettin , W all- 10 . 2 . 3 0  Kaufm ann H einrich  
strafie 3 0  H o lste , S tettin ,

B irkenallee 41

Eingestellte Vergleichsverfahren.
Richard Thurmann, W eingrofihandlung und Spirituosenfabrik , S te ttin , M arien- 
felderstr. 1 (6 . 2 . 3 0 ) .

Eroffnete Konkursverfahren.
T a g  der A n-

N am e der F irm a: S itz : ord n un g: V ertrau en sp erson :

Nachlafi der Frau O lga  Z iegenort 2 9 . 1 . 3 0  Kaufm ann O tto
G rew e geb . Nafi 
verw . Penner

Nachlafi Fraulein A nna S w inem iin d e, Gr.
C ollatz, Inhaberin ein es Markt 14  
Pu tz- und M odew aren- 
g esch aftes

A rch itek t W illi K ortt S tettin , P ólitzer- 
Strafie 5 7 -5 8

Kruger, Z iegenort

2 . 3 0  Johannes Srocka,
Sw inem iinde, M oltke- 
strafie 12

4 . 2 . 3 0  B iicherrevisor R udolf 
A ltm ann, S tettin , 
Birkenalle 3 6

Kaufm ann Carl T hom s, S tettin , A schgeber 1 5 . 2 . 3 0  Kaufm ann Julius
Inh. der Firma O scar str. 3 -4  
Richter

Kaufm ann G eorg Leske, Lócknitz 
M anufakturwaren

Scherk, S tettin , 
A ugustap latz 1 

2 0 . 2 . 3 0  BucherrevisorEdm und  
Zander, S te ttin ,
Gr. D om str. 24

Eingestellte Konkursverfahren.
M uhlenkaufmann W alter P eter, Inh. der Firm a A d olf P eter, Sonnenm uhle 
bei G olln ow  (2 0 . 2 3 0 ) .

Uebersicht iiber die im Jahre 1929 eroffneten Konkurse 
und Vergleichsverfahren.

E roffn ete K onkurse E roffn ete V ergleichsverfahren
A m tsg e r ich t: 1928 1929 1928 1929
Stettin 54 
Altdamm
Anklam 7
Bahn —
Cammin 3
Demmin 5
Fiddichow a/Oder 1
Gartz a/Oder 2
Gollnow 5
Greifenberg 3
Greifenhagen 2
Jacobshagen 1
Lab es 2 
Massow . 1
Naugard 1
Neuwarp 1
Nórenberg —
Pasewalk 7 
Penkun
Pólitz —
Pyritz ' 5
Regenwalde —
Stargard/Pom . 1
Stepenitz 2
Swinemiinde 11
Treptow /Rega 1
Treptow/Toll. ' 3
Ueckermiinde 9
Wbłgast • 3
Wollin 2

44
7
4 
1
5 
5 
2

1
3 
1 
2
4 
2 
1

2
2
3
4 
1

10
1
1

21
1
3
o

17
1
2
1

-  1
—  1
2 —

-  1
-  3

insgesam t: 133 116 42 31
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Auftenhandel.
Kartei der am Handel mit Italien beteiligten deutschen 

Firmen. Die Deutsch-Italienische Handelskammer in Mai- 
land bittet, fur die von ihr gefiihrte Kartei der mit Italien 
handeltreibenden deutschen Firmen und dereń Ve.rtreter an 
Italien um Aufgabe derjenigen Firmen des Kammerbezirka, 
die mit Italien in Geschaftsverbind.ung stehen und dort einen 
eigenen Vertreter unterhalten. .Die Handelskammer, die die 
fragliche Kartei zur Bearbeitung der zahlreiehen an sie ge 
langenden Anfragen an deutsche Lieferanten fiihrt, hat der 
Industrie- und Handelskam m er zu Stettin die Zusicherung 
streng vertraulicher Behandlung des ihr zur Verfiigung ge- 
stellten Adressenmaterials gegeben. D i e  b e t r e f f e n d e n  
B e z i r k s f i r m e n  w e r d e n  g e b e t e n ,  d e r  I n d u 
s t r i e  - u n d  H a n d e l s k a m m e r  d i e  e r f o r d e r 
l i c h  e n A n g a b e n  z u  m a c h e m

Innere Angelegenheifen.
Beeidigung und offentliche Anstellung von Sachver- 

standigen. In der Sitzung des geschaftsfiihrenden Ausschusses 
der Industrie- und Handelskammer am 11. Februar 1930 sind 
folgende H erren ais Sachverstandige óffentlich angestellt und 
beeidigt worden:

1. Hugo B a r  a s  e h ,  Stettin, fiir P f  l a n z e n h a a r e  
(Pflanzenfasern, Indiafasern, Crin d ’Afriquć usw.);

2 W alter R i  e s c  h e l ,  Stettin, und
3. Otto Ma r q u a r d t , Stettin, fiir T a b a k  u n d  T a 

b a k  w a r e n ,  
und in der Sitzung am 18. Februar 1930:

Fritz M e g o  w,  Stettin, fiir S a l z h e r i n g e ,
Alfred D i e c k m a n n ,  Stettin, und 
H ugo R o l l e ,  Stettin, fiir L e d e r .
Verleihung von Ehreniirkunden. Von der Industrie 

und Handelskammer zu Stettin sind Ehrenurkunden fiir 
Iangjiihrige und treue Dienste verliehen worden:

1. H errn Ernst K o r d e w a n  (25 Jahre bei der Firma 
Stoewer-W erke, Akt.-Ges., vorpials Gebr. Stoewer, 
Stettin);

2. Fraulein M argarete B e n  t e r ,  Stargard i. Pom. (30 
Jahre  bei der Firma Kaiser’s Kaffeegeschaft, G. m.

' b. H.);
3. H errn Otto G l a m m  (25 Jahre bei der Hedwigs- 

hiitte Anthracit-Kohlen- und Kokeswerke Jam es Ste- 
venson, Akt.-Ges./ Stettin).

YerKehrswesen.
Warenerklarungen im Eisenbahnverkehr nach dem Aus- 

lande. Die Reichsbahndirektion Stettin hat der Industrie- 
und H andelskam m er folgendes m itgeteilt:

,,Im Verkehr nach dem Ausland hat der Absender den 
Frachtbriefen W arenerklarungen fiir die auslandischen Zoll- 
stellen beizugeben. Die von den einzelnen Zollverwaltungeri 
vorgeschriebenen Mu ster sind verschieden (W arenerklarung, 
internationale Zolldeklaration, Stammerklarung, Deklaration 
fiir die G el ei t s c h einab f e r tigu n g usw.'). Diese verschiedeneń 
Muster sollen durch eine einheitliche „Anmeldung fiir das 
Zollamt“ ersetzt werden. Im Yerkehr von Deutschland 
nach Italien, Jugoslavien, Oesterreich, Ungarn, der Schweiz 
und der Tschechoslowakei, sowie aus dem Ausland nach 
Deutschland darf der neue Vordruck im Giiter- und Express- 
gutverkehr sogleich ais W arenerklarung des Absenders ver- 
wendet werden.

Die Drucksachenverwaltungen der Deutschen Reichs 
bahn geben den neuen Vordruck erst nach Aufbrauch der 
Bestżnde an Yordrucken der alten Art "aus. Die von den 
Absendern beschafften Muster neuer Art werden im Y er
kehr mit den bezeichneten Landern angenommen. Der neue 
Yordruck ersetzt auch den deutschen Zollbegleitzettel.1-

Behandlung von Reisegepack in Italien. Wie mitgeteilt 
wird, haben sich in letzter Zeit Unzutraglichkeiten bei der 
Behandlung von Reisegepack beim Durchgang durch Italien 
efgeben. In Ventimiglia soli man sich weigern, entgegen den 
internationalen Vereinbarungen, Reisegepack, das von Frank 
reich kommt und nach Deutschland gehen soli, unter Zoll- 
verschlu6 zu befórdern. Man besteht vielmehr auf Oeffnung 
und Verzollung. Eine unmittelbare V'erletzung der interna 
tionalen Vereinbarungen diirfte hierbei nicht \rorliegen, da 
die italienischen Abfertigungsstellen zwar bemerken, daB man 
das Gepack wohl durch ZollverschluB befórdern konne, 
daB es dann aber tagelang liegen bleiben miisse. Es wird 
also auf diese Weise auf die Reisenden ein gewisser Druck 
zur Oeffnung' und Yerzollung des Gepacks ausgeiibt. Hinzu

kommt, daB das gleiche Reisegepack am Brenner noch 
einer Ausfuhrkontrolle unterzogen werden solU obwohl es 
seit Ventimiglia gar nicht aus dem Gewahrsam der Ver- 
waltung herausgekommen ist. Der Deutsche Industrie- und 
Handelstag hat sich in dieser ^Angelegenheit mit der .D eut
schen Reichsbahn-Gesellschaft in Verbindung gesetzt und von 
dort die Mitteilung erhalten, daB die Angelegenheit der Zoll- 
behandlung von Durchgangsreisegepack in Ventimiglia und 
Brenner gemeinsam mit anderen Zollfragen auf einer be- 
sonderen Konferenz mit italienischen Zoll- und Eisenbahn- 
behórden behandelt werden soli. S o l l t e n  d i e  F i r m e n  
d e s  K a m m e r b e z i r k s  a h n l i c h e  E r f a h r u n g e n  
b e i m  R e i s e v e r k  e h r n a c h  I t a l i e n  g e m a c h t  h a 
b e n ,  s o  w a r e  d i e  K a m m e r  f i i r  e i n e  e n t -  
s p r e c h e n d e  M i t t e i l u n g  d a n k b a r ,  d a m i t d i e s e  
e v 11. a u f  d e r  b e v o r s t e h e n d e n  K o n f e r e n z  m i t -  
b e h a n d e l t  w e r d e n  k ó n n e n .

Post, Telegraphle.
Uebersicht der Postpaketverbindungen von deutschen 

Hafen nach fremden Landern. (Monat Marz 1929.)

Bestim -
m ungs-

land

P ost-

schlufi

E inschif-
fungs-
hafen

d e s S  c h i f f e s O berfąhrtsdauer

A b gan g  
(u n g e fa h r1

N am e
E igentiim er

Schiffs-
?esellsch aft

bis
H afen

T age

1 2 3 4 5 6 . 7 8

Finnland S tettin 1. Marz 
1 5 . „  
2 9 . „ 
1 5 .3 0  Uhr

Nordland Rud. C hrist. 
Gribel 
Stettin * )

H elsin gfors 2

ia

a.
0
as

Q

8. Marz

15 3 0  U hr

1. Marz 
6. „  

1 3 . „
2 0 . „  
2 7 . „  
1 4 — 1800

Ilm atar

H enn y
V iadra
H en n y
V iadra
H en n y

Finnl. 
D am pfer- 

gesellsch aft 
in H elsingfors

R ud. C hrist. 
G ribel 

S tettin * )

A bo

2

2 %

IAU
T3

So
§bo-O

<

7. Marz 
1 4 . „  
2 1 . „  
2 8 .

1 5 ,3 0  Uhr

Brandbg.
Sachsen

B randbg.
Sachsen

S tettin er
D am pfer-

C om pagn ie
A .-G .

S te ttin

K otk a 2

Estland V

So
a

i . Marz 
15  „  
2 9 . „  

1 5 .3 0  Uhr

Nordland Rud. C hrist. 
G ribel 

S tettin * )

R eval 2

c.
< 7 . Marz 

1 4 . ,, 
2 1 . „ 
2 8 . ., 
1 5 ,3 0  Uhr

B randbg.
Sachsen

Brandbg
Sachsen

S te ttin er  
D am pfer- 

C om pagn ie  
A .-G . S tettin

55 2

8 . M atz 
2 2 . „  
1 5 ,3 0  Uhr

Ilm atar Finnl. D am p- 
fergesellschaft 
in H elsingfors

2

L ettland n 1. Marz 
8 . „ 

1 5 . „  
2 2 . „  
2 9 . „

H ellm uth
Ruth

H ellm uth
R uth

H ellm uth

Rud C hrist. 
G ribel 

S tettin * )

R iga 2

*) Aenderungen bleiben vorbehalten.

Yersdiiedenes.
— Der Minister fiir Handel und Gewerbe teilt mit, daB 

dem zum Konsul beim Generalkonsulat der Vereinigten 
Staaten von Amerika in Berlin ernannten H errn Raymond 
H. G e i s t  namens des Reichs das Exequatur e rte ilt 
worden ist.

Hindenburgspende. Der Industrie- und Handelskam 
mer ging ein Abdruck des zweiten Jahresberichtes der Stif' 
tung Hindenburg-Spende zu. Tnteressenten kónnen den Bo- 
richt' leisweise erhalten.
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Vertrauliche Mitteilungen iiber verschiedene Unterneh- 
rnungen. Der Industrie- und Handelskammer liegen vertrau- 
lche Mitteilungen iiber verschiedene Unternehmungen vor, 
so. iiber ein in Berlin erscheinendes Export- und Handels- 
AdreBbuch, iiber ein „Deutscher Wirtschaftsbund, Verein 
ur Handel, Gewerbe und Industrie sowie freier Berufe” 

Denanntes Unternehmen und iiber ein in Leipzig ansassiges 
T^ęitschriftenunternehmen. Legitimierte Vertreter eingetragener
'irm en des Kammerbezirks, die hieran Interesse haben, kón- 

nen auf dem Buro der Kammer Naheres erfahren.
. Verkaufsbedingungen fiir den Verkauf ehemaliger 

Kriegsfahrzeuge. Der Industrie- und Handelskammer wurden 
v°n der Dienststelle der Marineleitung zu Stettin die Ver- 
Kaufsbedingungen iiber den Verkauf der ehemaligen Kriegs- 
tahrzeuge, Torpedoboote „V 2“ , „V 3“, „V 5"  und „ T 143” 
ubersandt. Interessenten konnen die Verkaufsbedingungen auf 
aem Biiro der Kammer einsehen.

Messen und Ausslellungen.
Bilanz der Leipziger Messe. Fiir jeden einzelnen Aus- 

s eller der Leipziger Messe ist es wertvoll, sich zu vergegen- 
wart!gen  ̂ inwieweit die Beschickung der Messe seinem Be 
rieb Nutzen gebracht hat. Dabei ist nicht nur an die auf 
er Messe unmittelbar erhaltenen Auftriige zu denken, son- 

. ern auch in irgendeiner Form der W ert festzuhalten, der 
ln der Ankniipfung neuer Beziehungen und Geschaftsverbin 
c ungen und in der Aussprache mit Geschaftsfreunden liegt.

Eine Gelegenheit, sich eine derartige Bilanz der Messe- 
peschickung aufzustellen, bietet der Fragebogen des Leip- 
^iger Messeamts und des Instituts fiir Konjunkturforsehung, 

auch wieder in diesem Jahre an alle Aussteller versandt 
wird. Alle Aussteller, die den Fragebogen richtig ausgefullt 
und zuriickgesandt haben, erhalten nach Durcharbeit samt- 
^cner Fragebogen einen Vergleich der von ihnen angege- 

enen Ergebnisse mit dem Gesamtdurchschnitt ihrer Branche. 
■Uies.e MaBnahme wird von den Betrieben sehr begriifit wer- 

en, weil sie Gelegenheit bietet,' die eigenen Ergebnisse mit 
enen der iibrigen der Branche in verschiedener Hinsicht ver- 

gleichen zu konnen, ohne damit die Vertraulichkeit der gan- 
zcn Umfrage zu verletzen.

D i e  F r a g e b o g e n  w e r d e n  i n  d e n  e r s . t e n  T a -  
g e n  n a c h  B e e n d i g u n g  d e r  F r u h j a h r a m e s s e  
2 n r  S a-n ^ 1 u n ^ s o 11 e n v o n d e n  F i r m e n  b i s  z u m  

Mi i r z  a n  d i e  f i i r  s i e  z u s t a n d i g e  I n d u s t r i e -  
^ n d H a n d e l s k a m m e r  a u s g e f u l l t  z u r i i c k g e g e -  

e n  w e r d e n .  Der Gesamtbericht diirfte im April 
seheinen. 1 ‘

Der

10463

10466

10472

10478

10515

-10534

10660

10676

10701

10710

10775

10795

10796

10930

10931 

11015

10467

Angebofe und Nadtfragen.
H a g  e n  i. W'. %ucht zum Verkauf von Eisenwaren 
und Baugeriiten an Hoch- und Tiefbaugeschafte einen 
V ertreter fiir Stettin und Umgegend, ev. auch fiir 
gróBeren Bezirk.
W a r s c h a u  móchte Vertretung gróBerer deutscher 
Firmen fiir Polen iibernehmen, und z war haupt- 
lich fiir Bau- und liandelstechnische Artikel, Ma- 
schinen- und Eisenkonstruktionen. — Sollte die deut
sche Industrie in Polen Fabriken oder Zweiggeschaftc 
einrichten wollen, so werden dort die Yorarbeiten und 
Informationen unentgeltlich vorgenommen.
K e u s  (Spanien) sucht Geschaftsverbindung mit Fa- 
brikanten, GroBhandlungen sowie Firmen, die . sich

mit dem provisionsweisen Verkauf folgender Artikel 
beschaftigen:
F e l l e  von Ziegen, Zicklein, Schafen, Lammern, 
Kaninchen,
W i ld  f e l  1 e von Fiichsen, Mardern, Steinmardern, 
Wildkatzen, Dachsen, Luchsen und Ottern. 
S m y r n a  sucht Vertreter fiir den Verkauf von Sul- 
taninen.
C a n d  i a (Kreta) sucht fiir den Verkauf von Sul- 
taninen und Rosinen geeigneten Vertreter. 
M a n n h e i m  sucht gut eingefiihrten Vertreter der 
Parfiimeriebranche fiir denV ertrieb von Puderąuasten, 
Puderschwammen und Gesichtstiichern.
V i 1 a N o1 v a d e  G a d a  (Portugal) sucht Ga- 
schaftsverbindung mit hiesiger Weinfirma, die die 
Vertretung einer groBen W ein-Exportfirma Portugals 
iibernehmen will.
N e a p e l  sucht fiir den Verkauf von Haselniissen, 
HaselnuBkernen, Walniissen usw. Vertreter.
L o n d o n móchte Agentur erster Zuckerfabriken 
und -exporteure iibernehmen. %
T a i l f i n g e n  (W iirttemberg). Trikotwarenfabrik 
sucht fiir den Vertrieb ihrer Erzeugnisse einen Ver- 
tre te r , ' der bei M anufakturwarengeschaften und 
Wvarenhausern gut eingefiihrt ist.
Pinsel- und Farbbiirstenfabrik in L o h n e  i. Olden 
burg sucht Geschaftsverbindung mit Lack- und Far- 
benhandlern, die fiir den Bezug von Malerringpinseln 
und Deckenbiirsten Interesse haben.
L e i p z i g  sucht fiir den Vertrieb von elektrischen 
Heiz- und Kochapparaten im hiesigen Bezirk gut 
eingefiihrten Vertreter.
B a r i  (Italien) sucht Geschaftsverbindung mit hie
sigen Agenturfirmen fiir den  Absatz von getrockneten 
Friichten.

furL i t a u e n  móchte Yertretung deutscher Firmen 
die baltischen Staąten iibernehmen.
H a m b u r g  sucht Geschaftsverbindung mit hiesigen 
Gartensamereien-Handlungen pp., die Interesse an 
dem Bezuge von Raffiabast haben, der zum Veredeln 
von Rosen, Obstbaumen usw. Verwendung finden 
kann.
Metallwerke in K ó l n - R i e h l  suchen einen Ver 
treter, der bereits industrielle W erke vertritt und gute 
Beziehungen zu Maschinenfabriken, W alzwerken, 
Hiitten, chemischen Fabriken usw. unterhalt. 
S c h m i e d e f e l d  (Kr. Schleusingen) sucht Ver- 
treter fiir den Vertrieb von

1. Zimmer-, Fenster-, Bade-, Fieber-, chem. techn. 
Thermometern und sonstigen Thermometern fiir 
industrielle Zwecke, ferner Barometern,

2. gut bewahrten Reklamethermometern; letzterer 
muB bei Reklameunternehmungen und in der 
reklameverbrauchenden Industrie gut eingefiihrt

11022 Fischraucherei in A l t  o n a  sucht Vertreter fiir den 
Verkauf von Fischraucherwaren und Marinaden.

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

‘Frachtenm urM .
t- Stettiner Seefrachtenmarkl. S t e t t i n ,  22. Februar. 
v tettm Stockholm 560 tons Roggen Kr. 71/2 Miirz; .Stettin- 
1 emel 6/700 tons Zucker 6/6 Miirz; Stettin f lo lb aek  500 
ons Hafer Kr. 8.- Marzende; Stettin—Bristol 8/900 tons 
a ‘er 10/6 11/— p p t; Oslofjord- Kolberg 300 tons Dw fiir 

tn °  Rni- 8.— per ton ppt; Oslofjord—Greifswald 400
ns Dw fiir Blockeis Rm. 8.— per ton ppt; Stralsund oder 
ostock-Dover 385 tons Hafer 11/6 ppt; Stralsund—Rotter- 

7jn* tons Roggen . Hf 1. 3.75 Miirz; W ismar—Liverpool
0 tons Hafer 13/— Marz; Kónigsberg- Larne 835 tons 

ulose 12/ 13/- Ende Miirz; Kónigsberg*—Preston 550

tons Zellulose 12/ 13/ Endo Marz; Kónigsberg—Sou- 
thampton 350 tons Weizen Hafer 12/ ppt; Stralsund- Stolp- 
miinde rangę Cardiff 5/600 tons Hafer 13 - - 14/— ppt; 
Stolpmiinde -Rotterdam  15/2000 tons Roggen Hfl. 3.50 ppt.

M o t o r - S  e g l e r :  Stettin—Esbjerg 200 tons H afer 
Kr. 8.- per ton Miirz; Stettin—H alm stad/Y stad 2 JLóschhiifen 
250 tons Roggen Kr. 63/i Miirz; Stettin - nórdl. Aarhus 80/125 
tons Roggen Kr. 6.75, nórdl. Aalborg Kr. 7.75; Krageroe— 
Stettin 200 tons Feldspat Rm. 71/0 8. ; Kóping -Stettin  
200 tons Feldspat Rm. 71/2-
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GleichsnacItricMenstelle  
f iir  ZŁuficnhundel in  Stettin ‘Bezirlc Tcm m ern, Grenzm arle.

Bei der Reichsnachrichtenstelłe fiir AuBenhandel in 
Stettin, Bórse II, sind u. a. die nachfolgend aufgefiihrte,n 
Nachrichten eingegangen. Diese, kónnen von interessierten 
Firmen in der Geschaftsstelle der Reichsnachrichtenstelłe 
eingesehen oder abschriftlich bezogen werden.
T u n i s .  Die Salzindustrie, Absatzmóglichkeiten fiir deutsche

Maschinen.
B r i t i s c h . - M a l a y a .  Absatz deutscher Waren.

Chinas industrielle Entwicklung im Jahre 1929. Ueber 
Chinas industrielle Entwicklung und das Maschinengeschaft 
im Jahre  1929 liegt der Reichsnachrichtenstelłe ein Bericht 
vor, den Interessenten von der Stelle erhalten kónnen.

EigentumsvorbehaIt in der Schweiz. Ueber die Frage 
des Eigentumsvorbehalts in der Schweiz ist von einem Zii- 
richer Anwalt ein Gutach ten erstattet worden, das folgenden 
W ortlaut hat: „Nach dem Zweck und der Ab sich t des 
Gesetzes kann der Vorbehalt des Eigentums im Sinne von 
Art. 715 des śchweizerischen Zivilgesetzbuches nur in Ver- 
bindung mit einem Kaufvertrage zur Anwendung kommen(. 
In diesem Sinne hat sich das Bundesgericht schon wieder- 
holt ausgesprochen (vgl. z. B. amtliche Sammlung der bun- 
desgerkhtlichen Entscheidungen, Bd. 39 I 153 oder 39 II 
519). Danach wurden die Vorschriften iiber den Eigentums- 
vorbehalt nicht Anwendung finden, wenn die Sachen in Kon- 
signation oder in Kommission einem Vertreter iibergeben 
werden zum Zwecke des W eiterverkaufs an die Kund- 
schaft, denn in diesem Falle liegt im Verhaltnis zwischen dem 
Geschaftsherrn und dem V ertreter kein Kaufvertrag vor. 
Dagegen kann natiirlich der Vertreter mit dem Kunden, 
dem er die W are im Auftrag seines Geschaftsherrn ver- 
kauft, im Namen des letzteren einen Eigentumsvorbehalt ver- 
einbaren und im beziiglichen Register eintragen lassen. Ich 
halte demgemaB dafiir, daB fiir Konsignationslager und 
Kommissionsware usw. die Bestimmungen des Eigentums- 
Yorbchaltes nicht zur Anwendung kommen. Dagegen muB 
natiirlich aus dem Vertragc zwischen dem Geschaftsherrn 
und dem Vertręter deutlich liervorgehen, das letzterem die 
W are nur in kommission oder in Konsignation iibergeben 
wird, so daB er also nicht Eigentiimer der Ware, sondern 
Stellvertreter im Besitze des Eigentiimers wird. Das E igen
tum bleibt in diesem Falle beim Geschaftsherrn. Eine Ge- 
fahr besteht in diesem Falle in Bezug auf das Retentions- 
recht des Vermieters des Vertreters, indem ohne besondere 
Benachrichtigung der Vermieter annehmen darf, daB die 
samtlichen von seinem Mieter eingebrachten Sachen, also 
auch Kommissions- und Konsignationsware, dem Mieter ge- 
hóren . Um in diesem Falle die Interessen des Eigentiimers

der Kommissions- und Konsignationsware zu schiitzen, ist es 
notwendig, daB dem Vermieter beim Einbringen der Sachen 
davon Kenntnis gegeben wird, daB diese Sachen nicht dem 
Mieter (Vertreter), sondern dem Geschaftsherrn gehóren. 
Dies braucht nicht bei jeder Sendung besonders zu ge- 
schehen, sondern es kann auch der Vermieter durch eine 
allgemeine Mitteilung davon in Kenntnis gesetzt werden, 
daB die in das M.ietobjekt einzubringenden W aren nicht dem 
Mieter gehóren. WeiB dies der Vermiete;r, so kann er an 
diesen Sachen auch kein Retentiónsrecht ausiiben (Art. 
273 O. R.). Mit Riicksicht auf die vorstehenden 
Ausfiihrungen kann ich mitteilen, daB die Eintragung 
des Eigentumsyorbehalts an Kommissionsware nicht nur 
nicht iiblich, sondern in der Schweiz gesetzlich nur dann 
denkbar ist, wenn das Eigentum an den W aren durch einen 
Kaufvertrag auf den Vertreter iibergeht, oder besser gesagt, 
wenn die Gegenstande zu dem Zwecke iibergeben werden, 
daB der Em pfanger spater daran Eigentum erwerben soli 
gegen Bezahlung des entsprechenden Entgelts.“

Danisches Handbuch „Danemark“. Das von dem dii
nischen AuBenmimsterium und dem danischen Statistischen 
Amt alljahrlich herausgegebene Handbuch ist dieses Jahr 
in deutscher Sprache erschienen. Der Preis des Buches 
steht noch nicht fest, es wird im Buchhandel ungefahr
5 Kronen kosten.

Der Landbau in Niederlandisch-Indien. Der Reichs- 
nachrichtenstelle ging eine Arbeit iiber den Landbau in N ie
derlandisch-Indien zu. Sie ist im wesentlichen ein Auszug 
aus einer vom Centraal-Kantoor voor de Statistik herausgege- 
benen Broschiire uber „De Landbouwexport-Gewassen vand 
Nederlandsch-Indie in 1928“ . Zweck der Arbeit ist, ein 
Bild von der Bedeutung Niederlandisch-Indiens fiir den Welt- 
markt zu geben, und zwar sowohl in seiner Eigenschaft ais 
Produzent, ais auch im Hinblick auf seine Konsumtiv;kraft. 
Interessenten kónnen den Bericht leihweise von der Stelle 
beziiehen.

Warnung vor auslandischen Firmen. E s  w i r d  d a r 
a u f  a u f  m c r k s a i n  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 c  1 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 ć h e  F i r  m e n  u n ’g ii 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 ł e  
i n  e i n e r  b e s o n d e r e n  K a r t e i  g e s a m m e l t ,  d i e  
v o n  I n t e r e s s e n t e n  i n  y 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 .

Stóuerkalender fiir den Monai Marz 1930.
V*on Rechtsanwalt 'D r.

5. M arz:
Abfiihrung der im Monat Februar einbe- 
haltenen Lohnabzugsbetrage, soweit die 
Abfiiłirung nicht schon bis zum 20. Fe
bruar erfolgen muBte. Gleichzeitig Abgabe 
einer Erklarung iiber den Gesamtbetrag 
der im Monat Februar einbehaltenen 
Betrage.

10. Marz:
Zahlung der Hundesteuer in Stettin.

15. Marz:
1. Zahlung der Lohnsummensteuer fiir 

den Monat Februar, soweit eine solche 
Steuer erhoben wird. In Stettin ist 
diese Zahlung erst am 20. Marz fallig.

D e l b r i i c k ,  Stettin.
2. Zahlung der Grundvermógensteuer fiir 

den Monat Marz 1930 fiir alle nicht 
land- oder forstwirtschaftlich genutzten 
Grundstiicke.

3. Zahlung der Hauszinssteuer fiir den 
Monat Marz 1930.

20. Marz:
1. Zahlung der Lotóisummensteuer in 

Stettin.
2. Abfiihrung der in der Zeit vom 1.—15 

Marz 1930 einbehaltenen Lohnabzugs- 
betrage, wenn sie fiir den ganzen Be- 
trieb 200 Reichsmark iibersteigen.

Ob im Monat Marz eine Gewerbe- 
steuererklarung abzugeben sein wird, steht 
gegenwartig noch nicht fest.

2
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Mitteilungen des Gro$łiandclsverbandes Stettin e. V.
i Tagung ^es Reichsausschusses des Reichsverbandes 

aes Deutschen GroB- and Ueberseehandels e. V. Die Ge
sa^ l a ge des GroBhandels, wie die schicksalsschweren Ent 
Cneidungen,, vor denen das Parlament im gegen wartigen 

yUgenblick steht, hatten das Priisidium des Reichsverbandes 
.• deutschen GroB- und Ueberseehandels e. V. veranlaBt, 
£  zustandigen Organe des Reichsverbandes des Deutschen 

rob- und Ueberseehandels zu einer Aussprache nach Berhn 
zu 'buten.

Die Besprechungen, die unter sehr zahlreicher Betei- 
igung aus allen Teilen des Reiches in diesen Tagen unter 
epi Vorsitz von H errn Geh. Kommerzienrat Dr. Louis 

Berlin, stattfanden, fanden ihren Ausklang in einer 
G^A saussc^u6sitzung des Reichsverbandes des Deutschen 

roli- und Ueberseehandels, in der die wichtigsten Probleme 
wurd ^ ro^kandels *n folgender Tagesordnung behandelt

■*' Die finanzpolitische Lage.
Herr PreuB. Finanzminister Dr. Hoepker-Aschoff.

• Zur Kreditlage des deutschen GroBhandels.
Herr Dr. Deutsch, i. Fa. Simon Bohm, Berlin.

• Industrie- und GroBhandel.
H err Abraham Frowein, M. d. RWR.

• Einzelhandel und GroBhandel.
• _ H err Heinrich Beythien, M. d. R.

Selbsthilfe des GroBhandels. 
r- 5 .err Ziegler, i. Fa. Rud. Flume, Berlin.

• Fórderung des deutschen AuBenhandels durch den Ex- 
porthandel.
H err Kruse, i. Fa. Wiechers & Heim, Hamburg. 

t Die Beratungen fanden ihren AbschluB in folgender 
EutschlieBung.
Si .”Die Not der deutschen Wirtschaft ist offenkundig. 
£-e lst so groB, daB die Steuerkraft schon jetzt versajgt. 
t ne Erhohung der Steuern ist deshalb n i c h t  n u r  u n -  

r a g . b a r ,  s o n d e r n  z w e c k l o s .  Im Gegenteil ist 
e u e r s e n k u n j J  unerlaBlich.

Steuersenkung ist moglich, wenn unter V e r z i c h t  auf ,  
a r t e i p o l i t i s c h e R ii c k s i c h t e n der ernste Wille 

U°r^ancIen ist, unter allen Umstanden bei der óffentlichen 
and an den vermeintlichen Aufgaben abzubauen und die 
usgaben nach der persónlichen und sachlichen Seite auf 
as auBerste zu beschranken.

Jedes Finanzprogram m ist u n a n n e h m b a r , das 
nicht mindestens eine s o f  o r t i  g e wesentliche Senkung der 
die Wirtschaft besonders belastenden direkten Steuern in 
einer Form enthalt, um die alsbaldige Bildung n e u e n  K a -  
p i t a l s  zu ermoglichen. Nur eine solche Finanzpolitik kann 
die Wirtschaft beleben und es ihr ermoglichen, die sozial- 
politisch berechtigten Forderungen zu erfiillen.

Da diese Erwagungen in Uebereinstimmung stehen 
mit den Erklarungen und Versprechungen, welche die ge 
genw artige .Reichsregierung noch in jiingster Zeit in feier 
licher Form abgegeben hat, so erwarten wir mit Bestimmt- 
heit, daB die Reichsregierung sich von dieser Auffassung 
durch keinerlei Erwagungen oder Riicksichten abdrangen 
lassen wird.

Nur die Aufsammlung neuen Kapitals wird dem GroB 
handel die Rentabilitat seiner Betriebe und damit die Vor' 
aussetzungen zuriickgeben, seine. volkswirtschaftlichen Auf
gaben zu erfiillen. Diese Steigerung seiner wirtschaftlichen 
Kraft wird auch seine W’ettbewerbsfahigkeit gegeniiber dem 
Auslande erhóhen un d .es  damit dem jetzt zuriickgedrangten 
deutschen Ausfuhrhandel, namentlich nach Uebersee, er- 
leichtern, seine alte Stellung auf dem W eltm arkte zuriickzu- 
gewinnen.

Der ReichsausschuB begriiBt die weitgehende Aner- 
kennung der Funktionen des GroB- und Ueberseehandels 
durch die Berichterstatter aus Industrie und Einzelhandel 
auf der Tagung. Nur in einer weitgehenden Z u s a m  m e n - 
a r b e i t  kann die Gewahr dafiir gesehen werden, daB Fehl- 
leitungen von Kapitał im Aus- und Aufbau von wirtschaft- 
lich unnotigen Vertriebs- bzw. Einkaufsabteilungen vermieden 
werden. Andererseits ist der GroBhandel sich bewuBt, daB 
er seine Aufgaben der Volkswirtschaft gegeniiber, am 
billigsten die Warenverteilung der Giiter im GroBen sicher- 
zustellen, nur dann wird erfiillen kónnen, wenn er seiner 
seits auch diejenigen SelbsthilfeinaBnahmen in den Betrieben 
trifft, die eine m o d e r n e  B e t r i e b s f ii h r u n  g erfor 
derlich machen. Das Festhalten und Verharren-W ollen an 
einer veralteten Betriebsfiihrung wiirde selbstverschuldeten 
Ruckschritt bedeuten und es werden deshalb erneut und 
dringend alle Bestrebungen zu unterstiitzen sein, dereń Ziel 
darauf gerichtet ist, die Wlircn- wie auch die IJnkostenkon- 
trolle in den Betrieben auf das ścharfste durch Vergleiche 
stiindig zu beobachten.“

Nadiriditen des Verbandes des Stettiner Einzelłiandels e. V. Stettin.
»,^ ‘rtschaftliche GeschaftsfUhrung im Einzelhandel44

V gekiirzt „W G E"j. Herausgegeben von Dr. II. W a l t e r ,  
bemeinsam mit der ,, Verkaufsberatung der Hauptgesmein- 
un f  ^ Cs Deutschen Einzelhandels. yerlag  fiir Wirtschaft 
AT ęrkehr, Stuttgart, Pfizerstr. 20 und Wien I, HeBgasse 7. 
TT°fla t̂lich 1 Heft von 32 Seiten. Probeabonnement auf 3 
H efte RM. 4,50.

Geschaftsfiihrung im Einzel-

di

ha i i^le oW irtschaftliche
^ n. el ‘ veróffentlicht im Februarheft die von der Hauptge- 
n einsphaft des Deutschen Einzelhandels geschaffene ein 

eitriche Unkostengliederung fiir Einzelhandelsgeschafte, die 
„ ® Grundlage einer einheitlichen Auftcilung der Unkosten- 
j  ei) lm geśamten deutschen Einzelhandel bilden und da 

Tc“ .. Gemeinschaftsstatistiken ermoglichen soli. Ihr Ziel, 
k r hóheren Wirtschaftlichkeit des deutschen Einzelhandels- 
rei h ^ eS ^ eizutragen, kann diese Unkostengliederung nur er- 
si„' .ei?’ wer>n móglichst alle deutschen Einzelhandelsbetriebe 

Slch zu eigen machen.

Ferner gibt ein interessanter Aufsatz ,,Konzernorga 
nisation" einen Ueberblick iiber die Faktoren und Organi- 
sationsmaBnahmen, die fiir die Gesamtorganisation eines 
W arenhauskonzernes von entscheidender Wichtigkeit sind 
und trotz der Vielzahl von zusammengeschlossenen Waren- 
hausern die Einheitlichkeit des Handelns und den Ueberblick 
iiber das Ganze wahren.

Ein Aufsatz „Schaffen Sie neue Ąrtikel“ regt an Hand 
einiger praktischen Beispiele zur Schaffung neuer niitzlicher 
Artikel an. — Die ubrigen, nicht weniger anregenden Bei- 
trjige, seien noch kurz aufgefiihrt: ,,Anzeigenwerbung oder 
nicht ?“ „D ie psychologischen Grundlagen der Verkaufer 
schulung“ —- „Umsatz, Umsatz, Um satz“ - ,,ZugartikeI 
oder Spezialangebote ?“ „Die Nachbehandlung des um- 
tauschenden und des reklamierenden Kunden“ .

Endlich enthalt das Heft noch ein systematisches In- 
lialtsverzeichnis, das zeigt, welch inhaltsreiches Nach- 
schlagewerk die nach dem Gliederungsplan gesammelten 
Aufsatze bilden. (

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

•u n ii

OTTO KORTHMANN, Stettin-Grabow
Fernsprecher 36301

Pommersche Fleischwaren-Fabrik
5 empfiehlt ais Spezialitat ihre erstklassigen Qualitaten in Roha und Kochwurst.
an.,---------- lllire
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Aus der Stettiner Konfehtionsindusine.
HerrenhleiderfabriK Wilhelm Vordemfelde.

Eine der fiihrenden Firmen der Stettiner Konfektions- 
Industrie ist die

Herrenkleiderfabrik Wilhelm Vordemtelde,
die schon seit 1894 besteht und von dem jetzigen Inhaber, 
H errn Wilhelm Vordemfelde, seit dem Jahre 1915 geleitet 
wird. Das Unternehmen beschaftigte sich bis 1915 /aus- 
schlieBlich mit der Anfertigung von Herrenbekleidung aus 
emgesandten Stoffen und nahm nach dieser Zeit auch die 
Fabrikation aus eigenen Stoffen auf. H err Vordemfelde wid- 
mete sich besonders diesem Produktionszweige und er- 
reichte durch seine groBe Sachkenntnis und Tatkraft, daB 
sein Betrieb heute in der Konfektions-Industrie die Fiihrung 
hat. —

Einen groBen Aufschwung nahm die Firma nach dem 
Kriege, nachdem die deutsche W irtschaft wieder zu einiger- 
maBen geordneten Zustanden zuriickgefunden hatte. Der 
Betrieb wurde groB und immer groBer und steht gegen- 
wartig kurz vor dem Beziehen eines neuen Fabrikgebaudes 
in der TurnerstraBe. Das neue Haus ist mit allen Errungen- 
schaften moderner Technik ausgestattet. GroBe, helle und 
luftige Raume werden demnśichst zu einer noch gesteigerten 
Leistungsfahigkeit beitragen, werden den ganzen Fabri- 
kationsprozeB yereinfachen und sollen so zu einer noch 
besseren Bedienung der Kunclschaft fiihren. Das alte Ge- 
baude ist dem Unternehmen zu eng gewprden, ein neue<? 
muBte und konnte erbaut werden, in der heutigen, schweren 
Zeit voller wirtschaftlicher Riickschlrige ein besonders deut-

Ans der pommersdten
Ernst Brediler, Erste Greifenhagener

Nur einige 20 km sudlich von Stettin befindet sich auch 
in Greifenhagen, das inmitten einer landwirtschaftlich b e 
sonders begiinstigten Gegend liegt und in Folgę der guten 
WasserstraBen und Eisenbahnverbindungen einen schnellen 
Zugang zu den Hauptverkehrswegen bietet, ein bedeutender 
Zweig unserer Fleischwaren-Industrie.

Im steten unaufhaltsamen Aufstieg, der nur durch den 
Krieg unterbrochen wurde, entwickelte sich die Erste Greifen
hagener Wurst- und FleischkonsCrvenfabrik Ernst Brechler, 
seit ihrer im Jahre 1886 erfólgten Griindung zu ihrer heutigen 
GroBe, die durch die im yorigen Jahre erfólgten Umwandlung 
von einer offnen Handelsgesellschaft in eine Aktiengesellschaft 
ihren besonderen Ausdruck erhielt. Wohl war durch die im 
Laufe der Zeit entstandenen Erfordernisse eine auBerliche 
Aenderung der Gesellschaftsform notwendig; die innere Kon- 
struktur, die eine Gewrahr fiir eine weitere erfolgreiche T atig
keit bot, blieb unverandert, d. h. samtliche Aktien blieben im 
Familienbesitz und die Leitung der Gesellschaft wird auch 
wreiterhin ausschliefilich von Familienmitgliedern ausgeiibt.

Aus der reichen Entwicklungsgeschichte dieser Greifen- 
hagner W urstfabrik seien nur die letzten beiden markanten

liches Zeichen fiir die Leistungsfahigkeit und Finanzkraft 
der Firma und ihrer groBen Beliebtheit bei der Kundschaft- 
W oher kommt diese — wird sich mancher fragen -—? Wic 
der Einzelne dadurch beliebt wird, daB man ihm unbedingtes 
Vertrauen schenken kann, so ist es auch mit einer Firma — 
und in dieser Beziehung legt gerade die Firma Vordemfelde 
den groBten W ert darauf, durch ein absolut einwandfreies 
Produkt, das allen Wiinschen der Kundschaft gerecht wird, 
und streng reellen Geschaftsgrundsatzen, bei den Kunden 
das BewuBtsein — absolut zuverlassig bedient zu werden — 
zu erwecken. Alles Uebertriebene ist der Firma fremd, 
obgleich sie sich immer in sehr elastischer Weise dem je- 
weilig herrschenden Geschmack anpaBt und alle Knifte 
daran setzt, moderne, gute und doch preiswerte Beklei- 
dungsstiicke zu liefern und zwar in den mittleren und hohen 
Preislagen, vom einfachen Bukskin-Anzug bis zur feinsten 
Gesellschafts-Bekleidung.

Ihr besonderes Augenmerk hat die Firma auch auf 
die Ausgestaltung ihrer MaBabteilung gelegt, die nunmehr 
Einzigartiges zu leisten im Stande ist und infolge der Be- 
triebsrationalisierung im neuen H ause eine groBe Steigerung 
erfahren konnte. Nicht unerwahnt soli bleiben, daB die 
Firma nach wie vor ihre alte Spezialitat, Bekleidungsstiicke 
fiir „dicke“ H erren herzustellen, aufrecht erhalt und diese 
in der TurnerstraBe noch weiter ausbaut.

Móge die Firma Wilhelm Vordemfelde sich weiterhin 
m gleichem MaBe wie bisher entwickeln und im n eu en  
Kleide neue Erfolge erringen.

Flelsdiwarenfndusfrie.
Wurs!" und Fleidikonseryen-Fabritt.
Merkzeichen erwahnt: Im Jahre 1925 wurde die Fabrikation 
in einem mit allen Mitteln der Neuzeit ausgestatteten Fabrik- 
neubau aufgenommen, und vor einigen Wochen erfolgte d ie 
Inbetriebnahme eines eigenen Schlachthofes in Mescherin, 
das in seiner Ausfiihrung und Einrichtung mit allen tech- 
nischen Neuerungen versehen und so in seinen AusnutzungS' 
moglichkeiten kaum zu iibertreffen ist. Interessant ist hier
bei, daB dieses durch einen Umbau entstandene Schlachthaus 
friiher ein Tanzsaal war, welcher unter dem Namen ,,Mesche- 
riner Sommerlust“ sehr bekannt war. Die H erren Tierarzte 
H erda und Dr. Behrens aus Gartz haben die tierarztliche Un- 
tersuchung ubernommen.

AuBerordentlicher Vorliebe erfreuen sich die F a b r i k a t e  
der Ersten Greifenhagner Wurst- und Fleischkonseryenfabrik 
Ernst Brechler, Greifenhagen, in Berlin, Mittel- und W e s t' 
deutschland; ihre Absatzgebiete dehnen sich aber immer 
mehr und mehr nach allen Richtungen des Reiches ausv 
Der Versand nach Berlin geschieht entweder durch regel' 
maBige W aggonladungen oder durch eigene Lastautos, sowie 
Post- und Bahnversand nach allen anderen Gegenden.

Verschiedenes.
Dem

Steinwerk Dahl, Kommandit-Gesellschaft,
war bei dem Baii des Ufapalastes eine wichti^ge Aufgabe 
iibertragen worden. Sie hatte der Ufa das Kleid anzuziehen, 
das sie heute dem Beschauer so reprasentativ und festtich 
erscheinen laBt. Es galt die Yerkleidung der Pfeiler und 
des Mauerwerks vom ErdgeschoB bis zur Hohe des 2- 
Stockwerks mit Muschelkalksteinplatten vorzunehmen, die 
Gesimse aus demselben Materiał zu gestalten und alle 
Fensterum ralimungen sowie die Hauptgesimsę, die aus Kunst- 
stein hergestellt sind, steinmetzmaBig zu bearbeiten. Es sei 
an dieser Stelle betont, daB diese Verkleidung sich eng an 
die Bauglieder schmiegt, der gegebenen Architektur folgend

nichts verbirgt oder yortauscht. Sie bedeutet lediglich eine 
Veredlung der tektonischen rauhen AuBenflache des BaU' 
kórpers. Das Steinwerk Dahl unterzog sich dieser Auf' 
gabe entsprechend seinem guten Rufę mit der auBersten Gc- 
wissenhaftigkeit zur gróBten Zufriedenheit der Bauleitung- 
So yerdankt die Ufa wie manche andere Fassade im Stadt' 
bild, es sei an das Weinhaus Ohlen, an das Kaufhaus BlU' 
menreich, an die Fassade Nentwich erinnert, einen w e s e n t '  
lichen Teil seiner ansprechenden auBeren Erscheinung der 
exakten und sauberen Arbeit dieses Werkes, das durch seine 
kunstlerische und technische Leitung, sowie durch den 
Stamm hochąualifizierten Arbeiter berufen erscheint, nicl^ 
nur im Grabmalgewerbe, sondern auch im Baugewerbe eine 
fiihrende Rolle zu  spielen.
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Neue Sfoewer-Erfolge.
F f i Fortsetzung der vorjahrigen auBergewóhnliche&i 
. < errangen die Stoewer-Fabrikate zwei neue bedeu-
^ende Siege. In der Rallye Monte Carlo wurde Frau Regie- 

Schultze auf ihrem serienmaBigen bisher
4.Uh°V° km gelaufenen Stoewer-8 15/80 PS trotz erst ein- 
janriger Fahrpraxis dank der guten Fahreigenschaften des

zuverlassigen deutschen Fabrikates mit der silbernen Plakette 
ausgezeichnet. Bei der W inter-Zielfahrt Kolberg—Garmisch- 
Partenkirchen 1000 km ist der Stoewer-8-Sport „Gigant 80“ 
des H errn Gneomar von Natzmer mit dem  I. Preis bedacht.

Ein bem erkenswerter Saisonbeginn fiir die Stettiner 
Qualitats-Fabrikate.

Singer-Nalimasdlincii, Aktiengesellschaft.
Wer einmal Gelegenheit gehabt hat, einen Blick in das

Singer-Nahmaschinen werk
Wittenberge an der Elbe zu werfen, wird iiberrascht sein 

n. den gewaltigen, in jeder Hinsicht vorbildlich eingerich- 
Fabrikationsstatten. Die groBziigigen in W ittenberge, 

kat zwischen Berlin und Hamburg, gelegenen Fabri-
lonsanlagen geben die Ernahrungsbasis fiir eine ganze 

li^h C Stadt ab. Es ist deshalb nicht weiter verwunder- 
die Singer Nahmaschinen Aktiengesellschaft mit 

r?n ca- 10 000 Arbeitern und Ahgestellten das gróBte 
fuhrende Unternehmen seiner Art auf dem Kontinent ist.

Das rote Singer „S “ wurde im Laufe von mehr ais 
sechs Jahrzehnten erfolgreicher Arbeit in weitesten Kreisen 
zum Wahrzeichen der Qualitat. Die einzig dastehende um- 
fassende Yerkaufsorganisation der Singer Nahmaschinen 
Aktiengesellschaft dehnt diesen Willen zur Qualitatsleistung 
auch aut den Kundendienst durch ein System von mehr ais 
900 iiber ganz Deutschland verteilten Filialen aus. Die 
Singer Nahmaschinen Aktiengesellschaft ist somit nicht nur 
industriell ais Abnehmer deutscher Rohstoffe (96 o/o) in 
groBem Umfange, sondern auch ais kaufmannisches U nter
nehmen mit der Gesamtheit des deutschen W irtschaftąge- 
fiiges eng verkniipft.

Die Korperpflege und die leibesiibungen aui der Iniernafionalen 
Hygiene-Aussfeiiung Dresden 1930.

Weh łf ^ '£ p enc bat sich gewandelt, ihr inhalt ist nicht 
insbe uPtsachlich die Abwehr von Gesundheitsschaden, 
sie erSOn̂ ere die Abwehr von Krankheitserregern, sondern 
t: WeJ ^ et sich in viel starkerem  Mafie heute wieder der ta- 

rderung ^ er Gesundheit zu. Die beiden wichtigsten 
t- > aktiv die Gesundheit zu fordem, sind auBer einer rich- 

^ rnahrung, eine planmaBige Korperpflege und plan- 
sund^t, ^ rPerbewegungen. Diese beiden Mittel der Ge- 
w i c h r a*tun£ sind in den letzten Jahrzehnten noch besonders 
arl ^  Seworderi, weil wir GroBstadter in unserer Berufs- 
Uncj j zu wenig Bewegung und zu wenig Hautreize (Liicht 
Uns ) SenieBen. Korperpflege und Leibesiibungen sollen 
jj; ..|T.ese Lebensreize wieder zufiihren, und da verhalt- 
Ver?“ ' Ser*nge Zeit neben der Berufsarbeit hierfiir zur 
do stebt> in konzentrierter Form. Diese Erkenntnisse

r Wissenschaft gilt es nun auf der I n t e r n a t i o n a  l e n  
such^ l e n .e ' ^ u s s t e ^ u n & D r e s d e n  19 3 0 den Be- 
Und T n vorzufiihren, und zwar das ,,W arum “ ,
na h ”W ie“ der Korperpflege und der Leibesiibungen. Zu- 
j^a t das „W arum “ . D er Besucher wird durch einen 
^ &efuhrt, (Jer in zusammengefaBter Weise seine Weit 
UndS m! P as Lichtgeflimmer der abendlichen GroBstadt; 
ab u ^ arm > ^ie Unruhe unseres ganzen Leberts, die Luft- 
m a l ^  ^ e n  it dazu, werden ihn fiir kurze Zeit noch ein- 
eiń ra^ sc_h umgeben. E r gelangt nach diesem Raum in 
Un?n fnedlichen Gartenhof, der mit Luft, Sonne, W asser 

heiterer Ruhe ihn umfangt. Und nun wird ein Privatissi- 
he t̂*1 Haut und ihre Bedeutung fiir unsere Gesund-
sonH ^ e^ sen> aber nicht in trockener Wissenschaftlichkeit, 
par 6111 &ro^ en Modellen upd gliihenden Farben. An Ap- 
wi a en s°H studiert werden, wie muB ich mich abrumpeln, 

muB ich meine Haut massieren und waschen und olen, 
und Ŝ e S°nne und Luft baden, auf daB ich jung
fahi SCV?n werde und bleibe, aber auch arbeits- und leistungs- 
Ą. £- Handpflege, Haarpflege, Rasieren, alles kann in dieser 
„ ,.ei u“S gelernt werden. Zur taglichen Korperpflege gehort 
d ^ T u  nocb die Zahnpflege, das „W arum " und ,,W ie‘‘ 

^ abnputzens bildet deshalb den BeschluB. Aber noch 
ma h letzten SchluB, zunachst ein Intermezzo: wie
m n ^ f 11 es Eskimos, daB ihre H aut sauber bleibt, wie 
tur iVeS ^ er- ^ raber in der W uste? Was haben die alten Kul- 
eefVO r ^ ^ nesen und Japaner fiir die Gesundheit der H aut 

un<l  was tat und tut der russische Bauer dafur? Das 
k11 Wlt den ,so hochmiitigen Europaern, die immer

Uben, der Weisheit letzten SchluB entdeckt zu haben, vor

Augen fiihren, damit sie erkennen, es geht nie und nirgends 
und es ging nie und nirgends ohne eine systematische Kór- 
perkultur. ,,Repetitio est mater studiorum“ im letzten Raum 
wird deshalb noch einmal repetiert. An einem 12 m langen 
Kulissenmodell lauft auf Hebeldruck der Tageslauf des 
idealen und normalen Menschen ab, vom Morgen bis Abend, 
von Bett zu Bett.

Das war das Turnen der Haut, denn wahre Hautpflege 
ist immer Hautiibung. Nun kommt das Turnen der Glieder. 
Ganz auf dem Holzw ege ist natiirlich, wer da meint, es 
turnten die Knochen, Gelenke, Bander und Muskeln, wenn 
wir laufen, springen, Ballwerferi. Es turnen immer das Herz, 
die Lungen, die Nieren und nicht zu vergessen, das Gehirn 
mit. Diese Weisheit sollen die ersten Abteilungen der Gruppe 
Leibesiibungen den Besuchern zeigen. Zugleich wird hierbei 
natiirlich wieder gesagt, warum wir uns in der Tum - und 
Gymnastikhalle oder auf dem Sportrasen tummeln miissen, 
weil eben unser ganzer Korper solche anregende Uebungen 
braucht. Nicht daB wir uben ist aber schon der letzte 
Fortschritt, sondern daB wir richtig uben und daB wir 
fiir die Sauberkeit und Hygiene der Sportstatte bedacht sind. 
Die Technik und Methodik der Leibesiibungen, der richtige 
Uebungsstattenbau, die Griinflachenpolitik, das Sportarzt- 
wesen erscheinen deshalb auch in dieser Halle. Leib-es.- 
iibungen sind, wenn sie gut betrieben werden, immer ein 
Bestandteil der Kultur. Die geschichtliche Abteilung soli es 
beweisen, daB keine Geisteskultur ohne Kórperkultur mog- 
lich ist. Von diesem Satz gilt auch die Umkehrung. Und 
nun marschieren mit ihr6n Millionen die groBen Verbande 
auf. D er ReichsausschuB fiir Leibesiibungen, die Zentral- 
kommission fiir Arbedtersport und Korperpflege und zwischen 
beiden die Abteilung „Sport in der óffentlichen M einung“i 
Sport in der Presse, im Film, im Rundfunk, in der Fach- 
presse, im Buch, auf der Biihne, in d er Karikatur. Doch 
die Ausstellung Leibesiibungen wird nicht nur von den 
Leibesiibungen reden, sondern, und das ist was ganz Neues, 
sie wird die Leibesiibungen selbst sprechen lassen. Die 
H alle .ist hufeisenfórmig um einen groBen 150 m langen Spiel- 
platz gebaut. D ie W andę nach dem  Spielplatz zu bestehen 
aus Glas. Auf dem Spielplatz aber werden den ganzen 
Tag Jungen und Madels, Kinder und Erwachsene sich in den 
verschiedensten Uebungen tummeln, so daB jeder Besucher 
Theorie und Praxis standig vor Augen hat, er braucht nur 
einmal hinein in die Halle und hinaus auf den Spielplatz 
zu schauen.
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Wo wird fiir das leibliche Wohl nach jeder
Richtung am besten gesorgt? 

In der
Hauptbahnhoft-Gaitititte, Stettin.
Behagliche, vornehme Raume. /  Wahrend der M i t t a g s z e i t  
dezente Tafelmusik. /  Nachmittags und abends unubertreffliche

Kiinstler-Końzerte im FURSTENSAAL!
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F E R N SP R E C H E R  28696 ;j  T E L .-A D R .: „N O R D O ST SE E

BEFRACHTUNG, SPEDITION UND KL ARIERUN G
C b e r n a h m e  s a m t l . s e e - u n d  B IN N E N TR A N SP O R TE

GEBR. KOLBE
STETTIN
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M asch inen fab rik  ♦ Kessel- 
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